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In den Wissenschaften is! es hiichst verdienstlich, 
das unzuHinglich Wahre, was die Alten schon besessen, 
aufzusuchen und weiterzufilhren. 

J. W. von Goethe 
Maximen und Retlexionen 

Vorwort 

Am Anfang unseres lahrhunderts wurde in dem nordostlich von Berlin ReleRenen bran
denburgischen Dorf Buch, das erst 1920 in die deutsche Hauptstadt einRemeindet wurde, 
mit dem Bau Rro.f1er Krankenanstalten der Stadt Berlin bewmnen. Diese entwickelten sich 
noch vor dem ersten Weltkrieg mit uber 5000 Betten zur grilj3ten "Krankenhausstadt" 
Deutschland.l· und wurden bald iiber die Grenzen von Berlin him/us bekannt. 
Diese Bucher Krankenanstalten mit ihren Psychiatrischen Kliniken waren 1928 jur die 
Kaiser- Wilhelm-Gesellschafi AnlcifJ, in unmittelbarer Nahe ein Institut fiir HirnforschunR 
zu erriehten, das damals weltweit das modernste seiner Art war. In diesem Institut mit sei
ner Klinik wurde unter Oskar und Cecile Vr)Rt Geschichte der Hirnforschung Reschriebell, 
und in der Ahteilung Genetik leRten der russische Genetiker und RadiohioloRe Nikolai W 
Timofeeff-Ressovsky in Zusammenarheit mit dem amerikanischen Genetiker Hermann 
Muller und dem deutschen Physiker Max Delhruck, beide spiiter Nobelpreistrager, we
sentliche GrundlaRen jur die Entwicklung der molekularen Genetik. 
Nach dem zweiten WeltkrieR Rriindete die Deutsche Akademie der Wissellschafien zu Ber
lin im ehemaliRen Bucher Institut der Kaiser- Wilhelm-Gesellsclwft ein Institutfur Medizin 
und BioloRie, das sich, ebel1lalls in der Eillheit von GrundlaRenlorschung und Klinik, mit 
Wissenschajilern und Arzten wie Karl Lohmann, Walter Friedrich, Arnold Graftl, Hans 
Gummel und Alhert WolienberRer zu einem international hekannten Zentrum der Krebs
und der Herz-KreislaufforschunR entwickelte. 
Nach der Vereinigung beider deutscher Staaten wurde 1992 il1 Berlin-Bueh das Max-De/
briick-Centrumfiir Molekulare Medizin (MDC) als EinrichtunR del' Hermann von Helm
holtz-Gemeillsclw/i Deutscher ForschunRszentrell geRrundet. Ziel des M DC ist es, in der 
Einheit von GrundlagenlorschunR und kliniseher ForschullR unter AnwendullR moderner 
Erkenntnisse und Methoden del' ZeU- und MolekularbioloRie Verlahrell fi:ir DiaRl1ostik, 
Therapie und Priiventioll zu elltwickelll, wohei vor aUem wiederum Her::-Kreislaur ulld 
KrehserkrallkullRen sowie nellrobiolRische FraRenstellunRen im VorcierRrLlIld stehen. 
Berlin-Buch ist a/so kein ullheschriebenes Blatt, sondern viellllehr ein ({usgell'iesener 01'1 
del' hiomedizinischen und klinischen Wissenscha/i. Die Bucher Institute kjjllilen aul erlolR
reiche und international anerkannte Arbeiten Zllriickhlicken lIndfligen sieh somit H'iirdig 
in lIledi::inische Wissenscha/istraditiollen Berlills ein. line EntH'icklllllRell ({Is Einrichtllll
Ren verschiedener wissenschafilicher Gesellsclw/ien lind AkadclIlien VOIl 1928 his zur Cc
gelllvart, also Uber nalzezu sieben lahrzehnte, h({ben sich in zeir/ich liickcnloscr Folge lin
ter sehr versclziedellen ihifJeren BedingunRcn ahgespielt. Die Ceschichtc der biomedizilli
schen ForschunR in Bcrlin-Buch ist somit cin Spiegcl del' Gcschichte medizillischer Wis
sCllscha/ien in wichtiRcl1 historischen Epochen Deutschlands. Die Buchcr Institute bietcll 
damit interess{{ntc MiJRlichkciten, Fragen n{{ch Wurzeln und EntlvicklunRcll wissenschafi
ficher Einrichtungcn in verschiedenen Gescl!schaftssystel11cn z,u untersuchell lind Veriill
derungcn in Umbruchphasen, Entwicklungen von Forschullgsgebieten, die Bedeutung von 
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Medizillisch-Bi%gische Ins[i[l/le im Gdiinde Lindellherger WegIRohert-Riissle-Slra/ie ill Balill-Buch 
nach eillel/1 Slich \'on SI. Fausl /989. 
(/) Kaiser- Wi/lw/m-llls[il/ltfiir Himji)/·.IChullg, ah 1947 Instill/tfLir Medizin /llId Bi%gic, je[ZI Oskar- und 
Ceci/e- Vogt-Halls (s. /\/Jh. /I II. 12); (2) RohNI-R(jss/c-Klinik, ehema/s (mi[[/erN 7i'i/) Forschungsklinik 
des Kaiscr-Wi/hc/m-Ins[iluts!iir Him/flrschulIg Is. Ahh. II u. 13); (3) BeW[mnhalis del' Rolierl-Riissle
Klinik; (4) Neulronell/wl/s, jl![z.l Wa/ler-Friedrich-Halls (.I'. Alili. 41); (5) Laliorgebiil/de des Zellimlillsti
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/wus (.I'. AM. 1/); (7) Mitarbeilcr/)alls (s. Ab/!. II); (8) altes Wirtsc/w/isgehiiude (Cdr/nerei) (.I. AM. 4); 
(9) Tor/lUl/s (s. I\M. 3); (10) Kosillo lIlil VorlragsS(/a/ (Otto-Warburg-Soa/). 
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Vorgeschichte oDd Umfeld 

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts legte Rudolf Virchow, bertihmter Pathologe an der 
Berliner Charite, zugleich Stadtverordneter und Verantwortlicher fUr das kommunale Ber
liner Gesundheitswesen, eine Denkschrift tiber die zunehmend bedrohliche hygienische 
Situation in Berlin vor. Noch als Berlin Reichshauptstadt wurde, war das System der otfe
nen Rinnsteingraben an den Gehwegrandern einziges Mittel zur Beseitigung von Abwas
sern. Unter Leitung von Virchow wurde eine Deputation eingesetzt, die Plane zur verbes
serten Beseitigung der Abwasser der standig wachsenden GroBstadt erarbeiten sollte. Der 
Streit tiber die Entfernung der Abwasser zwischen Abfuhr aus Berlin oder Kanalisation 
wurde schlieBlich zugunsten der Kanalisation entschieden. So entstand nach Planen des 
Berliner Baurates James Hobrecht ein fUr die damalige Zeit revolutionares System der Ab
wasserbeseitigung durch ein vom Zentrum der Stadt ausgehend pumpengetriebenes, radial 
gefUhrtes Rohrleitungssystem, dessen Mtindungen auf Rieselfeldern in der Peripherie von 
Berlin lagen. Damit sollte gleichzeitig der kargliche Brandenburger Sandboden fUr land
wirtschaftliche Nutzungen verbessert werden. Mit dem Bau wurde 1873 begonnen, und 
bereits 1876 wurde der erste groBe Teilabschnitt in Betrieb genommen. Diesem System 
entsprechend wurde die Umgebung von Berlin in 12 Radialbereiche eingeteilt; die Bar
nimsche Gemeinde Buch im Nordosten gehorte zum 11. Radialsystem. 
DafUr erwarb im Mai 1898 die Stadt Berlin, vertreten durch den Stadtrat und Stadtverord
neten Arnold Marggraff, seines Zeichens Apotheker, fUr 3,5 Millionen Mark 1259 ha 
(5000 Morgen) Wiesen, Weiden, Ackerland und Wald der Landereien des Bucher Guts
herrn Graf Georg von VoH. Von diesem Gutsland kam etwa die Halfte zur Administration 
Buch, auf denen die Bucher Rieselfelder entstanden, die teilweise noch bis zu Beginn der 
80er Jahre unseres Jahrhunderts ihre Funktion austibten. 
Die standige VergroBerung von Berlin und der Zahl kranker BUrger erforderten auch den 
Bau neuer Krankenhauser. So hatten 1896 die Stadtverordneten von Berlin den Bau einer 
"III. Stadtischen Irrenanstalt" besch1ossen. Die von der Stadt erworbenen Bucher Lande
reien boten Moglichkeiten fUr Neubauten, mit den en 1899, - Buch hatte zu dieser Zeit ca. 
400 Einwohner - , nach Planen des Berliner Stadtbaurats Ludwig Hoffmann (1852-1932) 
begonnen wurde (J in Abb. I, Abb. 2). Die im Stil des hollandischen Frtihbarock errichte
ten Gebaude wurden 1906 mit 1500 Betten in Betrieb genommen. 1926 erfolgte die U m
benennung in "Heil- und Pflegeanstalt Buch" mit dann 2350 Betten, 1940 in Hufeland
Hospital und 1945 in Hufeland-Krankenhaus. Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) 
gehorte zur Generation deutscher Arzte der sog. Aufklarungsmedizin, war Koniglicher 
Leibarzt und einer der ersten Professoren an der Berliner Universitat. 
1899 folgte der BeschluB zum Bau einer stadtischen "Heimstatte fUr brustkranke Man
ner". Dieses Genesungsheim (2 in Abb. I, Abb. 2) wurde von 1900 bis 1905 ebenfalls 
nach Planen von Ludwig Hoffmann an der friiheren "Bucher Aue" (jetzt Alt-Buch 74) er
baut; 1927 wurde es in "Waldhaus Buch" umbenannt. 1m zweiten Weltkrieg diente es als 
Luftwaffenlazarett und nahm 1945 die Orthopadische Klinik aus dem Stadtischen Kran
kenhaus auf. 1962 erhielt es die Bezeichnung "Krankenhaus fUr Orthopadie und Rehabili
tation". 
Einem BeschluB der Berliner Stadtverordneten vom 24. April 1902 folgend entstand in 
den Jahren 1905 bis 1908, wiederum nach Planen von Ludwig Hoffmann, zwischen Ze
pernicker StraBe und der StraBe am Stener Berg (Steinerner Berg) ein Hospital, das sog. 
"Alte-Leute-Heim" mit 1500 Betten (3 in Abb. 1). Die offizielle Bezeichnung dieses Hos-
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Abb. 1. Plan der Doifgemeinde Buch 1926. 
(1) 1lI. Irrenanstalt (Hufeland-Krankenhaus); (2) Stadtische Heimstiitte fur brustkran
ke Manner (Waldhaus); (3) "Alte Leute-Heim" (Ludwig-Hoffinann-Hospital; (4) IV 
Irrenanstalt (Genesungsheim); (5) Heilstiitte jur Brustkranke (Dr. Heim-Hospital); 
(6) Neuer Berliner Gemeindefriedhof (Zentralfriedhof Buch-Karow mit Kapelle in 
Abb. 2), auf dem 1928-1930 das Kaiser-Wilhelm-Institut fur Hirnforschung errichtet 
wurde. 



pitals lautete zunachst "Verpflegungsanstalt fUr Hospitaliten und leichte Sieche beiderlei 
Geschlechts". 1926 wurde diese Anstalt in "Hospital Buch-Ost", 1933 in "Ludwig-Hoff
mann-Hospital" und 1950 in "Ludwig-Hoffmann-Krankenhaus" umbenannt. 
Von 1909 bis 1914 wurde in Buch am damaligen Schonerlinder Weg, heute Wiltbergstra
Be, nach Planen von Ludwig Hoffmann die IV. Irrenanstalt mit 1500 Betten gebaut, spater 
auch Genesungsheim genannt (4 in Abb. 1, Abb. 2). Wahrend des ersten Weltkrieges wur
den diese Einrichtungen als Reservelazarett genutzt. 1919 erfolgte die Umwandlung in 
"Kinderheilanstalt Buch", zunachst auch "Genesungsheim der Stadt Berlin in Buch", ab 
1941 "Stadtisches Krankenhaus Buch" genannt. Von 1945 bis 1950 diente dieses Kran
kenhaus der Sowjetischen Militaradministration als Zentrales Lazarett. 

1914 wurde an der Hobrechtsfelder Chaussee im Bucher Wald mit dem Bau einer neuen 
Heilstatte fUr Brustkranke begonnen (5 in Abb. I) (auch "Spezialkrankenhaus fUr Lungen
kranke", "Neue Heimstatte im Walde fUr Lungenkranke" genannt; s. Abb. 2). Auch diese 
Krankenanstalt wurde nach Planen von Ludwig Hoffmann errichtet. Die Bauarbeiten wur
den 1916 wegen des ersten Weltkrieges eingestellt, 1927 wieder aufgenommen und 1929 
mit 520 Betten abgeschlossen. Sie erhielt zunachst die Bezeichnung "Hospital Buch
West" und wurde 1934 in "Dr. Heim-Hospital" umbenannt. Ernst-Ludwig Heim (1747-
1834) war Stadtarzt zu Spandau und bekannt als Berliner Armen- und Hausarzt sowie 
Hauslehrer der BrUder Alexander und Wilhelm von Humboldt. 
1963 wurde durch ZusammenfUhrung der voraus genannten Kliniken das "Stadtische KIi
nikum Berlin-Buch" gebildet; die einzelnen Kliniken erhielten die Bezeichnungen Medi
zinische Bereiche I bis V, heute ortliche Bereiche genannt. 
1976 wurde an der Hobrechtsfelder Chaussee der Bau der Spezialklinik des Regierungs
krankenhauses der DDR (heute Bereich VII) und 1980 der Bau des Krankenhauses flir das 
Ministerium fUr Staatssicherheit der DDR (Stasi-Klinik, he ute Bereich VI) fertiggestellt. 
FUr beide Objekte wurden betrachtliche Flachen des Bucher Waldes mit einem alten Na
turkundepfad abgeholzt. 

ZurUck zum Beginn des Jahrhunderts. FUr die Versorgung der Bucher Kranken- und Heil
anstaIten war der Bau einer "Betriebszentrale" erforderlich. Das hierfUr errichtete "Werk 
Buch" am Stener Berg mit Wasserwerk, Maschinenhaus, Wascherei und Backerei entstand 
in der Zeit von 1900 bis 1906 (Abb. 2); nach mehrfachen Modernisierungen ist es auch 
heute noch in Betrieb. 
Am 10. Juli 1914 wurde mit dem Bau des Gemeindefriedhofs (Zentralfriedhof) Buch-Ka
row begonnen (6 in Abb. I), und zwar mit VerwaItungs- und Torhaus (Abb. 3), Wohn- und 
Remisengebaude (Wirtschaftsgebaude; Abb. 4) und Friedhofskapelle (Abb. 5) nach Plii
nen von Ludwig Hoffmann sowie Bestattungsgeliinde (s. Abb. 1 u. 9). Wegen des ersten 
WeItkrieges wurde der Bau der Gebaude 1916 unterbrochen, 1921 aber weitergeflihrt und 
die Kapelle 1925 fertiggestellt (Uber ihr spateres Schicksal s. S. 64). Die Nutzung dieses 
Gelandes als Friedhof fUr Erdbestattungen scheiterte jedoch an dem zu hohen Grundwas
serspiegel, so daB der ursprUnglich vorgesehene Verwendungszweck aufgegeben wurde. 
1m Volksmund wurde dieser Friedhof daher auch "Seemannsfriedhof' genannt. Sowohl 
die Gebaude "Torhaus" und "Wirtschaftsgebaude" (Gartnerei) als auch einige bislang er
haltene, alleeartig angeordnete Baumgruppen lassen dies en ursprUnglich geplanten Zweck 
als Friedhofsanlage noch heute erkennen. 
1928 wurde dieses "gartnerisch genutzte Gelande" von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
zur Errichtung eines Instituts fUr Hirnforschung erworben (s. S. 19). 

13 



14 

.5tatffltf bet ljud)et anfhdten. 

m4me bt~ :2!nfl"4lt Im4ultit I metttn·I.I)iiUf~r·1 go~t bd et4nb 
14~1 1491 q)crToaolf \)om 

j)eU. unb ~f{t8t4njl4lt, 1899- 2350 31 610 1. X. 27 
\)or 1926 m. ~rten. 1906 (18 'Xrllt) 

4nft4rt senannt 

mJlllb9llUt!, 1901- 165 4 50 1. X. 27 
\)o~ 1927 .f)eimlliitte 1903 (2 'Xi-Ite) 

fUr £unsenfrllnft gt. 
n4nnt 

Wtleutt9dm 1904- 1587 16 306 31. ill; 27 
<.eolSpitIl0 1908 (7 'Xqtc) 

~inbergenllnfllllt 1910- 1500 30 500 1. X. 27 
:lUIS IV. ~mnllnfllllt 1914 I·S·.1200 (Ii 'Xrltc) 

Sthut, 1914-1919 
b.l·s, 

~rieStlrlllllrett, bllnn 
@3enefungtlgeim. ~po. 
f9cfe 

meue .f)elmfliittt 1913-1 @3tplilnt @3epl~nt 

im mJ4lbe fUr £ungtn. .Ia,.RelIt 1916 1500 20 •• II.rB·ba.f 
frllnle 1921 

$lert mud] 1900- 5 255 1. X. 21 
9)l4fcbintn9Cutl, mJli. 1906 
fcl)mi, Q3iitftt'tt unb 
mJ4fftmerl 

etiibtifcl)er ~dtb90f .<Eroffnet 15 1. X. 27 
4n bet ecbll)llnt'6tlftt 1907 
etrllUt 

EtutrllHrieb~of ~u~ 1913-1 3 19 1.X.21 
jtcroll) mit ~cptat 
(srouer ~uppdhu) 

Dtlefdsut .f)obrc~tllfdbt 1905'-7 !ID'~·"B'" 200 1. X. 27 14r JO 
mit eiistll)erl, ~ircb'; 1910 3· .. 1Ua. 

terti ulib ~rtifcl)trti 
e<\o.I. 

Abb. 2. Ubersicht iiber die Entwicklung der Bucher Krankenanstalten nebst 
Friedhofen und Versorgungseinrichtungen. Erliiuterungen s. auch Abb. I 
und Text. 
Aus M. Pfannschmidt: Geschichte der Berliner \-hrorte Buch und Karow. 
Berlin 1927. Nachdruck 1994. Druckerei H. -V. Gotze. Berlin-Buch. 



1925 wurde im GeIande der III. Stadtischen Irrenanstalt (Hufeland-Krankenhaus, Eingang 
Lindenberger Weg) mit dem Bau eines Pathologischen Instituts flir die Bucher Kranken
anstalten begonnen, dessen Inbetriebnahme 1930 zunachst unter der Leitung des von der 
Nervenklinik der Charite berufenen Prosektors Dr. Berthold Ostertag erfolgte. Ein ent
sprechender Vertrag der Stadt Berlin mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft regelte die Zu
sammenarbeit mit dem Institut fUr Himforschung. Zum 6. Marz 1935 wurde Prof. Dr. 
Hans Anders yom Pathologischen Institut des Rudolf-Virchow-Krankenhauses zum Di
rektor des Bucher Pathologischen Instituts emannt, dem er bis zu seinem Tode 1953 vor
stand. Vnter seiner Leitung wurde die Zusammenarbeit mit dem Institut flir Himfor
schung, in dem er vortibergehend auch die Abteilung fUr Allgemeine Pathologie leitete 
und 1936 zum Wissenschaftlichen Mitglied gewahlt wurde, besonders gefordert (s. S. 35). 

Der Bau der Bucher Kranken- und Heilanstalten flihrte durch die damit verbundenen 
GelandeerschlieBungen zu interessanten Funden und Erkenntnissen tiber die Frtihge
schichte der Ansiedlung Buch. 
Bei Erdarbeiten ftir den Bau des Waldhauses (Genesungsheim an der frtiheren Bucher Aue 
(2 in Abb. 1) wurden TongefaBe und andere Gegenstande gefunden, die auf einen Urnen
friedhof der ausgehenden Bronzezeit hinwiesen. Wo ein Friedhof ist, muB auch eine 
menschliche Ansiedlung gewesen sein. Reste einer solchen Siedlung, darunter Hauser mit 
70 qm Grundflache, wurden 1909 beim Ausheben der Baugruben flir die IV. Irrenanstalt 
(Genesungsheim am damaligen Schonerlinder Weg, heute WiltbergstraBe; 4 in Abb. I) 
entdeckt. Nach Untersuchungen durch Mitarbeiter des Markischen Museums unter Dr. Al
bert Kiekebusch handelte es sich urn ein bronzezeitliches Bauerndorf aus der Zeit von 
etwa 1000 bis 800 vor Christus. Die Funde (GefiiBreste, Steinbeile, Bronzemesser) waren 
derart bedeutend, daB diese bronzezeitliche Wohnsiedlung als "Typ Buch" Eingang in die 
Fachliteratur gefunden hat. 
1982 wurden bei ErschlieBungsarbeiten flir das IV. Bucher Wohngebiet zwischen Panke 
und Karower Chaussee 480 Siedlungsobjekte aus der jtingeren Bronzezeit ermittelt und 

Abb.3. ., Torhaus" des ehemaligen Zentrai(riedhoJs Buch-Karow (s. auch 
Ahb. 9), gebaut nach Pldnen von Ludwig Hoffman. 
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1987 bei vorbereitenden Erdarbeiten fUr den Wohnbereich Buch V zwischen S-Bahn und 
dem Bucher Sandweg Reste einer germanischen Siedlung aus der Eisenzeit des 1. und 2. 
lahrhunderts nach Christus freigelegt. In dieser Zeit wurde unser Gebiet durch den germa
nischen Stamm der Semnonen besiedelt, die insbesondere durch Eisen- und Kalkgewin
nung Bedeutung erlangten und auch von Tacitus in seinem Werk "De origine et situ Ger
manorum" beschrieben werden. 
Zu Beginn der Volkerwanderung kam es gegen Ende des 4. lahrhunderts zu einer starken 
Bevolkerungsabnahme, so daB das jetzige Berliner Gebiet kaum noch bewohnt war. In 
diese Region zwischen Weichsel und Elbe gelangten am Ende des 6. lahrhunderts vom 
Osten her slawische SUimme. Sie besiedelten diese Gegend bis in das II. lahrhundert und 
griindeten in dem heutigen Bucher Gebiet eine Dorfgemeinschaft. 1m "Landbuch Kaiser 
Karl IV." von 1375 ist das damals 40 Hufen groBe Dorf als "Buch slavica", "Went
schenbuek" oder "Wentschenbug", also Wendisch-Buch verzeichnet. Die Bezeichnung 
Buch geht wahrscheinlich auf das slawische Buckow (Rotbuchheim) oder auch Buck 
(Waldh6he, Buche; in Verbindung mit einer slawischen Gottheit) oder Bueck (Buch) 
zurtick. Auch die Bezeichnungen Panke (ein sich durch Stimpfe schHingelndes Fliifkhen) 
und Bielken-Weg in Buch (aus trockenem, festen Boden gebildet) sind slawischen Ur
sprungs. Lange Zeit galt dieses Landbuch als erstc urkundliche Nennung von Buch. Nach 
einem erst ktirzlich aufgefundenen Dokument, einem Vertrag mit dem Bucher Ritter Wilt
berg, geht jedoch die erste, urkundlich belegte Erw~ihnung des Ortes als "Wendeschen 
Buk" schon auf das Jahr 1342 zurUck (auch Wendisch Buk). Ein Name "Buch" tritt aller
dings schon 1289 im Zusammenhang mit dem Berliner Ratmann Johannes Buch auf, als 
der Rat Statuten fUr Gewerke der Tuch- und Gewandmacher erlief3. Eine Beziehung zwi
schen Johannes Buch und der Ortsbezeichnung Buch scheint jedoch nicht zu bestehen. 
1m 12. bis 14. lahrhundert gelangte das Gebiet durch die Askanier unter deutsche Besied
lungen, insbesondere durch Markgraf II. (1205 bis 1220). Buch kam als Teil der Nord
mark (spater Mark Brandenburg) zum Barnimschen Kreis. Ab 1450 war das Dorf Buch illl 
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Abb. 4. " Wirtsciwth'f!,ebdude" des ehemaligen Zel1fralfriedho{:l" Buch-Karow (s. 
aLlch Abb. 9). gebaut noch Pliinen von Ludwig Hoffmann. 



Abb. 5. Kapelle des ehelllaligen Zentrallriedlwj:1 Elich-Karow (s. auch 
Abb. I), Leichenhalle, ll. 11), errichtet nach Pliinen 1'011 Ludwig 
Hoffman, am 7. September 11)51 gesprengt (0'. hier~ll S. (4). 

Besitz der Adels-, Reichsfreiherrn- und Guts- sowie SchloBbesitzer v. Robe\, v. Polnitz, v. 
Viereck und v. VoH, nach denen noch heute StraBen in Buch benannt sind. 
1879 erhielt das zu dieser Zeit etwa 150 Einwohner groBe, noch zum Kreis Niederbarnim 
gehorende Dorf Buch einen Haltepunkt der 1842 fertiggestellten Berlin-Stettiner Eisen
bahn. 1924 wurde es in die elektrisch betriebene Bahnlinie zwischen Stettiner Bahnhof in 
Berlin und Bernau einbezogen. 
Mit dem Ball der Rieselfeldanlagen am Anfang dieses lahrhunderts und der Grlindung der 
Krankenanstalten wurde Buch zunehmend besiedelt. 1905 wohnten hier ca. 1200, 1910 
schon etwa 5000 Menschen. 1920 wurde Buch mit damals ca. 6300 Einwohnern in die 
Stadtgemeinde von "Grog-Berlin" eingegliedert. Der damalige Berliner Oberblirgermei
ster Adolf Wermuth, del' seinen Sommerwohnsitz im Bucher Schlog hatte, sagte damals: 
"Nul' ({{IS del' Sonderart llllScrcr schnell zusammengewiirj'eltel1 Stadt la/it sich crkliircll, 
daii Berlin so betriiblich wen if? von Buch weij3. Die f?r()j3e Mehr::.ahl im gesclIsc/wfrlich 
IIwj3gehendel1 Westen kennl dell 01'1 ii!Jerhaupt nicht oder nur cils gcograplzischell Be
griff". Und das, nachdem Theodor Fontane schon 1882 in seinen bekannten "Wanderun
gen durch die Mark Brandenburg - Spree land" so vortreH1ich liber Buch u.a. geschrieben 
hatte: "Zwei Meilen nordlich vall Berlin liegt das Dar! Buch, reich all LandsclwfisbildenJ 
aller Art, aber noch reicher an historischen Erinncrungell. Gleich del' Eintritt ins DOff ist 
malerisch ". 
Allerdings verlor Buch durch die umfangreichen Wohnungsbauten in den 70er und 80er 
lahren (die Einwohnerzahl stieg bis 1990 auf ca. 18(00) seinen landlichen Charakter als 
markisches Dorf nahezu vollstandig. Die alte Bucher Dorfaue ist nur noch in Resten erhal
ten geblieben, fUr den Ortsunkllndigen he ute kaum noch erkennbar. 
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Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Hirnforschung 1930 -1945 

Die Geschichte des Instituts fUr Hirnforschung geht auf das Ende des vorigen lahrhun
derts zurUck. Am 18. Mai 1898 grUndete der Neurobiologe und Nervenarzt Oskar Vogt 
(Abb. 6) im Alter von 28 lahren mit privaten Mitteln aus seiner praktischen arztlichen 
Tatigkeit in einem Berliner Mietshaus in der Magdeburger Stral3e 16 eine "Neurobiolo
gische Zentralstation" mit einer neuroanatomischen und einer psychologischen Abtei
lung. Mit ihm arbeitete ab 1899 auch seine Frau Cecile, geb. Mugnier (Abb. 7), die er 
1898 in Paris kennengelernt hatte (s. S. 180). Diese Ehe wurde zeitlebens auch zu einer 
fruchtbaren wissenschaftlichen Partnerschaft. Das Forscherehepaar Oskar und Cecile 
Vogt hat stets gemeinsam publiziert und wurde meist auch gemeinsam geehrt: Oskar 
und Cecile Vogt wurden zu einem festen Begriff in der Hirnforschung. 

Mit Unterstiitzung des Referenten im Ministerium fUr Unterrichts- und Medizinangele
genheiten Prof. Dr. Friedrich Althoff gelang es, zum I. April 1902 die Vogtsche Neuro
biologische Station als Neurobiologisches Laboratorium im Status einer selbstandigen 
wissenschaftlichen Einrichtung, organisatorisch dem Physiologischen Institut ange
schlossen, in die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universitat zu iiberfiihren. Eine daflir 
notwendige finanzielle Unterstiitzung leistete der Grol3industrielle Friedrich Alfred 
Krupp, den Oskar Vogt bereits wahrend seiner Tatigkeit bei dem Psychiater und Neuro
logen Professor August Forel in der Klinik des Nervenkurortes Alexandersbad in der 
Schweiz kennengelernt hatte und seitdem sein Arzt war. Erster prominenter Mitarbeiter 
von Oskar Vogt in seiner Neurobiologischen Zentralstation wurde Professor Korbinian 
Brodmann (1868-1918), der mit Yogt bis 1909 zusammen arbeitete. Brodmann war ins
besondere durch seine Arbeiten Uber die Zytoarchitektur des Kortex bekannt. 1904 trat 
Prof. Dr. Max Bielschowsky (Abb. 8) in Vogts Neurobiologisches Laboratorium ein. 
Bie1schowsky galt neben Alois Alzheimer und Franz Nissl sowie dem Berliner Patholo
gen Ludwig Pick als einer der bekanntesten deutschen Neurohisto1ogen in der ersten 
Halfte des 20. lahrhunderts (Bielschowsky-Do1linger-Syndrom, Bielschowsky
Zeichen, Technik der Silberimpr~ignation zur Darstellung von Nervenzellen nach Biel
schowsky). 

Am 21. Marz 1914 beschlol3 der Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Griindung 
eines lnstituts flir Hirnforschung, in das das Vogtsche Neurobio1ogische Laboratorium 
der Berliner Universitat eingehen sollte. Damit war die Griindung des lnstituts formal 
vollzogen: als Griindungsdatum gilt offiziell der 23. lanuar 1915 (s. auch S. 159). Die 
lndustriellenfamilien Krupp sowie Krupp von Bohlen und Halbach hatten bereits 1913 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft anHiBlich des 25jahrigen Rcgierungsjubilaums "Sei
ner Majestat des Kaisers und Kiinigs" eine Million Reichsmark fiir den Bau und den 
Unterhalt eines Instituts fUr Hirnforschung zur Verfligung gestellt. Der erste Wcltkrieg 
und der Verfall der Kruppschen Stiftung durch die Inflation verhinderten jedoch 
zun~ichst den Bau des Instituts. 
Am 3. luni 1919 bestiitigte der Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft endgUltig die Er
richtung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung mit Oskar Yogt als Direktor. 
Der Plan fUr den Bau eines neuen Instituts wurde in den 20er lahren durch finanzielle 
Mittel insbesondere der Rockefeller-Stiftung sowie yom Reich, dem Staat Preu13en und 
der Stadt Berlin ermoglicht (s. S. 134, 135). 
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Abb.6. Oskar Vogt (1870-/959). Abb.7. Cecile Vogt (1875-1962). 

Am 31. Dezember 1924 teilte Prof. Dr. Lazar Solomonovic Minor, bekannter russischer 
Neuropathologe, Professor Oskar Vogt mit, daB eine von der sowjetischen Regierung be
stellte Arztekommission zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Gehims des im Januar 
1924 gestorbenen W. I. Lenin beschlossen hat, ihn mit der zytoarchitektonischen U ntersu
chung von Lenins Gehim zu beauftragen. Fur diese Berufung spielten Vogts personliche 
Beziehungen zum sowjetischen Volkskommissar fUr das Gesundheitswesen, N. A. Sema
shko, sowie dem russischen Neurologen und Psychiater Professor Wladimir Michailo
witsch Bechterew eine Rolle. Bechterew war wie Oskar Vogt SchUler des Leipziger Neu
rologen Paul Flechsig. Der Vertrag fUr diese Arbeit in Moskau wurde am 22. April 1925 
von Oskar Vogt und am 22. Mai 1925 vom Vizedirektor des Lenin-Instituts, I. P. Tov
stucha, unterzeichnet (s. S. 130). Verbunden damit war die Errichtung eines Staatsinstituts 
fUr Himforschung in Moskau, das Oskar Vogt nebenamtlich bis 1930 leitete. Die prakti
schen Arbeiten zur Herstellung von Serienschnitten von Lenins Gehim, - es sollen etwa 
30 000 gewesen sein -, wurden vor aHem von Vogts damaliger technischen Assistentin 
Margarethe Woelcke durchgefUhrt. Die Auswertungen durch Vogt und seine Mitarbeiter 
erfolgten hauptsachlich in Berlin. Die Ergebnisse der himanatomischen und zytoarchitek
tonischen Untersuchungen, herausgegeben vom Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Himfor
schung in Berlin und dem Institut fUr Himforschung in Moskau, wurden im "Journal fUr 
Psychologie und Neurologie", Band 40, 1929, publiziert. 

Am 3. Juli 1928 erwarb fUr die "Errichtung eines Instituts fUr Himforschung" die Kaiser
Wilhelm-GeseHschaft (KWG) zur F6rderung der Wissenschaften, vertreten durch das ge
schaftsfUhrende Mitglied Dr. Friedrich Glum, von der Stadtgemeinde Berlin, vertreten 
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durch Dr. Kurt Korge, sowie den Notar des Kammergerichts Berlin, Dr. Robert von Si
mon, einen Vertrag zur Uberlassung eines 9h, 82a und 24qm groBen, gartnerisch genutzten 
Gelandes in Berlin-Buch. Es handelt sich urn den in Abb. I (6) verzeichneten "Neuen Ber
liner Gemeindefriedhof" (Zentralfriedhof Buch-Karow in Abb. 2). Wie schon erwahnt, 
eignete sich das GeJande wegen des zu hohen Grundwasserspiegels nicht fUr Erdbestat
tungen und wurde daher fUr gartnerische Zwecke verwendet. 
Die Uberlassung dieses Gelandes an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erfolgte durch Erb
baurechtsvertrag fijr 90 Jahre auf einer Preisgrundlage von 3,50 RM pro qm. Der Plan die
ses Gelandes mit Bebauungen ist in Abb. 9 dargestellt (s. auch Abb. I). 

Abb.8. Max Bielschowskv (1869-1940). 

Dem Bau des Instituts fUr Hirnforschung in Berlin-Buch lag der auch im Vert rag zwischen 
der Stadt Berlin und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft naher ausgefijhrte Gesichtspunkt 
zugrunde, einen engen Kontakt zwischen der III. Irrenanstalt der Stadtischen Heil- und 
Pflegeanstalten mit damals 2350 Betten (s. Abb. I u. 2) und dem Institut fUr Hirnfor
schung herzustellen. Direktor der Stadtischen Anstalten war zu dieser Zeit der bekannte 
Psychiater Prof. Dr. Karl Birnbaum, der wegen "nichtarischer Abstammung" 1933 sein 
Amt aufgeben muBte und 1939 in die USA emigrierte. 
Die Wahl von Buch als Standort fUr das Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Hirnforschung geht 
auf einen Vorschlag des damaligen Stadtmedizinalrates und Vorsitzenden des Verwal
tungsausschusses des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung, Prof. Dr. Wilhelm von 
Drigalski, zuriick. Vorher waren als Standorte fUr das Institut auch Berlin-Dahlem, Miin
chen und im Rahmen der "Reichsinitiative Ost" Breslau, wo der bekannte Neurochirurg 
Otfried Foerster tatig war, in Aussicht genommen worden. Professor Oskar Vogt als Direk
tor bestand jedoch auf Berlin-Buch. In einer Denkschrift aus dem Jahr 1927 zur Notwen-
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Abb.9. Lageplan des Territoriums des Kaiser-Wilhelm-Institutsfiir Hirnforschung auf dem Geldnde des 
ehemaligen "Neuen Berliner Gemeindefriedhofs" in Berlin-Buch (6 in Abb. I) mit (I) Institut 
(Laborgebiiude) jur Himforschung (05. Abb. 11 u. 12). (2) Forschungsklinik (s. Abb. J I u. J 3). (3) 
Direktorenhaus (s. Abb. 11). (4) Mitarbeiterhaus (s. Abb. /1). Weiterhin: (5) "Leichenhalle" 
(Friedhf!j:~kapelle. s. Abb. 5 u. / /). (6) Wirtschaftsgebiiude (s. Abb. 4) und (7) Torhaus (s. Abb. 
3) des ehemaligen Friedhoj:l. 
Archiv MPG. I. Abtlg. Rep. IA. Schwarze Gebdudemarkierungen vom Autor ergdnzt. 
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Das Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Hirnforschung (DirektorProf. 
Dr. Osknr Voigt) 

Nachdem es bisher ziemlich unbequem untergebracht, 5011 es 
nacheinem Vertrng zwischen der Stadt Berlin Ulld der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft in Buch auf einem 10 ha groBen stiidtischen 
GelEinde neu erbaut werden, und ZW{lr imAnschluU 011 die groUen 
stiidtisehen Anstalten, die bei vollem Ausbau etwa 7000 Betten haben 
werden. Der Vertra.~ sieht cine engo wissenschaftliche Zusammen
nrbeit vor. wobei dem Institut filr Hirnforschung das gesnmte reichc 
Materia.l der Ansta.lteil. fil'r seine Forschungen zur VerfUgung steht, 
dus Institut wiederuDl den Aerzten der Anstalten Gelegenheit zu 
wisscnschaftlicher Arbcit gibt und ihnen bel Losung besondet$ 
schwieriger Fragen der Diagnose und Therapie behllruch . bt. Die 
Zusammenarbeit regelt ein VerwaltungsausschuU, del' 'aus dem Stadt
medizina.1rat, ein~m weiteren Magistratsmitglied, dem Direktor des 
Instituts und einem Vertreter der Kaiser-Wilhelm-GesellschaIt 
besteht. 

Das eigentliche Hirnforschungsinstitut be.schiUtigt sich mit der 
Erforschung des feineren Apfbaues des Gehlrns, besonders der 
Hirnrinde beim Gesunden und Kranken.. Diesel' Aufbau fat wie 
neuere Forschungen (nicht in letzter Linie des Hirnforschungs
instituts selber), gezeigt haben, von aull.erordentlicher Kompliziert
heit schon belm Gesunden. Die Moglichkeiten verschiedener Er
krankungsformen aber sind fast unUbersehbar, und wir stehen erst 
in den ersten Anfangen der Erkel,lntDis auf .dieselll Gebiet, de.ssen 
Wichtigkeit man tibersieht. wenn man bedenkt. da.11 heute die Lage 
eines Menschen fast ausschliefilich dutch die Wertigkeit seines Ge
hirns bestimmt wird. Kaum auf einem nnderen Wege au durch die 
unendlich mUhevollen Forschungen an nundetttau.senden· von mikro
skopischen Praparaten werden wir in die Erkenntnis der kBrper
lichen Unterlagen der Geistes- und Nervenkra.nkheiten eindringen 
und mit ihnen vielleicht zu. ihrer VerhUtung kommen. 

Zur Erleichterung einer besonders· genauen Unterauchung wich
tiger Fiille wird dem Institut eine. klinische Abteilung 'Von etwa 
4-0 Betten angegliedert. zu deren Ausbau die Stadt einen Zuschufi 
von 30 000 :RIIt leistet. Einen kleinen. aber hochst wichtigen Teil des 
Institutes bildet die. genetisehe Abteilung. in der an Insekten Unter
suchungen tiber Variation und Erblichkeit angestellt werden. Nattir
lich wird auch die Erforschung der Erblichkeit der Nerven- lind 
Geisteskrankheiten des Menschen DieM vernachlassigt, wozu die 
zahlreichen Krankep der sUidtisehen Anstalten reiche Moglichkeit 
bieten. 
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Abb. 10. Aus dem Amtsblau der Stadt Berlin vom 7. Oktaber 1928 zur Grundung des Kaiser- Wil
helm-Instituts fur Hirnforschung in Buch und dessen Zusammenarbeit mit den Bucher 
stiidtischen Krankenanstalten. 



digkeit eines Neubaus fUr das Institut fUr Hirnforschung in Berlin-Buch schrieb er u.a.: 
"Durch die Zusammenarbeit des Hirnforschungsinstituts und den Stiidtischen Krankenan
stalten wiirden sich Moglichkeiten ergeben, wie sie bisher in Europa nicht vorhanden 
sind", und am 25. Oktober 1929 fUhrte er in einem Dokument zu einer "Arbeitsgemein
schaft mit der medizinischen Praxis" aus: "Es heij3t hier die Gelegenheit zu einer einzig in 
der Welt dastehenden Schopfung nicht voriibergehen zu lassen. " 

Paragraph 2 des o.g. Notariatsvertrages gestattete der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die 
"Errichtung eines Instituts fUr Hirnforschung mit Direktorwohnung, genetischem Vivari
um und Nebengebauden". Bei dem genetischen Vivarium handelt es sich urn die Umbau
ten des sog. Sammlungsturms bis zum zweiten GeschoB an der Siidwestseite des Instituts
gebaudes (s. Abb. 12, unten) mit den zwei "Gewachshausern", deren jeweils zwei Teile als 
"Aquarium", "Zellenraum", "Feuchtes Warmhaus" und "Trockenes Warmhaus" (s. auch 
Abb. 24) bezeichnet wurden (die "Gewachshauser" wurden im Marz 1997 im Zusammen
hang mit der Rekonstruktion des alten Institutsgebaudes der Hirnforschung (Oskar- und 
Cecile-Vogt-Haus) leider abgerissen). Am Institutsgebaude befanden sich Anbauten fur 
eine Werkstatt (fUr den Apparatebau der physikalisch-technischen Abteilung von Diplom
ingenieur J. F. ninnies), Horsaal und ein Tierhaus fUr die Haltung von Affen (s. Abb. 12, 
oben). Fiir Mitarbeiter wurde ein Wohnhaus fUr 12 Familien errichtet (s. Abb. 11). 
1928 wurde mit dem Bau der von dem Miinchener Architekten Professor Carl Sattler pro
jektierten Gebaude am Lindenberger Weg beg onnen (s. Abb. II, 12, 13). 

Oem Wunsch von Oskar Vogt nach einer eigenen Forschungsklinik, die erst 1932 fertigge
stellt wurde, kam der Berliner Magistrat entgegen, indem er ihm bereits 1928 voriiberge
hend das Landhaus V (Haus 231) der III. HeiI- und Pflegeanstalt (spater Hufeland-Kran
kenhaus) mit 40 Betten zur VerfUgung stellte. 

Abb. II. Lu/iaufnuhme des Kaiser- Wilhelm-Instituts fiir Hirnj(Jrschung 1931. 
1111 Vordergrund: Laborgebiiude (heute Oskar- und Cecile- Vogt-HulIs); daizinter (links): 
Forschungsklinik (Teil der helltigen Robert-Riissle-Klinik); in der Mitte: Direktorl'llhuus 
(heute Karl-Lohmann-Giistehaus); im Hintergrund: Friedhoj.l"kapelle (s. Abb. 5); reclus: 
Mitarbeiterhaus. 
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Abb.12. Laborgebdude des Kaiser-Wilhelm-Inslilutsfiir Himfi)rschung (helll£' Oskar- und 
Cecile- Vogt-HaLls). 
Oben: Blick VliIl Siidosf mit Hiirsaal (links) und (Anbau dam) TierlwlIsfiir Af(en: 
unten: Blick von Siidwest mit genetiscilem Vivarium. 



Wahrend der Bauphase traten zwischen Oskar Vogt und der Generalversammlung der Kai
ser-Wilhelm-Gesellschaft zahlreiche Probleme auf, die teilweise zu ernsten Zerwiirfnissen 
mit Dr. Glum fiihrten. Oskar Vogt genoB hohes wissenschaftliches Ansehen, galt jedoch 
bei vielen Fachkollegen als menschlich schwierig, wenig tolerant und sehr autoritar, so 
daB von verschiedenen Seiten sogar seine Eignung als Direktor fi.ir das neue Institut in 
Frage gestellt wurde. 
Der Neubau des Instituts fi.ir Hirnforschung wurde am 24. Februar 1930 bezogen. Am 2. 
Juni 1931 wurde in Anwesenheit von Geheimrat Max Planck, von 1930-1936 Prasident 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, das Institut offiziell eingeweiht (s. Abb. 14, 15). Max 
Planck hielt eine kurze Rede im Umfang von zwei Schreibmaschinenseiten (s. S. 148), 
den Hauptvortrag hielt Gustav Krupp von Bohlen und Halbach als Vorsitzender des Kura
toriums des Instituts. 

Abb. 13. Forschungsklinik des Kaiser- Wilhelm-lnslitutsfiir Himj'orschung (s. auch Abb. I J). 

Die Forschungsklinik des Instituts wurde erst im Mai 1932 fertiggestellt. Die Patienten 
wurden, wie vorausgehend erwahnt, bis dahin im Landhaus V (Haus 231) der III. Heil
und Pflegeanstalt untergebracht. 
Das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Buch war bis zur Griindung des National Institute 
for Mental Health in Bethesda (USA) 1946 das weltweit groBte und modernste Hirnfor
schungsinstitut. 

Der Vertrag der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit der Stadt Berlin sah eine enge Zusam
menarbeit des Instituts fUr Hirnforschung mit den stadtischen Krankenanstalten vor (s. 
Abb. 10), " ... wobei dem Institut fur Hirnforschung das gesamte reiche Material der An
stalten fur seine Forschung zur Verfugung steht, das Institut wiederum den Arzten der An
stalten Gelegenheit zu wissenschaftlicher Arbeit gibt und ihnen bei der Losung besonders 
schwieriger Fragen der Diagnose und Therapie behilflich ist. " 
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Abb. 14. Einladung zur offiziellen Einweihung des Kaiser· Wilhelm·lnstitutsfiir Hirnforschung in Berlin
Buch am 2. Juni 1931 sowie Bericht dariiber. 
Archiv MPG, I. Abt., Rep. lAo 
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Das Kuratorium des Instituts fUr Hirnforschung wurde von 1920 bis 1938 umsichtig und 
tatkriiftig von Dr. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach als Vorsitzenden gefiihrt. Die
sem Gremium gehorten u. a. Geheimrat Prof. Dr. Max Planck, der Prasident der Notge
meinschaft der Deutschen Wissenschaft Prof. Dr. Friedrich Schmidt-Ott, der Breslauer 
Neurochirurg Prof. Dr. Otfried Foerster, der Berliner Pathologe Prof. Dr. Robert Rossie, 
der amerikanische Genetiker und spatere Nobelpreistrager Dr. Hermann Joseph Muller 
und Prof. Dr. Fritz v. Wettstein, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Biologie in Ber
lin-Dahlem an. 

Abb. 15. Eimveihung des K(/iser-Wilhelm-Institutsfiir Himfoyschllng 1931: Veranstaltllng 
illl Hih·s(/al. Ersil' Reihe von links noch reclus: O. Vagi, M. Planck, ~ ~ , C. Vogt, 
M. Bielschmvsky e); zweitl' Reihl' von links nach rechls: Marthe Vagt, N. W 7/
majCetrRessavsky (hinter Max Planck), Elena Timofeefj;' drifte Reihl' Will lillks: 
B. Pat~ig, Alais E. KOl'llmiiller (~H'ischel1 N. W Lind Elena TimojeelJ). 
Archil' BBAW 

Oskar Vogt gliederte das Institut in folgende Abteilungen (in Klammern Namen der Lei
ter): 
1. Neuroanatomie und Architektonik (Cecile und Oskar Vogt) 

Neurohistologic und -Pathologie (Max Bielschowsky, bis 1933) 
Psychologic (Wolfgang Hochheimer) 

2. 
3. 
4. Neurophysi%gie und Morphologische Technik (Max Heinrich Fischer bis 

nach Alois E. Kornmiiller) 
1934. da-

5. Menschliche Konstitutionsforschung (mit Rontgenlaboratorium) (Bernhard Patzig) 
6. Neurochemie (Marthe Vogt) 
7. Forschungsklinik (Gertrud Soeken von 1932 bis 1941, danach Bernhard Patzig) 
8. Experimentelle Genetik (Nikolai W. Timofeeff-Ressovsky mit Serge R. Zarapkin) 
9. Physikalische Technik (Jan Friedrich Tonnies, bis 1936) 
10. Fototechnik und Reproduktion (Ernst Heyse). 

Das Institut wurde von Oskar Vogt nach dem Harnack-Prinzip der personlichkeitsorientier
ten Forschungsorganisation aufgebaut und geleitet. So wurden die Forschungsthemen des 
Instituts im wesentlichen durch Vogts Arbeiten der neuroanatomisch-architektonischen 
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Abb. 16. Bihliothel: (ohen) mit Lesl'saal (untell) il1l Kaiser- Wilhelm-lnstitut jiir Hil'l1J(Jr
schullg. 
Archiv B. 



Abteilung bestimmt, urn die sich die anderen Abteilungen unter mehr methodisch-techni
schen Gesichtspunkten gruppierten (sie hierzu Oskar Vogt: "Das Kaiser Wilhelm-Institut 
fUr Hirnforschung", in: "Forschungsinstitute, ihre Geschichte, Organisation und Ziele"; s. 
S. 142ff). Lediglich Timofeeff-Ressovsky eriangte mit eigenen Arbeiten weitgehende 
SelbsUindigkeit, insbesondere auf Grund seiner Zusammenarbeit mit dem amerikanischen 
Genetiker Hermann Joseph Mulier, der 1932 als Gastwissenschaftler in die genetische Ab
teilung eintrat und auch Mitglied des Kuratoriums des Instituts wurde (s. S. 27,41). 

Die Arbeiten der Abteilung fUr Neuroanatomie und Architektonik galten vor aHem der 
Analyse der "funktionellen Organologie" der GroBhirnrinde (s. Abb. 18), also der Auf
kliirung der physiologischen Bedeutung histologisch definierter Rindenfelder, ihren bio
chemischen Eigenschaften und pharmakologischen BeeinfluBbarkeiten. Einbezogen in 
diese Arbeiten waren Untersuchungen tiber Beziehungen zwischen "topistischen Einhei
ten" des Gehirns und psychischen Phiinomenen, spezifischen Erkrankungen, Verhaltens
und GeistesstOrungen sowie Reaktionen auf unphysiologische und pathogene Reize mit 
dem Ziel der Entwicklung neuer selektiver medikamentOser und neurochirurgischer The
rapiemaBnahmen. Cecile und Oskar Vogt faBten die an bestimmte Strukturen des Zentral
nervensystems gebundenen Prozesse unter dem in die medizinische Fachliteratur einge
gangenen Begriff "Pathoklise" (Neigung umschriebener Organteile, gesondert zu erkran
ken) zusammen und nannten sie "Topistische Einheiten" und "Topistische Krankheiten". 
Die von Oskar Vogt als sein besonderes Anliegen verfolgte Einheit von Forschung und 
Klinik geht u.a. aus folgender Beschreibung tiber das Zusammenwirken der "chemischen 
Arbeiten" mit den drei Program men "rein chemische", "physikalisch-chemische" und 
"experimentell-pharmakologische", wie er sie nannte, mit anderen Abteilungen und der 
Klinik hervor: Aufgabe der chemischen Arbeiten sei es, " ... unter Beriicksichtigung der 
architektonischen Gliederungsergebnisse der anatomischen Abteilung Substanzen zu ent
wickeln, die nur einzelne Teile des ZNS beeinflussen und die Arbeit der Klinik unterstiit
zen. 
Das Vogtsche Institut zeichnete sich also durch eine interdiszipliniir organisierte For
schungsstruktur mit Spezialisten verschiedener Fachrichtungen unter Nutzung morpholo
gischer und funktionell orientierter Methoden mit gemeinsamen Forschungsziel in der 
Verbindung von Grundlagenforschung bis hin zu angewandter Forschung im klinischen 
Bereich aus. 
Wie viele Psychiater seiner Zeit beschiiftigte sich Oskar Vogt sehr intensiv auch mit Hyp
nose, wobei er sich neben den praktischen Moglichkeiten der Anwendung vor all em der 
Erforschung der wissenschaftlichen Grundlagen dieses Phiinomens widmete, urn sie von 
Mystizismus und Okkultismus zu befreien. 

Zu den wichtigen Ergebnissen der Arbeiten des Vogtschen Instituts fi.ir Hirnforschung in 
Berlin-Buch gehijrt auch die Entwicklung des ersten hochleistungsfiihigen und klinisch 
einsetzbaren Sechs-Kanal-Elektroenzephalographen ("Tonniesscher Neurograph") durch 
den Ingenieur 1. F. Tonnies und den Physiologen A. E. Kornmliller (Abb. 19). Entschei
dende Gundlagen daflir wurden durch den Physiologen und Psychiater Hans Berger 
(1873-1941) in lena geschaffen, der 1929 durch Registrierung rhythmischer Potential
schwankungen von synchron entladenen Nervenzellen die Enzephalographie entwickelte. 
Hans Berger und Oskar Vogt waren Assistenten des Psychiaters Otto Biswanger an der 
Psychiatrischen Universitiitsklinik in Jena, bei dem Oskar Vogt 1894 mit einer Arbeit 
"Uber Fasersysteme in den mittleren und caudalen Balkenabschnitten" promovierte. 
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Abb. 17. Laboratorien im Kaiser- Wilhelm-lnstitut jur Himforschung. Oben: Chemisches 
Labor (Archiv B J; unten: Mikrotomlabor (Archiv BBA WJ. 



Abb. 18. Groj3hirnrinden-Reizkarte nach Oskar Vogt. Aus den eingezeichneten "Reizpunk
ten" wurden die fur bestimmte Hirnfunktionen verantwortlichen Zentren lokali
siert. 

Am 27. April 1933 wurde, veranlaBt durch das Innenministerium, das "Gesetz zur Wieder
herstellung des Berufsbeamtentums" auch fUr Angestellte der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft in Anwendung gebracht. Dieses Gesetz vom 7. April 1933 beinhaltete insbesondere 
die Entlassung alIer judischen und halbjudischen Beamten und Angestellten. Begunstigt 
durch dieses Gesetz wurde am 22. Mai 1933 Prof. Dr. Max Bielschowsky, der bereits 1904 
in das Vogtsche Neurobiologische Laboratorium eingetreten war, wegen personlicher Aus
einandersetzungen mit Oskar Vogt bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze am 
14. Februar 1934 beurlaubt und verlor so seine Arbeitsmoglichkeiten im Bucher Kaiser
Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung. Bielschowsky, der judischer Herkunft war, verlieB 
1933 Deutschland und ging zunachst nach Holland, kehrte 1936 nochmals nach Berlin 
zuruck, urn Deutschland noch vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges endgtiltig zu verlas
sen. Er emigrierte nach England und starb am 15. August 1940 in London. 

Am 5. Mai 1933 formulierte die Generalversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in 
einer Sitzung der Direktoren alIer Berliner Kaiser-Wilhelm-Institute, daB die in den lnsti
tuten gebildeten BetriebszelIen der Partei "als rechtliche Vertretung der Institute aufzufas
sen und berechtigt seien, mit den Direktoren zu verhandeln. " Urn so bemerkenswerter ist 
nach Ubergriffen der SA auf das Institut (s. S. 32) ein Institutsschreiben von Oskar Vogt 
vom 17. Juli 1933, in dem er mitteilte: "Eingrijfe lokaler Parteiinstanzen in das Institut 
werden als Hausfriedensbruch verfolgt. Wiihrend der Dienstzeit hat jede politische Tiitig
keit zu ruhen. Urlaub dafiir kann nicht erteilt werden. " 

1920 hatte Oskar Vogt von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einen Anstellungsvertrag auf 
Lebenszeit erhalten, in dem es u.a. heiBt: "Herr Dr. Vogt kann von der Kaiser- Wilhelm
Gesellschaft nur unter der Voraussetzung entlassen werden, unter denen ein preussischer 
Hochschulprofessor seines Amtes enthoben werden kann ". Am 31. Juli 1935 wurde je
doch aus politischen Grunden "kraft Gesetz" durch den Reichsminister fUr Wissenschaft, 
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Abb. 19. TOllniesscher Neurograph ails dem Jahr 1932. 
V: Verstdrker. M: Malinet des Schreiber.I·, A: AnrriebslIlotorjiir die Papierstreij'en
flirderLing. Z: allswechselhare Zalmriider, F: Schreihj'edet; P: Papierrol/en., L: 
Lautsprechersvstem .IiiI' die Zeitschreilnlllg. 

Kunst und volksbildung Bernhard Rust zum I, Oktober 1935 die Pensionierung von 
Oskar vogt als Direktor verfligt, er leitete aber das Institut noch bis zum 31, Marz 1937 
kommissarisch we iter. 
Grund fUr die durch die damaligen Machthaber veranlal3te Emeritierung von Oskar YogI 
als Institutsdirektor waren seine internationale Gesinnung und der Schutz, den er ji.idi
schen Mitarbeitern, AusHindern und politisch Andersdenkenden gewahrte, Als aufrechter 
Humanist mit ausgepragtem sozialcn Yerantwortungsbcwul3tscin stand er in krassem Wi
derspruch zu der sich entwickelnden faschistischen Diktatur. 
Am 15, Marz und am 21. Juni 1933 liberfielen bewaffnete Mitglieder der Bucher SA
Gruppe das Institut. Bcim Oberfall zu spatabendlicher Stunde im Marz wurde Oskar YogI 
in seiner Wohnung festgehaiten und vernommen und seine Wohnung durchsucht, da bei 
ihm der ungarische Revolutionar Bela Kun vermutet wurde, Diese Aktion wurde durch 
eine, wie sich schliel3lich herausstellte, fehlerhafte Denunziation durch den Leiter der 
Physiologischen Abteilung, Max Heinrich Fischer, an den SturmfUhrer der Bucher SA ein
geleitet. Fischer verliel3 schliel3lich das Institut 1934, Bei diesem Oberfall wurde auch der 
bei Timofeeff-Ressovsky als Gast arbeitende amerikanische Genetiker Hermann Muller 
(s. S. 29,41) vorlibergehend in Gewahrsam genommen, Beim Oberfall am 21. Juni wur
den Mitarbeiter widerrechtlich festgenommen, in die Bucher SA-Kaserne abgefUhrt, dort 
mil3handelt und zum Exerzieren gezwungen, 
Auf Grund einer Beschwerde von Oskar Yogt in der Sitzung des Kuratoriums des Instituts 
am 6, Juli 1933 liber diese Einmischungen der SA in Institutsangelegenheiten legte der 
Prasident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Geheimrat Max Planck, am 7. Juli 1933 un
mil3verstandlich Protest beim Reichsminister des Inn ern, Dr. Wilhelm Frick, ein, Dieser 
forderte umgehend yom Preussischen Minister des Innern "den Tatbestand sofort festzu
stellen zu veranlassen, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und das lnstitut in Ber
lin-Buch gegen die Gefahr etwaiger weiterer Storungen durch Polizisten zu sichern ", Da
durch konnte eine Sicherung des Instituts gegen weitere Eingriffe erreicht werden, obwohl 
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noch am 28. Dezember 1933 das Geheime Staatspolizeiamt den Reichsminister des Innern 
in einem Schreiben daraufhinwies, daB die "politischen und rassistischen Verhiiltnisse am 
Kaiser-Wilhelm-Institut eine Nachpriifung von berufener Stelle notwendig machen diirf
ten. " In diesem Brief wird zu Oskar Vogt u.a. ausgefUhrt: " ... seine immer wieder zutage 
tretenden Begiinstigungshandlungen Juden gegeniiber, die Unterlassung der Unterbin
dung bezw. die stillschweigende Duldung kommunistischer Propaganda und die Beschiif
tigung von Ausliindern hatten ein Spannungsfeld geschaffen ... ". 
Wegen seiner Beziehungen zu RuBland (s. S. 19) wurde Oskar Vogt auch direkt kommuni
stischer Gesinnung bezichtigt. In einem Brief an den Prasidenten der Kaiser-Wilhelm-Ge
sellschaft antwortete er 1933 zu den gegen ihn erhobenen Vorwtirfen u.a.: "Ich habe nie in 
meinem Leben einer politischen Partei angehOrt. /ch verfiige auch nicht iiber die dazu 
notwendigen Kenntnisse und habe mich nur fiir die Psychologie der Politiker interessiert, 
woriiber ich vielleicht noch einmal ein Buch schreiben werde. " Der Vorwurf der kommu
nistischen Gesinnung von Oskar Vogt wurde schlieBlich mit Schreiben vom 24. Dezember 
1935 vom PreuBischen Kultusminister an das Prasidium der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
als nicht nachweisbar zuriickgenommen. Es ist sicher dem starken Riickhalt, den Oskar 
Vogt von Seiten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, vor allem aber durch den ihm freund
schaftlich verbundenen GroBindustriellen und Vorsitzenden des Kuratoriums des Instituts, 
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach erhielt, zu verdanken, daB er seine Konflikte mit 
der nationalsozialistischen Macht fUr damalige Verhaltnisse im wesentlichen unbeschadet 
iiberstand. 

Vor ihrem Weggang aus Buch brachten Oskar und Cecile Vogt noch ihre zweiteilige Arbeit 
iiber "Sitz und Wesen der Krankheiten im Lichte der topistischen Hirnforschung und des 
Variierens der Tiere" im "Journal fUr Psychologie und Neurologie" zum Druck (erschie
nen Band 47, S. 237, 1937 und Band 48, S. 169, 1938). 1939 folgten drei Mitteilungen 
tiber "Thalamusstudien", ebenfalls im "Journal fUr Psychologie und Neurologie" verof
fentlicht, und 1954 eine weitere groBere Arbeit iiber "Gestaltung der topistischen Hirnfor
schung und ihre Forderung durch den Hirnbau und seine Anomalien" im "Journal fUr 
Hirnforschung". Das "Journal fUr Psychologie und Neurologie" wurde bereits 1902 von 
August Forel und Oskar Vogt gegriindet. 1954 griindeten Oskar und Cecile Vogt das 
"Journal fUr Hirnforschung" mit dem Untertitel "Organ des Instituts fUr Hirnforschung 
und Allgemeine Biologie in Neustadt (Schwarzwald)", haufig auch als Vogts Hauszeit
schrift bezeichnet. 
Oskar und Cecile Vogt waren am I. April 1937 nach Neustadt im Schwarzwald in das mit 
Hilfe der Firma Krupp gebaute private "Institut der Deutschen Hirnforschungs-Gesell
schaft m.b.H." iibergesiedelt. Dort waren beide noch bis zum Tod von Oskar Vogt am 31. 
Juli 1959 tatig. Cecile Vogt starb am 4. Mai 1961 bei ihrer Tochter Marthe in Cambridge. 

Nachfolger von Oskar Vogt als Direktor des Instituts wurde aufVorschlag von Oskar Vogt 
zum I. April 1937 Prof. Dr. Hugo Spatz (Abb. 20) von der Psychiatrischen und Nervenkli
nik Miinchen. Zur Einarbeitung in die Institutsangelegenheiten kam er bereits zum 1. No
vember 1936 nach Buch. 

Zu Beginn des Jahres 1936 hatte das Bucher Hirnforschungsinstitut personell folgende 
GroBe und Zusammensetzung erreicht: 
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1. Lohnempfanger des Instituts: 18 Wissenschaftler (einschliel3lich Stipendiaten), 3 Ver
waltungsangestellte, 21 technische Angestellte (vor allem technische Assistentinnen), 
20 Arbeiter (lI.a. Laborgehilfen, Labordiener, Tierpfleger, Handwerker. Reinemach
frauen, Chautreure, Lautburschen). 

2. Von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft bezahlte Mitarbeiter: 2 teehni
sehe Assistentinnen, 1 Praparator,5 Laborhilfen. 

3. Von der Rockefeller-Foundation finanziert: Ein wissensehaftlicher Assistent. 
4. Von der Wissenschaftlichen Akademischen Hilfe der Deutschen Notgemeinschaft un-

terstlitzt: 5 Wissenschaftler. 
5. Von der Stadt Berlin angestellt: Ein Wissenschaftler (Leiter der Forschungsklinik). 
Unbesoldet arbeiteten Frau Dr. Elena Timofeeff-Ressovsky sowie als teehnische Assisten
tin die Ehefrau eines Wissensehaftlers. 

Ann. 20. Hugo Spm: (1888-1969). 

Zum I. Januar 1938 wurde Dr. Julius Hallervorden unter Beibehaltllng seiner Tatigkeit in 
der Prosektur der Brandenburgischen Psychiatrischen Anstalten mit Ernennung zum Pro
fessor und stellvertretenden Direktor an das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung 
nach Berlin-Buch berufen (s. hierzu auch S. 154). J ulills Hallervorden galt als internatio
nal namhafter Neuropathologe, bekannt u.a. durch Beschreibung der nach ihm und Hugo 
Spatz benannten heredodegenerativen, auf neuroaxonalen Dystrophien und Pigment
ansammlungen im Pallidum und in der Substantia nigra beruhenden Erkrankung. 
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Nach der Amtstibernahme gliederte Hugo Spatz das Institut in folgende Abteilungen (s. 
auch S. 152): 
I. Anatomie und Pathologie des Gehirns (Hugo Spatz) 
2. His/opatllOlo/{ie, gleichzeitig Prosektur der Landesanstalten der Provinz Brandenburg 

(Julius Hallervorden, ab 1. Januar 1938) 
3. Menschliche Erb- und Konstitutiollslehre (Bernhard Patzig, ab 1941 Leiter der Ner-

venklinik, die im 2. Weltkrieg bis 1945 als Reservelazarett diente) 
4. Experimentelle Techniken (Hans-Joachim Schaeder) 
5. Experimentelle Patholo/{ie des Gehirns und Twnorforschung (Wilhelm Tl)nnis) 
6. All/{emeine Pathologie (Hans E. Anders, Leiter der Prosektur und Direktor des Patho

logischen lnstituts der Heilanstalten in Berlin-Buch, auch nach dem zweiten Welt
krieg noch als Pathologe im Hufeland-Krankenhaus tatig; s. auch S. IS) 

7. Phonometrie (Eberhard Zwirner, bis 31. August 1938) 
8. Forschungsklinik (Nervenklinik) (Gertrud Soeken bis 1941, danach Bernhard Patzig). 

Unter der Leitung von Hugo Spatz wurde der Vertrag tiber die Zusammenarbeit zwischen 
dem Kaiser-Wilhelm-[nstitut flir Hirnforschung und der Heil- und Pflegeanstalt Buch, 
speziell dem Pathologischen Institut unter Prof. Dr. H. Anders, erneuert (Abb. 21). Dieser 
Vertrag wurde stadtischerseits von dem spateren "Reichsarzteflihrer" NS-Stadtmedizinal
rat Dr. Leonardo Conti und von Seiten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von Ernst Tel
schow unterzeichnet, der nach dem Ausscheiden von Dr. Friedrich Glum als Generaldirek
tor 1937 zum "Geschaftsflihrenden Vorstand und Generalsekretar der Kaiser-Wilhelm-Ge
sellschaft" berufen wurde. 

[n Paragraph 3 dieser Vereinbarung wird sodann ausgeflihrt: " Seide Institute sol/ell mit ill 
den Dienst der Familienforschung /{estellt werden. Dus Hirnforschun/{sinstitut wird dahei 
in erster Linie das Gehirn heriicksichtigen, das NeuropatllOlogische Institut vonvie/{end 
die anderen Orgalle. Die makroskopische Sammlung der Heil- und Pfle/{ew1stalt winl. so
weit sie Gehirnpathologie hetr{fft, der Sammlung des Hirnforschllngsinstituts leihweise 
zur Ver{ii/{un/{ gestellt. " 
So teilte dann am 8. Marz 1938 Prof. Dr. Hans Anders, Direktor des Pathologischen Insti
tuts der Bucher Krankenanstalten, dem Reichsgesundheitsflihrer Prof. Dr. Leonardo Conti 
die Ergebnisse seiner Zusammenarbeit mit dem lnstitut flir Hirnforschung u.a. folgender
maBen mit: "Im iihri/{en mache ich die Sektionen des Hirnforschun/{sinstitllts, soweit sie 
vom erbbiologischen Standpunkt aus wichti/{ sind. Jch nehme re/{elmi{fJig an den Demo/!
stmtionen und Vorlesungen des Hirnforschungsinstituts tei!, um in /{emeinsamer Alls.lpra
che mit den Mit/{liedern des Kaiser- Wilhelm-Institllts die beabsichtigte en/{e Fiihlungna{z
me zwischen !\iclirohistolo/{ie lind allgemeiner Pathologie herzustellen. " 

1938 wurde das Kuratorium des [nstituts nell zusammengestellt, dem unter Vorsitz von 
Generaloberstabsarzt und Heeressanitatsinspekteur Prof. Dr. Waldmann bis Zll des sen Tod 
1941 neben bisherigen Mitgliedern auch tiberzeugte Nationalsozialisten angehl)rten, so 
Prof. Dr. Hans Heinze, von 1934 bis 1938 Leiter der Potsdamer Heil- und Pflegeanstalt, ab 
1938 Leiter der Anstalt Brandenburg-Gorden, sowie der Psychiater Prof. Dr. Maximinian 
de Crinis, Mitglied der Kommission zur Vorbereitung der T4-Aktion. Heinze, der dem 
"ReichsausschuB zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer 
Leiden" angehorte, wurde nach dem zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion zu sieben Jah
ren Haft verurteilt, de Crinis beging im Mai 1945 Selbstmord. 
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Beglaubi,~te Ab schrift. 

Zur Erstschrift 3, -Rv: Urkundensteuer entrichtet 
Z'~r Doppelscl-,rift ./. HiJ\ Urlmndensteuer in Earken ent.lertet. 

§ 20. 

(1. S. ) 

Berlin, den 28· De3ember 1937 
:~teuerrJ(lrkenv·.lr"9.1 ter 'rietz 

sez. Rilli ~ i e t z . 

s-rkund en-ti t9uer
roarke. c.ber 3,-ID;. 

Vereinbarung 
zwischen dam Oberburgermeister dar Reiohabauptstadt Berlin -
Hauptge8lllldhaitsamt - und dar Kaiser Wilhe1JD-Gesellschatt 
zur ~~rderung der Wissensohatten mit dem 81tz Berlin sur 
Erg~ung des Vertrage8 vom J. Juli 1928 zwisohen der 
gtadtgemeinde Berlin und der Kaiser Wl1helm-Gesellsohatt 
aur F~rderung der Wisaensohatten. 

§ 1. Ea 80li eine engare Zua8ll\lllenarbeit Jlwieohen den ArJlten 
der Heil- und Ptlegeanstalt Buah der Reiababauptstadt 
Berlin und anderen atlidtisohen Hoapitnern. die Her
Tenkra.nke beherbergen, einerselta und den lI1tglledern 
des Kaiser 1fllM1m-Instltuta t'Ur JIirntoraolumg in Booh 
andererllel ts angestrebt werden. Regel.m!1Sige VO%'l1ei
sungen and Auasprachen sollen 4alll1 beltragen. die Er

gebniase der m~or8ohung fUr daa ltratl10be J!andeln 
xmtzbar ZI1 maoben. Beeonderer Wert soll da.b~ aut alle 
~agen der Erbt'orsobmlg gelegt werden. 

§ 2. Eine besondera enge Zuaammenarbelt eoll, unabbangig 
Ton der Person der jewel11gen Leiter, zwischen dam 
Neuro-patbologisoben lnatitut der Reiohshauptstadt 
Berlin in Buoh und dam Kaiser 1filbelm-lnatitut tur 
H1rntoreohung eingeriohtet werden. Die Leiter dar bei
den lnatitute sollen slah von 1hren ArbeitsriohtuDgen 
gegenseitig nnterrichten, sie sollen sioh gegeneeltig 
ergll.nzen und durch Arbel ta tel lung llebrtaoh-untersuohun
gen vermeiden. 

Abb.21. Vereinbarung (Paragraph en 1 u. 2) von 1937 iiber die Zusammenarheit zwischen dem Kaiser
Wilhelm-1nstitut fiir lfirnforschung und der Berliner Heil- und Pflegeanstalt. speziell dem Pa
thologischen 1nstitut in Berlin-Buch (1. Seite) (s. S. 35). 
Archiv MPG, 1. Abt., Rep. 1A 
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Wahrend des zweiten Weltkrieges, in dem Hugo Spatz haufig Felddienste bei der Luftwaf
fe zu versehen hatte, wurde das Institut zunehmend in militarmedizinische Forschungen 
einbezogen. So war Julius Hallervorden von 1939 bis 1940 Leiter einer Sonderstelle zur 
Erforschung von Kriegsschaden des Zentralnervensystems. Ab 1941 wurde die For
schungsklinik des Kaiser-Wilhelm-Instituts unter Leitung von Dr. Bernhard Patzig als Re
servelazarett fUr Nerven-, Hirn- und Riickenmarkverletzte genutzt. Die Neurochirurgische 
Abteilung wurde von Prof. Dr. Wilhelm Tonnis geleitet, die Konservative Abteilung von 
Dr. Hans Rosenhagen aus dem Ludwig-Hoffmann-Hospital in Buch. Hugo Spatz leitete 
als Oberfeldarzt die in der Klinik angesiedelte AuBenabteilung fUr Gehirnforschung des 
"Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstituts des Reichsluftfahrtministeriums", die sich 
insbesondere mit Schaden im zentralen Nervensystem des fliegenden Personals der Luft
waffe beschaftigte. Mit Schreiben des Oberkommandos des Heeres yom 19. April 1944 
wurde die Verlegung dieser Abteilung zum 25. April 1944 nach Dillenburg in das Reserve
lazarett im dortigen SchloBhotel angeordnet. 

Plane fUr die durch den Reichsforschungsrat 1944 veranlaBte Unterbringung einer Hoch
spannungsanlage zur Neutronenerzeugung in der durch das Riistungsamt beschlagnahm
ten Friedhofskapelle fUr Arbeiten von Prof. Dr. Christian Gerthsen, Direktor des 2. Physi
kalischen Instituts der Berliner Universitat, kamen nicht mehr zur DurchfUhrung. In der 
Kapelle lagerten zu dieser Zeit biologische Praparate des Instituts fUr Hirnforschung (s. 
hierzu S. 62). Wahrscheinlich war das Bucher Institut wegen der Arbeiten von Elena Ti
mofeeff-Ressovsky, K. G. Zimmer und H.-J. Born mit radioaktiven Isotopen und Neutro
nenstrahlen (s. S. 47) fUr diesen Zweck vorgesehen. 
Den zweiten Weltkrieg iiberstand das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung wei test
gehend unbeschadigt. Lediglich bei einem Luftangriff im Raum Berlin-Buch am 18. No
vember 1943, bei dem u.a. die barocke Bucher SchloBkirche schwer getroffen wurde und 
ausbrannte, gingen einige Fenster des Institutsgebaudes zu Bruch. Eine im Dach des Tor
hauses eingeschlagene Brandbombe blieb ohne groBere Wirkung. 

Ab Mai 1944 erfolgten nacheinander Verlagerungen der verschiedenen Abteilungen des 
Instituts fUr Hirnforschung. Die Abteilung Hallervorden wurde bereits am 8. Mai 1944 
nach Dillenburg, die Abteilung Kornmiiller am 15. Februar 1945 an das Gottinger Univer
sitatsinstitut fUr Physiologie und die Abteilungen Tonnis und Patzig im Marz 1945 nach 
Bochum-Langendreer bzw. nach Marburg verlegt. Hugo Spatz ging zunachst nach Miin
chen und 1946 nach Dillenburg, wo er sich u.a. wieder mit Julius Hallervorden sowie 
Alois Kornmiiller (s. auch S. 27) und Wilhelm Tonnis (s. auch S. 35) im dort neu gegriin
deten Hirnforschungsinstitut vereinigte, das 1949 nach GieBen verlegt wurde. In seinen 
Planen zum Wiederaufbau eines Instituts fUr Hirnforschung nach dem zweiten Weltkrieg 
schrieb Spatz bereits am 8. Juli 1945 u.a. " ... solange an einen Wiederaufbau in Berlin
Buch nicht gedacht werden kann ... ", was dann zur Griindung des Instituts in Dillenburg 
fUhrte, wohin die Abteilung von Hallervorden von Buch schon 1944 verlegt worden war. 

Nach dem zweiten Weltkrieg geriet das Bucher Institut fUr Hirnforschung vor allem durch 
die Arbeiten von Julius Hallervorden in Verdacht, an der Ausiibung des Euthanasiepro
grammes beteiligt gewesen zu sein. Hallervorden trat, wie erwahnt, am I. Januar 1938 in 
das Institut ein. Von 1929 bis 1936 leitete er die Prosektur der "Brandenburgischen Psy
chiatrischen Landesanstalten" in Brandenburg-Gorden. Diese Prosektur wurde am 1. April 
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1936 der Heil- und Pf1egeanstalt Potsdam, die unter Leitung von Prof. Dr. Hans Heinze 
stand (s. S. 35), eingegliedert, aber weiter von Julius Hallervorden geleitet. In der Anstalt 
Brandenburg-Gorden wurden im Rahmen des Euthanasieprogrammes, vor allem der Akti
on T4 (nach der Zentrale dieser Aktion in der Berliner TiergartenstraBe 4 benannt) Men
schen im Dienst der nationalsozialistischen Erbbiologie umgebracht. Dieses Programm 
beinhaltete die organisierte Totung vor allem von Kindern mit erb- und anlagebedingten 
Leiden sowie "wertlosen Lebens", wie es damals hieB, urn erbkranken Nachwuchs zu ver
hindern. Mit Wirkung vom 1. Juli 1940 wurde die Anstalt Brandenburg-Gorden zur Kin
derfachabteilung des Reichsausschusses zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anla
gebingter schwerer Leiden erkliirt. 
1m Protokoll einer Sitzung des Kuratoriums des Instituts ftir Hirnforschung am 20. De
zember 1938 wird u.a. ausgeflihrt: "Durch die Verlegung der Prosektur der Brandenhur
gischen Anstalten an unser Institut und durch die Errichtung einer Zweigstelle ist dem IIl
stitut ein sehr wertvolles Material von Gehirnen, besonders aus dem Gehiet des angehore
nen Schwachsinns, zugef/ossen. " So erhielt Julius Hallervorden aus Brandenburg-Gorden 
in Kenntnis der Totungsaktionen Gehirne von Opfern flir seine wissenschaftlichen Unter
suchungen in Buch. Nach einem Besuch in Gorden schrieb Hallervorden am 9. Februar 
1939 an Hugo Spatz: "Ich habe eine gmj3e Revue wunderbarer Gehirne gesehen, die in
zwischen eingelat!fen waren. " Hallervorden bektimmerte sich auch selbst urn die Beschaf
fung von Gehirnen. Die ersten Gehirne getateter Kinder erhielt er aus Gorden im Mai 
1940, und am 28. Oktober 1940 tibernahm er seiber in Gorden. wo er auch Kopf- und 
Hirnsektionen vornahm, 37 Gehirne getateter Kinder. Untersttitzt wurde Hallervorden in 
seiner Gardener AuBenstelle von seinem dortigen Assistenten Dr. Werner-Joachim Eicke. 
Uber seine Untersuchungen schrieb Hallervorden am 8. Dezember 1942 an die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft u.a.: "AuJ3erdem konnte ich im Laufe dieses Sommers 500 Gehir
ne von Schwachsinnigen selbst hier sezieren ". Noch am 9. Marz 1944 schickte er das 
nachfolgend abgebildete Schreiben an Prof. Dr. Paul Nitsche, den arztlichen Leiter und 
Obergutachter der Euthanasieaktion, der 1946 zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde 
(Abb.22). 

X.ioer Wilhelm-ln.liIul IQr Himlonchung S.rlln-Such 
Ua"'''''.I'g.rWeg 
T.II,h'''1 It" II 

9.W:irz 1944. 

Sehr verehrter Herr Kollege. 

In~~es~t babe 1ch 697 Geh1rne erhalten e1nschl. derer, 
die 1ch einmal in Brande~burg selbst herausgenommen habe. 
Auch die a.us D<:Ssen s1:1d mit einberechnet. E:1.n erhebl:1.cher 
Teil davon ist bereits untersucht. ob ich sie treilich a.l1e 
hi8tologisch genauer untersuchen werde, steht dahin. 

~1t den besten GrUssen 

Ihr 

Abb. 22. Schreiben von Julius Hallervorden an Prof Dr. Paul Nitsche. ErliiuterUnRell s. Text. 
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Julius Hallervorden wurde im Juni 1945 im Auf trag der Militiirregierung der USA zur Vor

bereitung der Ntirnberger Kriegsverbrecherprozesse von dem amerikanischen Sanitiitsof
fizier Major Leo Alexander auf3ergerichtlich vernommen. Dr. Alexander war bis 1933 in 
Deutschland als Psychiater tiitig und muf3te als Jude nach der Machttibernahme durch die 

Nationalsozialisten Deutschland verlassen. Alexander fUhrte tiber die Vernehmungen Ta
gebuch, deren Ergebnisse im Dokument L-170 in englischer Sprache dem Internationalen 
Gerichtshof in Niirnberg vorgelegt wurden. 1949 hat Alexander diese Vorg~inge in Band 
241 der Zeitschrift "The New England Journal Medicine" unter dem Tite! "Medical Scien
ce under Dictatorship" (S. 40-47) publiziert. In der Vernehmung tiber die Zusammenarbeit 
(collaboration) von Hallervorden mit der Anstalt in Giirden hat nach Alexanders Aufzeich
nungen Hallervorden u.a. geantwortet (Hallervorden sprach Dialekt seiner ostpreuf3ischen 
Heimat): "Iclz /wbc da so W{/S gchiM, do(3 d({s gcmacht werdell .1'011, lind d({ bin iclz denll 
Zll del1en hingeg({ngcl1 lIl1d hobe ihnen gesagt, I1lf Menschellskilldel; \\'ellll Ilzr nu die allc 
umbringt, dW1II nehmt doclz H'enigstells die Gehirne lIemlfs, sod(lfl da.\" Material \'erwerlel 
win/. Dicji'aglen donn, nil wie viele kiillnen Sie lIflterslIclIell, da sagle iclz ihnen, eille IIfl
hegrcn;:tc Mcngc, -.ie lIle/lI; de.lto lieber ... " Julius Hallervorden wurde wegen seiner 

Tiitigkeiten und Zusammenarbeit mit den Beteiligten der Totungsaktionen jedoch nieht 

gerichtlich angeklagt. 1946 vereinigte er sich wieder mit Hugo Spatz im Hirnforschungs
institut in Dillenburg (s. S. 37). 

Am 25. Mai 1990 fand auf clem Waldfriedhof in Miinchen eine Gedenkveranstaltung der 
Max-Planck-Gesellsehaft anliiBlich der Bestattung von Hirnpriiparaten statt, die wiihrend 
der Diktatur des Nationalsozialismus auf verwertliche Weise gewonnen worden waren (s. 
S. 154). Die im Hirnforschungsinstitut in Frankfurt (Main) aufgefunclenen Priiparate ent
stammten der neuropathologisch-mikroskopisehen Sammlung von Julius Hallervorden 
aus dem Kaiser- Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung in Berlin-Buell. Es handelte sich vor 
allem um Gehirnpriiparate von Geisteskranken, die in der Anstalt Brandenburg-Giirden 

getatet worden waren. Diesc Pdparate \vunlen nach dem zwciten Weltkrieg von Berlin
Buch iiber GNtingen in das Hirnforschungsinstitut in Gicf3cn und dann nach Frankfurt 
Liberfiihrt (s. hicrzu S. (2). 

Ocr Gcdenkstein auf clem Waldfriedhof in Miinchen triigt folgende Inschrift: ,,/ur 1:'rillllC
rung ({/1 OpFer des NmionalsozialislIllls und ihrell MifJlmlUc/z dllrc/z dic Mcdi;:ill - (Lllell 
Forsc/zem als M(//zllllllg Z,1I I"erantworllicher Selhstbegrcll;:ltng. " 
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Abteilung Genetik im Institut fur Hirnforschung 

Wahrend seiner Tatigkeit in Moskau (s. S. 19) konnte Oskar Vogt mit Billigung der russi
schen Behorden aus dem Kolcovschen Institut fUr Experimentelle Biologie den jungen 
Genetiker Nikolai W. Timofeeff-Ressovsky (s. Abb. 23, 24, 2S), SchUler des bekannten 
Populationsgenetikers S. S. Chetverikov, sowie S. R. Zarapkin fUr sein Berliner Institut 
gewinnen. Vogt selbst beschaftigte sich schon sehr frtih durch seine Beobachtungen tiber 
Variationen von Hummelarten mit Fragen tiber Faktoren der Evolution (s. S. ISO). Die ge
netischen Grundlagen der Ausbildung von Farbmustern bei Insekten schienen ihm ein ge-

Abb. 23. Nikolai Wladimirovich Timofeeff
Ressovsky ( 1900-1981 J. 

eignetes Modell fUr seine Arbeiten tiber individuelle Unterschiede der Zytoarchitektonik 
des menschlichen Gehirns zu sein. Vogt fUhrte diese Variablitaten u.a. auf das Zusammen
wirken einer Vielzahl insbesondere mutierter Gene zurtick. Timofeeff-Ressovsky arbeite
te vor allem tiber Mutationen und den Erbgang von Genen mit sog. schwacher Penetranz 
(Haufigkeit, mit der sich Allele bei Kreuzungen manrfestieren) in Populationen von Dro
sophila funebris, die u.a. verschiedenartige Fltigelmorphologien verursachten. Oskar Vogt 
war an diesen Arbeiten im Zusammenhang mit vererbbaren neurologischen Krankheiten 
interessiert, die beim Menschen in unterschiedlicher Haufigkeit und mit unterschiedlichen 
Schweregraden auftreten. Er erhoffte sich von Timofeeffs Arbeiten eine Klarung von Fra
gen der Beeinflussung der Wirkung von Genen untereinander und durch Umwelteinfltisse. 
Am 1. Juli 1925 traten Timofeeff-Ressovsky und Zarapkin in das Vogtsche Institut in Ber-
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lin ein, in dem sie bis 1945 Uitig waren. Noch vor Baubeginn des neuen Instituts in Berlin
Buch konnte die genetische Abteilung von Timofeeff auf Grund der Vereinbarung mit den 
Bucher Heil- und Pflegeanstalten schon 1928 ihre Arbeit in Buch aufnehmen, und zwar in 
dem bereits erwahnten Landhaus V, in dem zunachst auch die Patienten der Forschungs
klinik des Instituts fiir Hirnforschung untergebracht waren (s. S. 23). Ftir die Versuche von 
Timofeeff mit Rontgenstrahlen wurde dafiir provisorisch auch ein "Rontgenpavillon" mit 
Bestrahlungsanlagen errichtet. 

Die Arbeiten von Timofeeff-Ressovsky tiber die Erzeugung von Mutationen bei der Tau
fliege Drosophila (der Stamm "Buch" wurde auch noch nach 1945 im Institut fiir Medizin 
und Biologie fiir genetische Untersuchungen benutzt) in der von ihm geleiteten geneti
schen Abteilung im Institut fiir Hirnforschung erlangten sehr schnell weltweite Anerken
nung und trugen wesentlich zur Entwicklung der molekularen Genetik bei. 
Durch diese Arbeiten angezogen kam 1932 der amerikanische Genetiker und spatere No
belpreistrager Hermann Muller, dem es bereits 1927 gelungen war, in Drosophila mit 
Rontgenstrahlen Mutationen zu erzeugen, nach Buch, urn mit Timofeeff weitere Untersu
chungen zur Analyse von Mutationshaufigkeiten durch Strahleneinwirkung durchzu
fiihren. 
Zu gleicher Zeit arbeitete als Assistent von Lise Meitner in der Physikalisch-Radioaktiven 
Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Chemie in Berlin-Dahlem der Physiker Max 
DelbrUck. Wie damals viele Physiker beschaftigte auch er sich mit dem aus der Atomtheo
fie abgeleiteten Konzept der Komplementaritat von Niels Bohr aus dem Jahr 1927. Del-

Abb. 24. N. W TimojeefFRessovsky im Kreis von Mitarbeitern im .. Trockenen Warmhaus" 
des Genetischen Vivariums (.I'. Abb. 12) des Kaiser-Wilhelm-Institutsfiir Hirnf;ir
schung in Berlin-Buch. 
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bruck war daran vor aHem im Zusammenhang mit biologischen Problemen interessiert. 
Dabei dachte er neben der Erregung von SinneszeHen insbesondere an die Verdopplung 
des genetischen Materials, von dem bekannt war, daB es weitergegeben wird, relativ stabil 
ist, aber auch mutieren kann. Urn seine Plane realisiem zu konnen, brauchte er Biologen, 
und so organisierte Delbruck private Seminare in der Wohnung seiner Eltem in der Kuntz
Buntschuh-StraBe in Grunewald. Dariiber schrieb Delbriick: "Das wurde ein grafter Er
foZg! AZs erster kam zu uns Timofeeff-Ressovsky, ein russischer Genetiker, der an einem 
K. w.I. in Buch, im Nordosten BerZins arbeitete und die Erzeugung von Mutationen durch 
ionisierende StrahZen experimentell untersuchte. Da dies damals einen interessanten Zu
gang zu der Struktur der Gene zu eroffnen schien, hatte ich ihn gebeten, uns einmal darii
ber etwas zu erziihlen. Er nahm die Einladung an und sprach zuniichst nicht einmal eine 
Stunde, sondern dreimal vier Stunden lang. Dazu kamen noch einige Vortriige seines phy
sikalischen Mitarbeiters K. G. Zimmer. " (Zimmer war damals noch in der Strahlenabtei
lung des Cecilienhauses in Charlottenburg tatig; er kam erst am 1. Januar 1937 als Mitar
beiter von Timofeeff in dessen genetische Abteilung nach Buch). 
Diese Diskussionskreise fiihrten schlieBlich zu der bahnbrechenden Schrift "Uber die Na
tur der Genmutation und der Genstruktur" von N. W. Timofeeff-Ressovsky, K. G. Zimmer 
und M. Delbruck (Abb. 25), die von dem bekannten Zoologen Alfred Kuhn am 12. April 
1935 in der Sitzung der Fachgruppe Biologie der Gesellschaft der Wissenschaften zu Got
tingen zur VerOffentlichung vorgelegt und noch im gleichen Jahr in den "Nachrichten der 
Gesellschaft fur Wissenschaften zu Gottingen" in Band I, Nr. 13, S. 189-245 publiziert 
wurde. Diese Arbeit ging als Dreimannerwerk in die Literatur ein, wegen des grunen Ein
bandes der Sonderdrucke auch als "Grunes Buch" oder auch "Grunes Pamphlet" bezeich
net. Max Delbruck selbst sprach von dieser Arbeit zunachst von einem "Begrabnis erster 
Klasse", da diese Zeitschrift kaum bekannt war. Immerhin bekannte er aber auch, daB die 
Arbeit Interesse erregte und ihm ein Jahr spater ein zweites Rockefeller-Stipendium ver
schaffte, mit dem er nach Pasadena ging. 

Aus den Beobachtungen, daB Mutationen durch Rontgenstrahlen das Ergebnis einer Ein
trefferreaktion sind, schlossen die Autoren der Dreimannerarbeit, daB es sich urn Ereignis
se innerhalb des genetischen Materials handeln musse, und daB daher aus dem Treffbe
reich direkte Ruckschliisse auf die Natur des Gens moglich sein sollten. Da ein Treffbe
reich von mehreren Tausend Atomen zu einer bestimmten Mutation fiihrt, wurde we iter 
gefordert, daB es im genetischen Material eine Energieleitung geben musse, die immer zu 
derselben Veranderung fiihrt, wenn an irgendeiner Stelle des Treffbereichs ein Treffer er
foigt. Diese Annahme war damals ganz neu und beschaftigte in der Folge zusammen mit 
Timofeeff z.B. auch Pascual Jordan (s. S. 45, 47). 
Die groBe Bedeutung dieser Dreimannerarbeit wurde allerdings erst etwa 10 Jahre spater 
richtig erkannt und gewurdigt, und zwar durch den Physiker Erwin Schrodinger in seiner 
im Dezember 1944 erschienenen Schrift "What is life?". In diesem Buch, in dem er ver
sucht, die Frage zu beantworten, ob Physik und Biologie wirklich miteinander vertraglich 
sind und ob das Leben aus den Gesetzen der Physik erklart werden kann, beschaftigte er 
sich u.a. auch mit der Entwicklung von ModeHvorstellungen von Genen als "aperiodi
schen Kristallen" und bezieht sich dabei auf die Arbeit von Timofeeff-Ressovsky, Zimmer 
und Delbriick. 
Nach dem Koiner Genetiker Peter Starlinger war das Dreimannerbuch eine wissenschaft
liche Revolution. AnHiBlich einer Gedenkfeier fur Max Delbriick sagte er 1982 im KOiner 
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Institut ftir Genetik: "In dieser Arbeit wurde klar gelegt, daft das Gen - bis dahin abstrak
te Einheit ohne Zusammenhang mit dem physikalischen Maftsystem - eine materielle Na
tur haben miisse, und daft die Daten nahelegen, jedes Gen als ein Makromolekiil anzuse
hen. " Auch Robert Olby hat in seinem 1974 erschienenen Buch "The Path to the Double 
Helix" die Dreimannerarbeit ausftihrlich gewtirdigt und schreibt u.a.: "Perhaps molecular 
biology owes more to the geneticist who began that work - Timofeeff-Ressovsky - than has 
so far been admitted. " 1m "Grunen Dreimannerbuch" steht auch der Satz: " Vielleicht bil
det sogar das ganze Chromosom eine Einheit, einen ganzen Atomverband mit vie len ein
zelnen, weigehend autonomen Untergruppen. " 

1944 formulierten K. G. Zimmer und N. W. Timofeeff-Ressovky auf Grund ihrer Untersu
chungen tiber die mutagene Wirkung von Rontgenstrahlen "Das Trefferprinzip in der Bio
logie". In diesem Buch (Abb. 26), das kriegsbedingt erst 1947 im S. Hirzel-Verlag in Leip
zig erschien (s. auch S. 157), beschreiben sie dann weiterftihrend Gene als "nucleopro
teidhaltige, eventuell periodisch aufgebaute Molekiile, die kettenformig zu Chromosomen 
zusammengefiigt sind. " 

1934 erschien im Band 9 der "Biological Reviews of the Cambridge Philosophical So
ciety" aus der genetischen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts flir Himforschung in 
Berlin-Buch eine Arbeit von Timofeeff-Ressovsky mit dem Titel "The experimental pro
duction of mutations", in der unter "General Conclusions" u.a. folgendes zu lesen ist: 
" ... makes the application of radiation genetic methods most valuable in ... cytogenetics 
and in genetic engineering (i.e the synthesis of new genotyps)." "Gentic engineering" 
wurde also als Begriff und Forschungsziel bereits 1934 in Berlin-Buch geboren. 

Nach dem Weggang von Delbruck aus Berlin-Dahlem 1937 setzte Timofeeff-Ressovsky 
die genetischen Seminare in Berlin-Buch fort, an denen u.a. auch der theoretische Physi
ker Pascual Jordan teilnahm, der sich vor allem ftir Primiirprozesse der biologischen 
Strahlenwirkung interessierte und 1938 in der "Physikalischen Zeitschrift" Band 39, S. 
711, eine Arbeit "Zur Frage einer spezifischen Anziehung zwischen Genmolekiilen" ver
offentlichte. Dem lag die Idee zugrunde, daB quantenmechanische Resonanzprozesse eine 
Anziehung gleicher Molekiile und deren autokatalytische Reproduktion bewirken konne, 
eine Idee, die allerdings von Max Delbruck heftig kritisiert wurde. 

Nachdem Oskar Vogt 1935 zur Emeritierung gezwungen worden war (s. S. 32), drangte 
sein Nachfolger Hugo Spatz schon 1936, also noch vor der offiziellen Ubemahme der Lei
tung des Instituts, auf eine schnelle Ausgliederung der genetischen Abteilung aus dem In
stitut. In einem Brief mit Datum vom 17. Juni 1936 schrieb er an Timofeeff-Ressovsky 
nach zunachst lobenden Worten tiber seine wissenschaftlichen Arbeiten u.a. "Auf der an
deren Seite habe ich die Uberzeugung, daft Ihr Institut aufdie Dauer in Buchfehl am Plat
ze ist", wobei er sogar von einem Fremdkorper im Institut sprach. Timofeeff hatte 1936 
einen Ruf an die "Carnegie Institution of Washington for Fundamental and Scientific Re
search" erhalten, den er zunachst auch anzunehmen gedachte. Nachdem davon das Kul
tusministerium in Berlin erfahren hatte, wurde sein Etat erhoht und Timofeeffs Abteilung 
erhielt durch das Reichs- und PreuBische Ministerium ftir Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung einen selbstandigen Status im Institut, was Timofeeff, neben anderen Grun
den, - es war die Zeit der Stalinschen Sauberungsaktionen in der Sowjetunion, denen auch 
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Abb.27. In der AbteilunRfiir Genetik Ende der 30er Jahrefiir StrahlenexperimclI
te verwendcte Neutronenapparatur. Oben: HochspwlI1ulIRserzellger fiir 
300 000 Volt und NachbeschlelllliRunRsrohr; Unten: Vakllllmpumpe und 
MefJgeriite. VerRleiche hierzu allch Abb. 42. 



Angehbrige der beiden Timofeeffs zum Opfer fielen (s. hierzu S. 182) -, schlieSlich veran
laBte, in Buch zu bleiben. Hugo Spatz auBerte sich sodann dartiber in einem Brief vom 29. 
August 1936 an den Generaldirektor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft: "Da ich von An
fang an der Ansicht war, dass man Herm Timofeeffin Deutschland halten miisse,freue ich 
mich. dass die Gefahr seiner Abziehung damit iiberwunden ist. " 

Angeregt durch Pascual Jordan beschaftigten sich Timofeeff-Ressovsky und seine Mitar
beiter in den folgenden Jahren mit der Analyse der Primarprozesse der Strahlenwirkung 
und Energiewanderungen. In diese Arbeiten wurden nunmehr auch Neutronenstrahlen und 
radioaktive Isotope sowie auch andere Objekte, namlich Bakteriophagen, Viren und Sau
getiere einbezogen. Ftir diese Untersuchungen war insbesondere die Zusammenarbeit mit 
Dr. Nikolaus Riehl von der zum Degussa-Konzern gehbrenden Auer-Gesellschaft in Ber
lin wichtig. Riehl, der dort eine leitende Stellung in der Forschung innehatte, war Schtiler 
von Lise Meitner. Er hatte auch schon an den von Max Delbrtick durchgeflihrten privaten 
Seminaren teilgenommen und kannte daher Timofeeff bereits aus dieser Zeit. Die Auer
Gesellschaft stellte Laboratorien und Personal zur Verfligung, eben so einen Neutronen
Generator flir Versuche in der genetischen Abteilung in Buch (Abb. 27). Als Gaste waren 
an diesen Arbeiten in Buch auch Pascual Jordan, der Max von Laue-Schtiler Friedrich 
Mbglich sowie der Physiker Robert Rompe beteiligt (s. auch S. 49). Uber Ergebnisse die
ser Arbeiten wurde in bedeutenden Publikationen berichtet, u.a. 1941 von N. Riehl, N. W. 
Timofeeff-Ressovsky und K. G. Zimmer tiber "Mechanismen der Wirkung ionisierender 
Strahlen auf biologische Elementareinheiten" in den "Naturwissenschaften" (Band 29, S. 
625) sowie 1943 von N. Riehl, R. Rompe, N. W. Timofeeff-Ressovsky und K. G. Zimmer 
"Uber Energiewanderungsvorgange und ihre Bedeutung flir einige biologische Prozesse" 
in der Zeitschrift "Protoplasm a" (Band 38, S. 105). 

Aus den Untersuchungen von Timofeeff-Ressovsky und Zimmer tiber biologische Wir
kungen von Neutronenstrahlen, die auch zur Entwicklung der Neutronendosimetrie flihr
ten, leitete K. G. Zimmer bereits 1939 Konzepte tiber die Anwendung von Neutronen
strahlen flir die Krebstherapie ab, da die Effekte grbBer waren als entsprechende Dosen 
von Rbntgenstrahlen. 
Mit ktinstlichen radioaktiven Isotopen arbeiteten in der genetischen Abteilung von Ti
mofeeff-Ressovsky der Chcmiker Dr. Hans-Joachim Born, Schtiler von Otto Hahn, Elena 
A. Timofeeff-Ressovsky, Ehefrau von N. W. Timofeeff-Ressovsky, und Dr. P. M. Wolf, 
Leiter der radiologischen Abteilung der Auer-Gesellschaft. Sie untersuchten Aufnahme, 
Verteilung und Ausscheidung radioaktiver Isotope in tierischen Organismen. Damit wur
den wichtige Grundlagen flir die Anwendung von Isotopen flir die medizinische Diagno
stik geschaffen. Die radioaktiven Isotope wurden in Buch durch Neutronenbestrahlung 
hergestellt (s. Abb. 27). Ftir die Abtrennung und Aufreinigung der Isotope wurden von H. 
J. Born und K. G. Zimmer entsprechende Methoden entwickelt, an denen die Sowjets 
nach der Besetzung von Buch im April 1945 sehr interessiert waren, weswegen beide dann 
auch in die Sowjetunion deportiert wurden (s S. 49). Untersuchungen an Kaninchen mit 
dem Thoriumisotop Uran X (jetzt 234Th) lieferten wesentliche Hinweise flir den Einsatz 
von Thorotrast als Kontrastmittel in der Rbntgendiagnostik. 

Wahrend aile anderen Abteilungen des Kaiser-Wilhelm-Instituts schon 1944 beginnend 
von Buch in verschiedene Teile Deutschlands verlegt wurden (s. S. 37), verblieb Ti
mofeeff-Ressovsky nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 1945 in Buch. 
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Situationen und Entwicklungen 1945 - 1947 

Am Ende des zweiten Weltkrieges, - die Rote Armee besetzte Buch am 21. April 1945 -, 
verblieb von den Abteilungsleitern des Kaiser-Wilhelm-Instituts nur noch Timofeeff-Res
sovsky in Berlin-Buch, und zwar gegen den Rat vieler Kollegen. Er konnte allerdings 
zunachst seine Arbeiten auf dem Gebiet der Radiobiologie und Genetik unter dem beson
deren Schutz des Kommissars fUr Innere Angelegenheiten der Sowjetunion, A. P. Sa
venyagin, im Institut fortfUhren und wurde sogar zum Direktor des "Instituts fiir Genetik 
und Biophysik" ernannt (s. S. 161). AuBerdem wurde er voriibergehend auch als Biirger
meister von Buch eingesetzt. Auf dem Institutsgelande wurde von den Sowjets ein russi
scher Soldat als Wachter stationiert, der dafiir zu sorgen hatte, daB Ruhe herrschte. Dieser 
nahm die Aufgabe so ernst, "daj3 er Rotarmisten da.\" Radfahren auf dem Institutsgelande 
mit dem Hinweis untersagte, daj1 hier der beriihmte Forscher Timofeeff arbeite, der d(1fur 
absolute Ruhe brauche" (personliche Mitteilung von Prof. Dr. Robert Rompe, der 1945 
mit Timofeeff-Ressovsky im Institut arbeitete; s. S. 47). 

Am 14. September 1945 wurde N. W. Timofeeff-Ressovsky von sowjetischen Beh()rden in 
einer schwarzen Limousine abgeholt und verschwand fUr zunachst zwei Jahre in RuBIand. 
Er wurde der Kollaboration mit den Nationalsozialisten beschuldigt und iiber viele Jahre 
in mehreren russischen Lagern inhaftiert (s. S. 182). Seine Frau Elena blieb zunachst in 
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Abb.28. TilllojcelrRessol'sh (rechls) lIIil dem ji"anzosisc/U'n Kriegsgetwzge
nell Pia tier (Mitte; Plnsiker, spiiler SWatssi'kretar illl Fmnziisischen 
WissenscizatismillislC'rillm) ulld delll mssiscizen Kricgsgefill1genell 
Topilin (links) illl Park des Kaiser- Wilhelm-fnsliluls il1 BlIch (Foto .!. 
Fassbender). Topilin war als Pianist lIlusika/ischer Begleiter des 
berUilinten russischen Geigers David Oistrach. Topilin geriel j942 in 
deutsche KriegsgefClI1genschafi, wurde l'OIl Timo./CejlRess()I'skv alls 
dem Gefangenenlager herausgeholt und mil Hilfsarbeiten illl Institut 
heschiiftigt (naclz 1. Fassbender, persiinliche Mitteilung). 



Berlin, da sie tiber das Schicksal ihres Mannes in der Sowjetunion nichts wuBte. Bis 1947 
arbeitete sie bei dem Genetiker Professor Hans Nachtsheim (s. S. 52) und kehrte dann in 
die Sowjetunion zuriick. Erst am 26. Juni 1992, d.h. 11 Jahre nach seinem Tod, wurde Ti
mofeeff-Ressovsky in RuBland offiziell rehabilitiert. Eine Gedenktafel am Torhaus des In
stitutsgelandes, in dem Timofeeff bis 1945 wohnte, erinnert heute an das Wirken dieses 
Wissenschaftlers in Buch (s. Abb. 85). 
1945 wurden auch Timofeeffs Mitarbeiter K. G. Zimmer und H.-J. Born in die Sowjet
union deportiert (s. hierzu S. 47). K. G. Zimmer kehrte nach Internierung in einem Lager 
in Sungul 1955 nach Deutschland zuriick und ging zunachst nach Hamburg. H.-J. Born 
kam gleichfalls 1955 zuriick, arbeitete vorerst auch wieder in Berlin-Buch (s. S. 66), ging 
aber im November 1957 an die Technische Hochschule in Mtinchen. 

1m Juni 1945 wurde das ehemalige Kaiser-Wilhelm-Institut der Sowjetischen Militaradmi
nistration unter Leitung von "Kommandant" Oberst Lebedew unterstellt. Die sowjetischen 
Behorden gestatteten den im ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut flir Hirnforschung anwe
senden Mitarbeitern weiter zu arbeiten und versorgte sie auch mit Truppenverpflegung. 
1m Herbst 1945 wurde das Institut zunachst dem Magistrat von Berlin zugeordnet. Als 
dessen nachgeordnete Behorde wurde im September 1945 die "Deutsche Zentralverwal
tung flir Volksbildung" gegriindet, die auch flir die Institute verantwortlich war. Beide Ein
richtungen unterstanden im sowjetischen Sektor von Berlin der unter Viermachteverwal
tung stehenden Stadt der Kontrolle durch die Sowjetische Militaradministration (SMA) in 
Deutschland (SMAD) und der "SMA-Verwaltung zum Studium der Errungenschaften der 
Wissenschaft und Technik Deutschlands". Somit erfolgte letztlich eine zweifache Beauf
sichtigung der Institute durch sowjetische Behorden. 
Nach der Verhaftung von Timofeeff-Ressovsky im Herbst 1945 wurden gegen den Protest 
von Oberst Lebedew groBe Teile der wissenschaftlichen Einrichtungen des Bucher Kaiser
Wilhelm-Instituts flir Hirnforschung durch russische Soldaten in Munitionskisten verpackt 
und abtransportiert; tiber ihr wei teres Schicksal ist nichts bekannt. 

Bereits 1944/1945 hatten sich zahlreiche bekannte Wissenschaftler aus beschadigten Uni
versitatsinstituten und anderen Berliner Einrichtungen im Bucher Hirnforschungsinstitut 
niedergelassen. 
Zu ihnen gehOrten u.a. der Festkorperphysiker Prof. Dr. Friedrich Moglich, Schiiler von 
Max v. Laue, der mit Timofeeff-Ressovsky bereits vorher ilber Energieausbreitungsme
chanismen bei strahlenbiologischen Vorgangen zusammengearbeitet hatte (s. S. 47), sowie 
der Biochemiker Prof. Dr. Dr. Karl Lohmann (Abb. 29, 30), der auf Veranlassung von Ti
mofeeff-Ressovsky noch vor Kriegsende yom Institut flir Physiologische Chemie der Uni
versitat im Berliner Zentrum nach Buch tibersiedelte. Professor Lohmann, Entdecker des 
ATP, war Schiller von Nobelpreistrager Otto Meyerhof und leitete als Ordinarius bis 1952 
auch noch das Institut flir Physiologische Chemie der Berliner Humboldt-Universitat weiter. 
Ebenfalls durch Timofeeff-Ressovsky veranlaBt kam 1944 der Physiker Prof. Dr. Robert 
Rompe aus den zerstOrten Berliner OSRAM-Werken nach Buch (s. hierzu auch S. 47). 
N. W. Timofeeff-Ressovsky, F. Moglich und K. Lohmann bildeten mit ihren Gruppen im 
Mai 1945 den verbliebenen "Kern" des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts in Buch. 
Zunachst wurde von den Sowjets Timofeeff-Ressovsky als wissenschaftlicher Leiter des 
Instituts und K. Lohmann als Stellvertreter eingesetzt. Nach der Deportation von Ti
mofeeff-Ressovsky griindeten F. Moglich mit R. Rompe eine Abteilung filr Festkorperfor
schung und Biophysik und K. Lohmann eine Abteilung ftir Biochemie. 
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Abb.29. Karl Lohmann (1898-1978). 

Abb.30. Karl Lohmann mit Otto Warburg 1960. 
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Nach dem Weggang von R. Rompe 1946 baute F. Moglich die Abteilung zu einem Institut 
fUr Festkorperphysik mit einer "Optischen", einer "Kristallographischen" und einer "Che
mischen" Abteilung aus. Die Abteilung fUr Chemie wurde von dem Chemiker Prof. Dr. 
Otto Neunhoeffer geieitet, spater Ordinarius fUr Organische Chemie an der Berliner Hum
boldt-Universitat und dann an der Universitat Homburg/Saar. Weiterhin gab es ein Labo
ratorium fUr Organische Chemie unter Prof. Dr. Ludwig Reichel, der bis zum Bombenan
griff im Februar 1945 als Abteilungsleiter im 1921 gegriindeten Kaiser-Wilhelm-Institut 
fUr Lederforschung in Dresden gearbeitet hatte. Professor Reichel ging 1951 an die Berli
ner Universitat, Professor Moglich grUndete noch vor seinem Tod 1957 das Institut fUr 
Festkorperforschung der damaligen Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in 
der Berliner MohrenstraBe. 
1m Mai 1946 kam Dr. Erwin Negelein (Abb. 31), Schiiler von Nobelpreistrager Otto War
burg im Dahlemer Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Zellphysiologie nach Buch. Er entdeckte 
das 1,3-Bisphosphoglyzerat, das als Negelein-Ester in die Literatur eingegangen ist, und 
war mit Otto Warburg maBgeblich an der Entwicklung mannometrischer und optischer 
MeBverfahren zur Bestimmung biochemischer und zellphysiologischer Prozesse beteiligt. 

Abb. 31. Erwin Negelein (7897-1979). Aufnahme aus dem Warhurgschen Insfifllf fUr Zel/
physiologie in Berlin-Dahlem. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat bis zu seiner Verhaftung durch britische Militarpolizei 
am 16. November 1946 im US-Sektor Zehlendorf auch Prof. Dr. Eugen Haagen in Berlin
Buch gearbeitet. Haagen, einer der bekanntesten deutschen Virologen seiner Zeit (das 
zweibandige "Handbuch der Viruskrankheiten" von 1939 war das erste Standardwerk in 
Deutschland), war u.a. von 1935-1941 am Robert-Koch-Institut tatig, wo er sich mit Vi
rus- und Tumorforschung beschaftigte. Nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft 
am Ende des zweiten Weltkrieges kam er im Juni 1945 einer Einladung der Sowjetischen 
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Militaradministration in Deutschland nach, im ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut fUr 
Hirnforschung in Berlin-Buch ein Institut fUr Virus- und Geschwulstforschung aufzubau
en. Haagen war neben anderen Virusarbeiten vor aHem durch seine Gelbfiebervirusstudien 
in den 30er Jahren hervorgetreten, deren Ergebnisse schlieBlich auch zu Versuchen in na
tionalsozialistischen Konzentrationslagern fUhrten. 

Am 1. August 1946 wurde auf Grund einer Entscheidung vom 1. Juli 1946, dem 300. Ge
burtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz, die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin gegrlindet. Die Grlindungsanweisung ist im Befehl Nr. 187 des "Obersten Chefs 
der Sowjetischen Militaradministration, des Oberkommandierenden der Gruppe Sowjeti
scher Okkupationstruppen in Deutschland" festgelegt. Erster Prasident der Akademie wur
de der bekannte Altphilologe Johannes Stroux; er bekleidete dieses Amt bis zum 3. Mai 
1951. 
Am 3. Februar 1947 steHte Professor Stroux als Prasident der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin "An die Sowjetische Militarverwaltung, Abteilung Gesundheits
wesen, Herrn Prof. Dr. Grigorowski, Berlin-Karlshorst" einen Antrag auf Errichtung von 
Instituten und ArbeitssteHen in Berlin-Buch als Einrichtungen der Akademie. Genannt 
werden in diesem Schreiben ein Institut fUr Erbbiologie und Erbpathologie mit Prof. Dr. 
Nachtsheim als Direktor, ein Institut fUr Biophysik und medizinische Physik, wofUr als 
"wissenschaftlich bedeutsamster Mitarbeiter Professor Dr. Jordan, zur Zeit Gottingen, 
vorgesehen ist", sowie eine Arbeitsstelle fUr biochemische und organisch-chemische Spe
zialaufgaben mit Professor Dr. Reichel. Uber Professor Moglich und Professor Lohmann 
wird ausgefUhrt, daB sie sich in die Arbeitsgebiete der vorgenannten Einrichtungen "in 
naturlicher Weise einordnen. " 

Der Antrag der Akademie auf Errichtung von Instituten in Buch als Einrichtungen der 
Akademie ist historisch gesehen interessant, da bereits 1900 Adolf Harnack als Prasident 
der Koniglich-Preussischen Akademie der Wissenschaften die Bildung eigener Institute 
"mit eigenem Etat und pensionsfahigen Beamten, die ausschliej3lich der Bewaltigung be
stimmter wissenschaftlicher Aufgaben dienen" vorgeschlagen hatte. Die Bildung von In
stituten der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin bereits unmittelbar nach 
ihrer Grlindung 1946 unter der Prasidentschaft von Johannes Stroux kann wohl als eine 
RUckbesinnung auf die Harnacksche Idee angesehen werden. Die Einheit von Gelehrten
sozietat und Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR (so nach Umbenen
nung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin zum 7. Oktober 1972) wurde 
im Ergebnis des deutschen Vereinigungsprozesses allerdings 1991 wieder aufgehoben (s. 
S. 170). 

Bereits am 24. Marz 1947 antwortete die Gesundheitsverwaltung der Sowjetischen Mi
litarverwaltung dem Akademieprasidenten (s. Abb. 32, Ubersetzung S. 164). Darin heiBt 
es u.a.: " ... betreffs Ubernahme des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts Berlin-Buch 
in Ihre Verwaltung gebe ich meine grundsiitzliche Zustimmung. "Und weiter: "Der Kandi
dat fur das Amt des Direktors solt von Ihnen gemeinsam mit der Zentralverwaltung fur 
Gesundheitswesen vorgeschlagen und von mir bestiitigt werden. " 

Die Entwicklungen gingen nun rasch voran. Am 26. April 1947 fand in der sowjetischen 
Zentrale in Berlin-Karlshorst eine Besprechung zwischen Vertretern der sowjetischen Mi
litarbehorde und der Akademie statt. FUr die Ubergabe des Instituts aus sowjetischer Ver
waltung, - es unterstand bis zum 30. Juni 1947 der Abteilung Gesundheitswesen (Leiter 
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Professor Timko) der SMAD, - an die Akademie der Wissenschaften wurde eine Kommis
sion gebildet, der neben Vertretern der Sowjetischen Militaradministration von deutscher 
Seite Prof. Dr. Maxim Zetkin, Vizeprasident der Deutschen Verwaltung fUr Gesundheits
wesen, und der Direktor der Akademie, Dr. Josef Naas, angehorten; Vorsitzender der 
Kommission war ein Vertreter der sowjetischen Militaradministration. 

ccop 
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Abb.32. Schreiben der Sowjetischen Militdradministration vom 24. Mdrz 1947 an den Prdsidenten der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften zwecks Ubernahme des Forschungsinstituts in Berlin
Buch durch die Akademie. Erlduterungen s. Text; deutsche Ubersetzung s. S. 164. Archiv BBAW 
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Griindung des Akademieinstituts fiir Medizin und Biologie 
1947 und Entwicklungen bis 1972 

Am 27. Juni 1947 verfligte der Oberbefehlshaber der Sowjetischen MiliUiradministration 
in Deutschland (SMAD) mit Befehl Nr. 161 die Ubergabe des medizinisch-biologischen 
Instituts Berlin-Buch an die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Abb. 33). 
In dieser Grtindungsanweisung wird nachdrticklich auf die "Bearheitung von Prohlemen 
der theoretischen und klinischen Medizin" und die Verbindung der "wissenschaftlichen 
Thematik f. .. J mit den praktischen Aufgaben der deutschen Gesundheitsfursorge" hinge
wiesen, d.h. die Vcrbindung zwischen Forschung und Praxis, wobei insbesondere "das 
Studium des Krebsproblems in Gemeinschaftsarbeit mit der Klinikfur die Bearbeitung der 
Diagnostik und Heilung der Krebskranken" herausgestellt wird. 

Mit diesen Orientierungen tiber die Aufgaben des Instituts folgte die SMAD cinem Antrag 
der damaligen Deutschen Verwaltung flir Volksbildung und der vom Magistrat von Grof3-
berlin zum Aufbau eines "Demokratischen Gesundheitswesens" eingesetzten Experten
kommission, der u. a. die Professoren Theodor Brugsch (Internist), Ferdinand Sauerbruch 
(Chirurg), Maxim Zetkin (Chirurg und Gesundheitspolitiker) und Karl Lohmann (Bioche
miker) angehorten. Dieser Orientierung lag auch eine Denkschrift des Physikers Pascual 
Jordan an die Akademie zugrunde, die "einen die verschiedensten Wissenschaftszweige 
umfassenden Plan fur die Bearheitung medizinisch-biologischer Probleme" beinhaltete, 
wobei auch er die Bearbeitung des Krebsproblems "als Kronung des ganzen Instituts" 
heraushob. Professor Jordan war theoretischer Physiker an der Berliner Universitat und ar
beitete bis 1945 auch mit Timofeeff-Ressovsky in der Abteilung Genetik im Bucher Insti
tut flir Hirnforschung zusammen (s. S. 47). 

Am 4. Juli erfolgte sodann die offizielle Ubergabe des Instituts mit 40 "Angestellten" in 
das Eigentum der Akademie der Wissenschaften. Strittig war zunachst die Frage des Di
rektors flir das Institut. Als Kandidaten wurden in der Akademie Prof. Dr. Richard Kuhn. 
Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts flir Medizinische Forschung in Heidelberg, der je
doch ablehnte, sowie Prof. Dr. Karl Lohmann und Prof. Dr. Walter Friedrich vorgesehen. 
Der Physikochemiker Robert Havemann, der am 5. Juli 1945 vom damaligen Berliner 
Stadtrat Otto Winzer als Prasident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin eingesetzt 
worden war, schlug Otto Warburg vor, jedoch wurde dieser Plan nicht weiter verfolgt. Mit 
Professor Frjedrich, der 1945 kriegsbedingt von Berlin nach Atfinghausen in der briti
schen Besatzungszone umgesiedelt war (s. S. 62), wurden im Juni 1947 erste Kontaktc 
tiber eine Rtickkehr nach Berlin an die Universitat und die Ubernahme der Leitung des [n
stituts in Berlin-Buch aufgenommen. Da sich die Verhandlungen langere Zeit hinzogen, 
erklarte sich Professor Lohmann bereit, zunachst die Leitung des Instituts kommissarisch 
flir ein ha[bes bis ein Jahr zu tibernehmen. Das Plenum der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin bestatigte sodann in seiner Sitzung am 17. Juli 1947 Professor Lohmann als 
kommissarischen Direktor. 
[n einem Presseinterview, abgedruckt in der "Taglichen Rundschau" vom 9. September 
1947, charakterisierte Karl Lohmann die damaligen Arbeitsbedingungen u.a. so: "Die Zei
ten, da man mit dem Reagenzglas wissenschafiliche Forschung betreiben kann, sind heute 
leider vorbei. Unsere Untersuchungsmoglichkeiten sind auch heute leider noch immer be-
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Befehl Nr. 161 
des Oberbefehl.habers der SMA In Deutschl.nd 
Berlin, den 27. Juni 1947 

Betrifft: 
Obergabe des medizinisch-biologlschel) Instituts Berlin·Buch der SMA in 
Deutschland an die Deutsche Akademie der Wissenschaft. 

Wahrend der Zeit des faSchistischen Regimes in Deutschland wurden Biologie 
und Medizin in weitgehendem MaBe fur die Begrundung falscher Rassen· 
theOrien banutzt. . 
Zum Zwecke derDemokratisierung der deutschen medizinischen Wissel'lschaft 
und dar Beseitigung der Oberreste einer falschen Rassenlehre und in Beruck· 
sichtigung dos Antrages der Deutschen Akademie der Wissenschaften und der 
Deutschen Verwaltung fur das Gesundheitswesen 

befehle ich: 

1. Der Deutschen Akac!.emie der Wissenschaften ist das von der SMA in 
Deutschland in den Jahren 1945-46 ausgestattete und wiederhergestellte 
medizinisch-biologische Institut zu ubergeben (Bln.·Buch). 

2. Oem Prisidenten der Deutschen Akademie der Wissenschaften: 
I) unveriindert ·clas Profil unci die Ausrichtung der Arbelt des medizinisch· 

blologischen Instituts in Berlin-Buch als eines wissenschaftlichen For
schungsinstitutes beizubehalten, dessen Aufgabe lusschlieBlich in der Be· 
arbeitung von Problemen der theoretischen und klinischen Medizin be
staht; 

b)·die wissenschaftliche Thematik des medizinisch-biologischen Instituts mit 
den praktischen Aufgaben·der deutschen Gesundheitsfursorge zu verbi',,
den, diese Thematik mit der deutschen Verwaltung fur das Gesundheits
wesen zu koordinieren und sie dem Leiter der Abteilung fur das Gesund· 
heitswesen der SMA in Deutschland zur Bestatigung vorzulegen. 

c) den Posten des Direktors und der Leiter des Laboratoriums mit P.ersonen 
zu besetzen, welche hohere medizinis.che Ausbildung besitzen und ihre 
Klndldatur,gemeinsam mit der deutschef1 Verwaltung fur Gesundheitsfur
sorge aufzustellen sowie die Kal1didatenliste dem Leiter der Abteilung fijr 
clas GesunCIheitswesen der SMA in Deutschland vorzulegen; 

d) clas In BetriebbefiQdliche Laboratorium fiir Biochemie !Jnd Biophysik 
weiter beizubehalten und in mCiglichst kurzer Frist, auf keinenFall spater 
als Dezember 1947, Versuchslaboratorien fur diS Studium des Krebs
probiems in Gemeinschaftsarbeit mit der Klinik fur die Bearbeitung der 
Diagnostik und Heilung der Krebskranken zu organisieren. 

e) Die Durchfuhrung wissilnschaftlicher Forschungsthemen und Arbeiten in 
dem Umfang und Innerhalb der Frist zu sichem, we.lche laut Arbeitsplan 
fiir 1947 vorgesehen sind. 

3. Ole Kontralle der D.urchfiihrung dieses Befehls ist dem Leiter der Abteilung 
fur das Gesundheitswesen der SMA in Deutschland aufzutragen. 

I.A. 
Der Stellvertreter des Oberbefehlshabers der SMA in Deutschland. Oberleut
oant M. Dratwin. 

Der Chef des Stabas der SMA in Deutschland Generalleutnant G. Lukjant· 
schenka 

Fur die Richtigkeit: 
Chef der Abteilung I der allg. Abteilung des Stabes der SMA A Komow 

Abb.33. Befehl 161 der Sowjetischen Militaradministration in Deutschland 
(SMAD) zur Grundung des Instituts fur Medizin und Biologie der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Berlin-Buch. 
Archiv BBAW 
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schrankt durch die allgemeine Materialknappheit und den Mangel an Chemikalien. Wir 
haben uns von Anfang an bemuht, die Einengung unserer Arbeit durch Improvisation und 
personliche Initiative zu beheben. " 

Abb.34. Walter Friedrich (1883-1968). 

Am 25. Juli 1947 fand die erste Sitzung des Kuratoriums des Instituts in Buch statt, an der 
laut Protokoll teilnahmen: Maxim Zetkin (Vizeprasident der Deutschen Zentralverwaltung 
fUr das Gesundheitswesen, DZVG), Karl Lohmann, Friedrich Moglich, Hans Nachtsheim, 
Ludwig Reichel, Ernst Ruska, Helmut Ruska, Karl Friedrich Bonhoeffer (Sekretar der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie), Otto Warburg, Wolfgang 
Heubner sowie von der Akademie Dr. Josef Naas (Direktor der Akademie) und Dr. Wende 
(Abteilungsleiter der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie); 
Robert Rossie war entschuldigt. Als Vorsitzender des Kuratoriums wurde nach BeschluB 
in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie Karl Lohmann be
statigt. 1m Protokoll der Sitzung ist weiter vermerkt, daB Uber ihre Aufgaben Lohmann, 
Moglich, Nachtsheim, Reichel sowie Ernst Ruska berichteten und daB die BrUder E. und 
H. Ruska ihre Arbeitsstatten in Buch vorbereiten. 
Zur weiteren Entwicklung des Bucher Instituts fUr Medizin und Biologie wurden von der 
Akademie am 9. August 1947 der Abteilung Volksbildung der Sowjetischen Militaradmi
nistration in Deutschland (SMAD) in Berlin-Karlshorst, "zu Hd. Herrn Professor Woro
now", zur Bestatigung als Institute vorgeschlagen: Institut fur Biochemie (Lohmann), fur 
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Organische Chemie (Reichel), fur Mikromorphologie (Helmut Ruska), fur Erbbiologie 
und Erbpathologie (Nachtsheim),fur Krebsforschung (keine Namensnennung; der Autor), 
fur Biophysik und Festkorperforschung (Mogiich), fur Gerateentwicklung (Ernst Ruska). 

Abb.35. Waller Friedrich (2. von links) mit Otto Hahn (links), Lise Meitner und Max \1,11-

Iller (rechls) in Berlin anliif31ich einer zum lOa. Geburtstag von Max Planck von 
der Delltschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1958 veranstalteten Ge
denkfeier. 

Am 9. Dezember 1947 weist jedoch Oberst Sokolow, Chef der Abteilung Gesundheitswe
sen der Sowjetischen Militaradministration in einem Schreiben an den Akademieprasiden
ten mit Verweis auf Befehl Nr. 161 die Grtindung von Instituten in Buch zuriick; er ordnet 
vie1mehr die Griindung wissenschaftlicher Laboratorien oder Abtei1ungen an und schHigt 
hierfUr vor: Biochemie, Biophysik, Krebsforschung einschlieBlich k1inische Abteilung, 
Vergleichende Biologie und Pathologie (nicht Erbbiologie und Erbpathologie, wie von der 
Akademie vorgeschlagen), Mikromorpho10gie, Apparatebau. Weiterhin teilte er mit, daB 
die Errichtung eines Instituts fUr Organische Chemie nicht bewilligt wird und schnellstens 
die Bildung einer Abteilung fUr Krebsforschung erfolgen soil. 
In einem Brief von Dr. Naas von der Akademie vom 8. Dezember 1947 an "Herrn General 
Makarow, Abteilung Gesundheitswesen der SMAD" wird zum Forschungsinstitut fUr Me
dizin und Biologie der Akademie der Wissenschaften u.a. interessanterweise ausgefUhrt: 
" ... das Institut ais Anziehungs- und Sammeipunkt fur bedeutende Wissenschajiler vor al
iem auch aus dem Westen Deutschlands zu benutzen. " 

Inzwischen waren die Verhand1ungen mit Professor Walter Friedrich iiber seine Riickkehr 
nach Berlin und die Dbemahme der Leitung des Instituts in Buch erfo1greich abgesch10s
sen worden. In der Sitzung des Plenums der Akademie am 12. November 1947 teilte Prasi
dent Stroux mit, daB Professor Friedrich die Leitung der Bucher Institute iibemehmen will. 
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Walter Friedrich (Abb. 34, 35) war SchUler von Nobelpreistrager Wilhelm Conrad Ront
gen. Er ist vor allem durch seine gemeinsam mit Paul Knipping und Nobelpreistrager Max 
v. Laue gemachte Entdeckung der Beugung von Rontgenstrahlen an Kristallen und die 
daraus abgeleitete Wellennatur der Rontgenstrahlen bekannt. AuBerdem bildete diese Ent
deckung die Grundlage fUr die moderne Rontgenkristallstrukturanalyse. Walter Friedrich 
war seit 1922 Ordinarius fUr Medizinische Physik an der Berliner Friedrich-Wi Ihelms
Universitat, die er jedoch kriegsbedingt Anfang 1945 verlieB (s. auch S. 62). 
Am 7. lanuar 1948 stimmte Oberst Sokolow von der SMAD dem Ersuchen der Akademie 
zu, Walter Friedrich als Direktor des Bucher Instituts zu besUitigen. Auf der 2. Kuratori
umssitzung des Instituts am 28. Januar 1948 wurde Professor Friedrich im Beisein von 
Professor Zetkin und Vertretern der SMAD (Professor Pschenitschnikow, Major Kitkow) 
in das Amt des Direktors eingefUhrt. Danach gaben, wie im Protokoll der Sitzung ver
merkt, neben Moglich und Negelein auch noch Nachtsheim, Helmut Ruska und Ernst 
Ruska Arbeitsberichte. 
Neben seiner weiteren Tatigkeit bei Siemens erhielt Ernst Ruska mit Datum 26. August 
1947 mit der Akademie der Wissenschaften einen Arbeitsvertrag. Ruska bestand auf dem 
Wunsch, ein eigenes Institut in Buch zu erhalten. Oem stimmten auch die Klasse und das 
Plenum der Akademie der Wissenschaften im luli 1947 und noch im April 1948 auch die 
"Deutsche Verwaltung fUr Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungszone" zu. Da der 
Befehl 161 der Sowjetischen Militaradministration jedoch die Griindung nur eines Insti
tuts mit Orientierungen auf Probleme der theoretischen und klinischen Medizin vorsah 
und die sowjetischen Behorden, wie vorausgehend beschrieben, auch strikt darauf bestan
den, fUhlte sich Ernst Ruska zunehmend in der Freiheit seiner Plane zur Weiterentwick
lung der Elektronenmikroskopie in Buch behindert. Aus diesem Grunde wie auch wegen 
der zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Spannungen im geteilten Berlin infor
mierte Ernst Ruska am 7. Dezember 1948 die Akademie Uber sein Ausscheiden aus dem 
Bucher Institut. Am 10. Dezember 1948 kUndigte sod ann auch sein jiingerer Bruder Hel
mut Ruska zum lahresende 1948 seinen Einstellungsvertrag yom 6. Juni 1947 mit der 
Akademie. Auch Hans Nachtsheim setzte seine Arbeit in Buch nicht weiter fort. 

Vordringliche Aufgabe seit Griindung des Instituts, worauf die sowjetischen Behorden im
mer wieder drangten, war der Aufbau der Abteilung Krebsforschung und vor aHem auch 
der Geschwulstklinik im Gebaude der Nervenklinik des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-In
stituts fUr Hirnforschung. In dieses Gebaude war nach Beendigung des zweiten Weltkrie
ges die Geburtsklinik aus dem Bucher Stadtischen Krankenhaus an der WiltbergstraBe 
verlagert worden, das die sowjetischen Behorden als ihr Armeelazarett eingerichtet hatten. 
Nachdem im Dezember 1947 die Geburtsklinik in das Ludwig-Hoffmann-Hospital verlegt 
worden war, wurde im Februar 1948 mit dem Aufbau der Geschwulstklinik begonnen, und 
zwar, einem Vorschlag von Professor Lohmann yom Dezember 1947 folgend, unter der 
kommissarischen Leitung von Professor Zetkin, dem Vizeprasidenten der Deutschen Zen
tralverwaltung fUr Gesundheitswesen (s. auch S. 56). Zu seiner Unterstlitzung wurde im 
Januar 1948 Dr. Gustav Wildner eingestellt, der somit erster festbestallter Arzt der Ge
schwulstklinik wurde und hier bis zu seiner Emeritierung 1986 gearbeitet hat. Als stellver
tretender Leiter der Klinik schlug Zetkin Prof. Dr. Heinrich Cramer yom "Institut gegen 
Geschwulstkrankheiten" am Rudolf-Virchow-Krankenhaus Berlin vor, der dann auch am 
1. August 1948 seine Tatigkeit in Buch aufnahm. Mit AbschluB der Bauarbeiten im Kli
nikgebaude stellte am 9. Dezember 1948 Professor Friedrich an die Akademie einen An-

58 



~-; _/_1..( ~-_. _._~ ____ 

Abb.36. Heinrich Cramer, VO/11 I. April 1949 
bis 31. Oktober 1954 Direktor der 
Geschwulstklillik. 

Nacht-Expre5, Berlin 

N •• JL2. Dat. h April 1949 

,..., Geschwulstldlnlk In Berlln.Buch ~n ..n --ife }orsifiungsslDlle der Deulsdum Akademie 
DI a eaalo \111' Wille_batten bat mit rro1bQrlJer Unterstlltcunr durcb cUe Belatzunpmaoht 

In JWrIlD- uc Ina umfauende wlllemcbaUlIobe StlUe tnr Kreb.torschun~ resehatteD. Sle wurde am 1. AprU 
a" Ge.cb klInlk In Berlln-Bueh, LlndeDberrer Wer 80, elUiiUGt, DIU JiOInIk lat mit enten Spezlallaten aut 
dem Geblete der Geachwullt- UDd KrebakraDkhelleD (Chlrurron. RlInt~'Dolo,.n, 1I.adIo1oren UDd welteren KlI
nlkem) beaetzt D~h lhre Elnrlchtunr mit den modermleD dlarDOIItlachen und Ulerapeut\..,hen Gerltea unci 
Apparalen rlbt lie Gewlhr datUr, dr..B vorbUdIIolie tJnlenuohuq unci BehaDcUuar In jedem FaUe mlirllch 1st. 

Dabel soiL ea IIlch \lin die Unter
auehun, von Dla,noaenstellun, nieht 
nur von IXllartl,en, aondvD ouch 
von cutartlgen Ge.chwUlsten han
deln, deran KlIll'Un, nur dureh die 
Zuaammenarbelt der praktlachen 
AerzteachaU mit den KUnlk.pezla
listen und J'achllrzten anderer KII
nlken ~ewllhrlelstet werdon kann. 
Ueber deD engeren Rahmen hinam 
wtrd naben den librlgen Beratungs
stallen In Berlin hler In Buch auch 
elne Beratunll.stelle fUr Geschwulst
kranke unterhalten, die von Montar 

bls Freltar von neun bls elt Uhr fUr I tient milssen dieser furchtbaren 
ledermonn ,eottnet seln wIrd. Gelael, die Uberwlndbar I.t, Ihre 

Die Kreb'e.rkrankunren ,ehiSren konzentrlerte.te Au!merksamkelt 
zu den sehllrnmsten V olluaeueheD. wldmell. 
Sle tretten Minner wi. Frauen In 
Uberwle,endem Prozentaatz In elner 
relferen Zel t, In der sle sleb 1m 
HiShepunkt Ihrcr Arbeltskratt und 
Arbeltalelstung beflnden. Leider 
kommen gerade heute viele Pa-
tienten zu split zur Behandlung, 
denn bel frilherer Erkennung und 
BehandlUnll hlitte slcher geholfen 
werden k6nnen. Arzt und Pa-

Abb.37. Zur Eriiffnung der Geschwulstklinik des Institutsfur Medizin und Biologie in Berlin-Buch. 
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Abb.38. Arnold Graffl (geb. 19/0). 

trag auf Ernennung von Heinrich Cramer zum arztlichen Direktor der Geschwulstklinik 
des Instituts fUr Medizin und Biologie, nachdem Professor Zetkin seine Funktion als kom
missarischer Leiter Ende 1948 abgegeben hatte. 
Am 1. April 1949 wurde unter Leitung von Heinrich Cramer (Abb. 36) die Geschwulstkli
nik mit 55 Betten eroffnet (s. Abb. 37). 

1m Marz 1949 zeichnete sich folgendes Bild des Instituts fUr Medizin und Biologie ab: 
Abteilung Biochemie, Leiter Prof. Dr. K. Lohmann mit Dr. E. Negelein als Stellvertreter; 
Aufgaben: EiweiB- und Enzymchemie. 
Abteilung Biophysik, Leiter Prof. Dr. W. Friedrich; Aufgaben: Rontgenstrukturanalyse, 
treffertheoretische Untersuchungen an biologischen Objekten, Strahlen-Metronomie. 
Abteilung Genetik, Leiter Dr. H. Lilers (komm.) (Abb. 43); Aufgaben: Untersuchungen an 
Drosophila-Mutanten, Vererbungsprobleme von Geschwillsten. 
Abteilung Geschwulstforschung, Leiter Prof. Dr. W. Friedrich mit Doz. Dr. A. Grath filr 
biologische Geschwulstforschung; Aufgaben: kanzerogene Substanzen und Krebsatiolo
gie, antibiotische Stoffe. 
Klinische Abteilung filr Geschwulstforschung, Leiter Prof. Dr. H. Cramer; Aufgaben: Aus
bau der Behandlungsmethoden bosartiger Geschwillste. 
Abteilung Mikromorphologie, Leiter NN (nach dem Weggang von Dr. Helmut Ruska); 
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Abb.39. Friedrich lung (geh. 1915). Abb.40. Hans Gummel (190S-1973). 

Ausbau zu einer pathologischen Abteilung; Aufgaben: Pathologische und anatomische 
Betreuung der Geschwulstklinik und Geschwulstforschung; Pathologie der GeschwUlste. 
In diesen Abteilungen und der Klinik waren 44 Mitarbeiter angestellt, darunter 10 Wissen
schaftler und Ante, 8 Krankenschwestern und 26 technische Mitarbeiter. 
Raumlich verbunden und verwaltungsmaBig eingegliedert waren noch die Abteilung fiir 
Festkorperforschung unter Prof. Dr. F. Moglich und das Laboratorium fUr Organische 
Chemie unter Prof. Dr. L. Reichel (s. hierzu S. 51). 

In der Folgezeit kamen weitere Wissenschaftler und Arzte nach Buch. In der Abteilung fUr 
Geschwulstforschung iibernahm am I. Juni 1948 der damals schon namhafte Krebsfor
scher Dr. Arnold Graffi (Abb. 38), der nach einem Habilitationsverfahren auf dem Gebiet 
der experimentellen Pathologie (Krebsforschung) an der Berliner Charite auf Veranlas
sung von W. Friedrich nach Berlin-Buch gekommen war, die Leitung des Laboratoriums 
fUr biologische Krebsforschung. Dr. Friedrich lung (Abb. 39) aus Wiirzburg, SchUler des 
Berliner Pharmakologen Wolfgang Heubner und zugleich dessen Nachfolger auf dem 
Lehrstuhl fUr Pharmakologie der Humboldt-Universitat Berlin, griindete eine Abteilung 
ftir Pharmakologie und Experimentelle Pathologie. Die Physikerin Dr. Kathe Boll-Dorn
berger, die wahrend ihrer Emigration in England bei J. D. Bernal gearbeitet hatte, griinde
te eine Arbeitsgruppe ftir Rontgenstrukturanalyse und der Mikrobiologe Prof. Dr. Frie
drich Windisch yom Institut fiir Garungstechnologie in Berlin-Wedding ein Laboratorium 
ftir Mikrobiologie in der Abteilung ftir Geschwulstforschung, aus dem spater die Abtei-
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lung fiir Zellphysiologie hervorging. Dr. Walter Hebekerl ubernahm die Leitung des Labo
ratoriums fiir chemische Krebsforschung. 
In die Geschwulstklinik kam zum 1. Februar 1949 der Chirurg Dr. Hans Gummel (Abb. 
40, 48), Schtiler von Professor Karl-Heinrich Bauer aus Breslauer Zeiten als stellvertre
tender arztlicher Direktor; spater kamen der Radiologe Dr. Hans-Jiirgen Eichhorn, der 
Chirurg Dr. Theodor Matthes, der Internist Dr. Walter Liihrs, der Anasthesist Dr. Lothar 
Barth und der Gynakologe Dr. Walter Eschbach. 

Das Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1946-1949 weist aus, daB im 
Institut fiir Medizin und Biologie am Ende dieser Berichtsperiode 27 Wissenschaftler, 98 
technische Mitarbeiter und Schwestern sowie 20 Verwaltungsangestellte tatig waren. 

Am 17. Oktober 1949 hatte der Direktor der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin an die Abteilung Volksbildung der Sowjetischen Militaradministration einen Antrag 
auf Genehmigung zur Riickfiihrung von Geratschaften und Buchbestanden von Professor 
Friedrich aus Affinghausen bei Bremen nach Berlin-Buch gestellt. Nach dorthin waren 
u.a. Radiumpraparate, Rontgenapparate und Quarzmonochromatoren wahrend der letzten 
Monate des zweiten Weltkrieges aus dem Friedrichschen Institut fiir Strahlenforschung 
der Berliner Universitat verlagert worden (s. S. 54). Die Akademie bot dafiir im Austausch 
"Sammlungen von 1 a 000 makroskopischen Priiparaten und ca. 100 000 mikroskopischen 
Hirnschnitten von Geisteskranken, Hirntumorkranken und Hirnverletzten" aus dem Kai
ser-Wilhelm-Institut fiir Hirnforschung in Buch an, die zum groBen Teil in der Friedhofs
kapelle lagerten (s. S. 37 u. Abb. 5). Vermerkt wurde, daB sich die "Krankengeschichten 
hierzu in den Hiinden der jetzigen Interessenten befinden, die in Westdeutschland arbei
ten ". Verhandlungen dazu wurden auch mit dem Kultusminister von Niedersachsen in 
Hannover gefiihrt, der der Ruckgabe der von Walter Friedrich gewunschten Materialien, 
Gerate und Bucher auf dem Wege einer Kompensation zustimmte. Nachdem von den so
wjetischen Behorden die Bereitschaft kundgetan worden war, stimmte auf ein entspre
chendes Schreiben der Akademie vom 17. November 1949 auch der Ministerprasident der 
DDR, Otto Grotewohl, am 25. November 1949 dem Austausch zu. Professor Friedrich 
kummerte sich sodann personlich urn die Ruckfiihrungen. Die Hirnpraparate wurden 
zunachst nach Gottingen uberfiihrt; iiber das weitere Schicksal s. S. 39. 

Ende 1949 hatte das Institut folgende Struktur: 
Direktor: Prof. Dr. W. Friedrich 
Stellv. Direktor: Prof. Dr. K. Lohmann 
1. Abteilung Biochemie (Leiter: Prof. Dr. K. Lohmann, Stellvertreter: Dr. E. Negelein) 
2. Abteilung Biophysik (Leiter: Prof. Dr. W. Friedrich) 
3. Abteilung Genetik (Komm. Leiter: Prof. Dr. W. Friedrich, Stellvertreter: Prof. Dr. H. 

Luers, der bereits in der Abteilung Genetik des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Hirnfor
schung bei Timofeeff-Ressovsky gearbeitet hatte) 

4. Abteilung Pharmakologie und experimentelle Pathologie (Leiter: Prof. Dr. F. Jung) 
5. Abteilung Geschwulstforschung (Leiter: Prof. Dr. W. Friedrich) 

mit 
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Laboratorium fiir biologische Geschwulstforschung (Leiter: Doz. Dr. A. Graffi) 
Laboratorium fiir chemische Geschwulstforschung (Leiter: Dr. W. Hebekerl) 
Laboratorium fiir Mikrobiologie (Leiter: Prof. Dr. F. Windisch) 



Abb.41. Neulronenhaus, nach Pldnen von W Friedrich 1951 bis 1954 errichlet, 1992 nach 
ihm " Walter-Friedrich-HcLUs" benallnt. 

Abb.42. Hochvoltanlage (1,5-MV-Gleichspannungsanlage) aus dem Jahr 1960 im Neutro
nenhaus (s. Abb. 41) zur Erzeugung von beta- und harter gamma-Strahlung sowie 
zur Herstellung von Isotopen mit kurzer Halbwertszeit und Neutronen. Vergleiche 
hierzu die Anlage in Abb. 27. 
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6. Abteilung Geschwulstklinik (Arztlicher Direktor: Prof. Dr. H. Cramer, Stellvertreter: 
Dr. H. Gummel) mit Poliklinik und gynakologischer Abteilung (Leiter: Dr. Th. Matthes) 

7. Abteilung Gertitebau und zentrale Anlagen (Komm. Leiter: Prof. Dr. W. Friedrich). 

Auch in den Jahren 1950/51 hatte das Institut noch die gleiche Zusammensetzung und 
Struktur wie 1949. Die Zahl der Mitarbeiter hatte sich in dieser Zeit auf 248 erhoht: 43 
Wissenschaftler und Arzte, 173 technische Mitarbeiter und Schwestern sowie 32 Verwal
tungsangestellte. 

Abb.43. Dienstbesprechung bei Prol Dr. W Friedrich 1953 ill seillem DiellStzimmer im jetzigell 
Oskar- Lind Cecile-Vogt-Halls. 
lim links nach reclus. stehend: H. Liiers, H. Gummel. W Friedrich, A. Gralfi; sitzmd: K. 
Lohmalln. W Kolle. K. Bo"-Dornberger, E. Negelein. W Luhrs. 

1m Dezember 1949 hatte die Sowjetische Kontrollkommission in Deutschland Professor 
Walter Friedrich die Erlaubnis zur Errichtung eines Zyklotrons gegeben, womit Vorausset
zungen flir Arbeiten auf dem Gebiet der Strahlenbiologie und Strahlentherapie mit Radioi
sotopen und Neutronen geschatfen werden sollten. Flir diesen Zweck wurde das sog. Neu
tronenhaus (Abb. 41) gebaut, dessen Laborteile 1954 fertiggestellt wurden. Die Inbetrieb
nahme der Hochvoltanlage (Abb. 42) flir strahlenbiologische Arbeiten und therapeutische 
Anwendungen erfolgte erst 1960. Als Aufstellungsort flir diese Anlage war ursprlinglich 
die auf dem Gelande befindliche Friedhofskapelle (s. Abb. 5) vorgesehen. Da bei dem 
Versuch, die Kapelle in den Bau des Neutronenhauses einzubeziehen, Schwierigkeiten an 
den Isolationsstrecken auftraten, wurde sie am 7. September 1951 gesprengt und an dieser 
Stelle das Neutronenhaus, jetzt Walter-Friedrich-Haus, errichtet. 

1m Mai 1953 wurden die Laboratorien in der Abteilung Geschwulstforschung in den Sta
tus von Abteilungen flir Biologische Krebsforschung unter Prof. Dr. A. Graffi, Chemische 
Krebsforschung unter Dr. W. Hebekerl, anschlieBend Dip!. Chem. H. Bothe, und Mikro-
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Abb.44. Chemische.\· Laboratorium im lllstitutfiir Medizin und Bi%gie anj'ang.l' del' 50er 
Jahre. 

Abb.45. 1m Tierstall des Institutsfur Medizin und Biologie 1953. 
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biologie unter Prof. Dr. F. Windisch tiberfilhrt. Nach dem Weggang des Genetikers Prof. 
Dr. H. Ltiers J 955 an die Freie Universitat Berlin tibernahm zunachst sein Mitarbeiter Dr. 
Heinrich Hertweck bis 1960, danach bis J 965 der Graffi-Schtiler Dr. Erhard GeiBler die 
Leitung der Abteilung Genetik. 
Nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. H. Cramer tibernahm J 954 Prof. Dr. H. Gummel als 
Aztlicher Direktor die Leitung der Geschwulstklinik. Das Klinikgebliude war inzwischen 
durch einen Operationssaal mit Anasthesieabteilung, Bettenstationen (Klinik B und C), 
klinische Labors und eine Abteilung Nachsorge erweitert und die Bettenkapazitlit von 55 
im Jahr 1949 auf 110 im Jahr 1955 erhoht worden. Yom I. April J 949 bis 30. Juni 1955 
wurden etwa 4350 stationare Behandlungen durchgefilhrt, wobei Magen-, Lungen- und 
Mamma-Karzinome die Schwerpunkte bildeten 

1955 hatte das Institut filr Medizin und Biologie eine GroBe erreicht, die, wie in dem ent
sprechenden Akademiedokument ausgefilhrt wurde, eine Neuordnung erforderte. Am 26. 
Mai 1955 erlieB das Prasidium der Akademie der Wissenschaften eine "Ordnung der Auf
gaben und der Arbeitsweise des Instituts filr Medizin und Biologie", nach der die Abtei
lung en den Status von Bereichen mit eigenen Verantwortlichkeiten in wissenschaftlicher, 
personeller und finanzieller Hinsicht erhielten. Folgende Bereiche wurden gegrtindet: 
1. Biochemie unter Prof. Dr. Karl Lohmann, mit den Abteilungen Biochemie, Ange

wandte Isotopenforschung, dem vorher von W. Friedrich gegrtindeten Botanischen 
Laboratorium mit Dr. H. Parchwitz und Dr. E. Bender zur Bearbeitung von Problemen 
pflanzlicher Tumoren (dieses Labor wurde 1958 in den Bereich Physik tiberfilhrt) und 
einem Geschwulstlabor unter Dr. F. Schmidt (vordem bei Professor Gratfi, spater in 
das lnstitut filr Ernahrung in Potsdam-Rehbrticke verlagert, in dem Prof. Dr. K. Loh
mann die Funktion eines Institutsprlisidenten wahrnahm). 

2. Biologie unter Prof. Dr. Arnold Graffi mit den Abteilungen Biologische Krebsfor
schung, Chemische Krebsforschung und Genetik. 

3. Physik unter Prof. Dr. Walter Friedrich mit den Abteilungen Biophysik und Physik. 
4. Pharmakologie unter Prof. Dr. Friedrich Jung mit den Abteilungen Pharmakologie, 

Mikrobiologie und Elektronenmikroskopie (deren Leitung 1956 der Mikrobiologe Dr. 
Kurt Zapf aus Jena tibernahm). Die Abteilung Mikrobiologie wurde spater unter Lei
tung von Prof. Dr. Friedrich Windisch als eigener Bereich aus dem Bereich Ph anna
ko1ogie ausgegliedert. 

5. Klinische Medizin unter Prof. Dr. Hans Gummel, u. a. mit den Abteilungen Innere 
Medizin unter Walter Ltihrs (s. Abb. 53), Gynakologie unter Walter Eschbach, 
Anlisthesie unter Lothar Barth, der Strahlenabteilung unter Hans-Jtirgen Eichhorn s()
wie der Abteilung filr Statistik und Nachsorge unter Gustav Wildner. 

Flir die technische Versorgung und Organisation gab es einen Bereich "ZentraJe Anlagen 
und Verwaltung" (ZAV), spater in "Zentrale Verwaltung und Versorgung", 1969 in "Oko
nomie und technische Versorgung" und 1972 mit der Bildung der Zentralinstitute schlieB
lich in "Verwaltung und Dienst1eistungseinrichtungen" (VDE) umbenannt. 

Weiterhin wurden 1955 neue Struktureinheiten gegrtindet, namlich der Bereich Ange
wandte lsotopenforschung und eine Arbeitsstelle filr Kreislaufforschung. Der Bereich Iso
topenforschung stand zunachst unter Leitung des Otto Hahn-Schtilers Prof. Dr. H.-J. Born, 
der bereits bis 1945 im Kaiser-Wilhelm-Institut filr Hirnforschung in der Abteilung Gene
tik bei Timofeeff-Ressovsky gearbeitet hatte (s. S. 47), nach dessen Weggang 1957 unter 
Leitung von Dr. Glinter Vormum. 
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Abb.46. Zellzuchtlahor in der Ahteilung Virologie des lnstitutsfur Krebsforschung 1970. 

Abb.47. Elektronenmikroskopie im lnstitut fur Krehsforschung 1967. \0'<111 links nach 
recht.I·,' Dr. D. Bierwolf, Professor A. Grafji. Dr. F. Fey. 
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Die Arbeitsstelle ftir Kreislaufforschung bestand zunachst aus der Arbeitsgruppe flir Bio
chemie unter Prof. Dr. Albert Wollenberger (Abb. 49), die offiziell am I. April 1956 ihre 
Arbeit in Buch aufnahm und vorerst in Raumen des Instituts flir Medizin und Biologie und 
in Kellerraumen der Geschwulstklinik in Berlin-Buch untergebracht war, der Arbeitsgrup
pe flir Experimentelle Herz- und GefaBchirurgie unter Prof. Dr. P. Kokkalis, spater Prof. 
Dr. H. 1. Serffling im Krankenhaus Friedrichshain bzw. der Charite, sowie zeitweilig der 
Arbeitsgruppe flir Klinische Kardiologie unter Prof. Dr. H. Dutz in der Berliner Charite. 
Letztere wurden spater als Akademieeinrichtungen aufgelOst. Mit der Fertigstellung des 
Laborgebaudes 1965 (Abb. 50) wurde die Arbeitsgruppe von Professor Wollen berger am 
I. Februar 1965 in den Status des Instituts flir Kreislautforschung tiberftihrt. 

Abb. 48. Operationssaal der Robert-Riissle-Klinik. In der Mitte Prof Dr. H. Gummel 
(links) und Dr. G. Marx (rechts). 

1958 gab es in der Folge dieser Entwicklungen seit 1955 im Institut flir Medizin und Bio
logie die in Abb. 51 dargestellten Bereiche. 

Mit der Anordnung der Akademie vom Mai 1955 trat auch eine neue Geschaftsordnung in 
Kraft. Anstelle des Kuratoriums wurde ein Wissenschaftlicher Rat gebildet. Die Koordi
nierung der wissenschaftlichen Tatigkeiten sowie die Vertretung und Verwaltung des Insti
tuts als Ganzes oblag nunmehr zwei Gremien, namlich dem Direktorium und dem Wissen
schaftlichen Rat. 
Dem Direktorium gehorten aile Direktoren, der Vertreter der Belegschaft, der Vorsitzende 
der Betriebsgewerkschaftsleitung und der Leiter der Personalabteilung an (Abb. 52). Den 
Vorsitz im Direktorium flihrte der "Erste Direktor am Institut", der jeweils flir zwei Jahre 
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vom Direktorium gewiihlt wurde. Die Wahl bedurfte der Bestiitigung durch den Priisiden
ten der Deutschen Akademie der Wissenschaften bzw. des Vorstandes der Forschungsge
meinschaft (Vereinigung der naturwissenschaftlichen und medizinischen Institute der 
Akademie). FUr die erste Wahlperiode (1955/56) wurde Professor Lohmann als I. Direk
tor gewiihlt, fUr die zweite (1957/58) Professor Graffi. 

Abb.49. Albert Wol/enberger (geb. 1912). 

Der Wissenschaftliche Rat (Abb. 53) hatte die Aufgabe, "die wissenschaJtliche Zusam
menarbeit der Arbeitsbereiche sicherzustellen, Forschungspliine der Bereiche und 
grundsiitzliche Maj3nahmen zu deren DurchJiihrung zu koordinieren, Berichte iiber For
schungsergebnisse entgegenzunehmen und wissenschaftliche Kolloquien durchzuJiihren "; 
er setzte sich aus den Direktoren der Bereiche sowie Ordentlichen und Korrespondieren
den Mitgliedern der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin zusammen. Die 
Mitglieder des Rates wurden vom Priisidium der Akademie berufen. Den Vorsitz im Wis
senschaftlichen Rat fUhrte als Ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin Walter Friedrich. 1955 wurden die Akademiemitglieder Theodor 
Brugsch (Berlin, Internist), Johannes Dobberstein (Berlin, Veteriniirpathologe), Walter 
Friedrich (Berlin, Biophysiker), Herwig Hamperl (Bonn, Humanpathologe), Hans Knoll 
(lena, Mikrobiologe), Karl Lohmann, zugleich 1. Direktor am Institut (Berlin, Biochemi
ker), Kurt Noack (Berlin, Pflanzenbiochemiker), Robert Rompe (Berlin, Physiker), Robert 
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Abb.50. Gebdude des 1I1stitutsfiir Kreislauffbrsclzul1g,fertiggestellt 1965. 

Deutsche A kademie der 
Wissenschaften zu Berlin 

Jn stl tu te Such . Lindenberger Weg 70 - 86 

Jnstitut fur Klinik 
Med,zin und Biologie 

Bereich Biochemie Bereich Pharmakologie 

Bereich Angew. Jsotopenforschung 

Bereich Physik 

Ar b e l tsstelle 
Krelsla u tf orsc h un 9 

Zentrale Anla en 

Bereich Biologie 

Bereich Zellphysiologie 

und Verwaltun 

Abb. 51. Obersiclzt iiber die Bereiclze des Instituts fur Medi~in und Biologic 1955 
auf der Tafel am damaligen Institutseingang am Lindel1berl{er WeI{. 



Abb. 52. Sitzung des Direktoriums unter W Friedrich im Kon{erenzzimmer des Neutronenhauses 
(jetzt Walter-Friedrieh-Haus). 
Von links naeh reclus: E. Negelein. A. Wollenberger, H. Gummel. A. Gra/fl. W Friedrich. 
K. Lohmann. F. lung. 

Abb.53. Sitzung des Wissenschajilichen Rates 1958 im Konferenzzimmer des Neutronenhauses 
(jetzt Walter-Friedrich-Haus). 
Von links nach rechts: W Luhrs. H. Gummel. O. Warburg. K. Noack, K. Lohmann. W 
Friedrich. Th. Brugseh. F. lung. H. Pupke. 
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RossIe (Berlin, Humanpathologe), Robert Schroder (Leipzig, Gynakologe), Otto-Heinrich 
Warburg (Berlin, Biochemiker) sowie die Leiter am [nstitut Arnold Graffi (Pathologe), 
Hans Gummel (Chirurg), Heinrich Hertweck (Genetiker), Friedrich Jung (Pharmakologe), 
Walther Luhrs (Internist), Erwin Nege\ein (Biochemiker), Herbert Pupke (Physiker) und 
Friedrich Windisch (Mikrobiologe) in den Wissenschaftlichen Rat berufen. 
1958 trat Professor Walter Friedrich in den Ruhestand. Auf BeschluB des Prasidiums der 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin wurde flir ihn "mit Rlicksicht auf seine Verdienste 
und Person" eine Sonderregelung getroffen: er wurde fUr die Dauer von zwei Jahren als 
Nachfolger von Professor Graffi zum "Ersten Direktor" des [nstituts flir Medizin und Bio
logie berufen. Danach folgten die Professoren Jung, Wollenberger und Baumann. 

Abb.54. Rudolf Baumann (/911-/981\). 

Mit Wirkung vom I. Oktober 1958 wurde das am I. Dezember 1957 von Prof. Dr. Rudolf 
Baumann (Abb. 54) gegrlindete "Institut fUr Kortiko-Viscerale Pathologie und Therapie" 
aus dem Geschaftsbereich des Stadtischen Krankenhauses Berlin-Buch an der Wiltberg
straBe ausgegliedert und von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin liber
nommen. 1972 wurde dieses Institut zusammen mit dem Institut fUr Kreislaufforschung 
zum Zentralinstitut fUr Herz-Kreislaufforschung vereinigt (s. S. 93). Professor Baumann 
hatte im Rahmen der in der DDR in den 50er Jahren gefOrderten Pawlow-Bewegung in 
der von ihm geleiteten Inneren Klinik im Stadtischen Krankenhaus in Berlin-Buch 1955 
eine "Klinische Forschungsabteilung flir Schlaftherapie" eingerichtet, die am 15. Marz 
1956 durch ein Feuer weitgehend zersti:irt wurde. Mit dem Neubau Haus 134 im Stadti-
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schen Krankenhaus an der WiltbergstraBe (he ute Franz-Volhard-Klinik) erhielt die Ein
richtung 1957 ein neues Gebaude (Abb. 55) und den Status "Institut fiir Kortiko-Viscerale 
Pathologie und Therapie". 

1961 wurde eine weitere Einrichtung des Stadtischen Krankenhauses in den Verbund der 
Bucher medizinisch-biologischen Institute der Akademie der Wissenschaften eingeglie
dert. Am 1. August 1958 hatte der von der Universitat Rostock berufene Padiater Prof. Dr. 
Hans Wolfgang Ocklitz die Leitung der 1. Kinderklinik im Stadtischen Krankenhaus an 
der WiltbergstraBe iibernommen und eine Arbeitsstelle flir "Infektionskrankheiten im Kin
desalter" gegriindet. Diese Forschungsstelle wurde 1961 von der Akademie iibernommen, 
bei der Griindung der Zentralinstitute 1972 allerdings wieder aus dem Verbund der Bucher 
Akademieinstitute ausgegliedert. 

Abb.55. lnstitut fur Korliko- Viscerale Pathologie und Therapie, 1993 nach dem deut· 
schen 1ntemislell Franz· VoLhard·Klinik henannt. 

1959 iibersiedelte Dr. Kurt Repke vom Institut flir Pharmakologie der Universitat Greifs
wald in den Lohmannschen Bereich flir Biochemie in Berlin-Buch und griindete die Ab
teilung flir Steroidchemie, und im gleichen Jahr kam der 1935 emigrierte Physiker Prof. 
Dr. Dr. Fritz Lange aus der Sowjetunion in die DDR und iibernahm im Bucher Institut fiir 
Medizin und Biologie die Leitung des Bereichs Physik. Fritz Lange entwickelte u.a. Isoto
pentrennverfahren mittels Zirkulationszentrifugation und Zirkulationsditfusion, die vor al
lem zur Trennung von Wasserstoffisotopen geeignet sind. 

Am 1. Mai 1960 erhielt die Geschwulstklinik (Abb. 56) des Instituts flir Medizin und Bio
logie den Namen "Robert-Rossle-Klinik", womit die Verdienste des Pathologen Professor 
RossIe (s. auch S. 76) flir die Geschwulstforschung (er war u.a. auch Konsultant fiir spezi
elle Fragen der Krebspathologie in der Klinik) und seine Mitarbeit im Wissenschaftlichen 
Rat des Instituts gewiirdigt wurden. 
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Die wissenschaftlichen Entwicklungen des Instituts fUr Medizin und Biologie von seiner 
Grtindung 1947 bis 1961 wurden gemaB Grtindungsanweisung (s. Abb. 33) vor aHem 
durch Arbeiten auf dem Gebiet der Krebsforschung bestimmt. Diese betrafen insbesonde
re Untersuchungen tiber die kanzerogene Wirkung chemischer Substanzen, mutagene Wir
kungen chemischer Karzinogene (bereits in einem Arbeitsbericht von Professor Friedrich 
ftir das I. Halbjahr 1950 werden Arbeiten "tiber Wirkung cancerogener Substanzen auf 
das Genom" genannt), biologische GesetzmaBigkeiten der chemischen Kanzerogenese, 
den Stoffwechsel und Proteine von Tumoren, Prozesse der Metastasierung, biologische 
Strahlenwirkungen sowie vor aHem Arbeiten tiber onkogene Viren (s. auch S. 95 ft). 
Bereits 1949 griindeten Walter Friedrich und der bekannte Leipziger Gynakologe Richard 
Schroder die Zeitschrift "Archiv fUr Geschwulstforschung - Organ fUr Krebsforschung, 
Krebsbekampfung und Krebsstatistik", herausgegeben vom Verlag Theodor Steinkoff in 
Dresden, u.a. mit Arnold Graffi, Hans Gummel und Karl Lohmann, spater auch H. 
Druckrey. 
Vom 11. bis 16. Dezember 1959 wurde ein internationales "Berliner Symposion tiber Fra
gen der Carcinogenese" mit den damals fUhrenden Krebsforschern aus Ost und West ver
anstaltet (u.a. mit K. H. Bauer, W. J. Beard, E. Boyland, A. Claude, H. Druckrey, A. Ep
stein, A. Haddow, H. Hamperl, A. Lacassagne, D. H. Moore, O. Mtihlbock, Ch. Oberling, 
B. Pullman, L. Silber, B. Thorell, O. Warburg, urn nur einige klangvolle Namen aus dieser 
Zeit in Erinnerung zu rufen), publiziert in "Abhandlungen der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin", Klasse fUr Medizin, Jahrgang 1960, Nr. 3. 
Ftir Professor K.-H. Bauer war die Krebsforschung in Berlin-Buch wichtig fUr die Grtin
dung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg. In der Festschrift 
zur Einweihung der Betriebsstufe des DKFZ am 25. Oktober 1972 fUhrte er aus einer 
Denkschrift vom 17. Dezember 1959 zur Grtindung des DKFZ u.a. aus: ,,00' da]l die DDR 
unter Leitung des Krebsklinikers Pn~f Gummel und des Virologen Prqf Graffi in Berlin
Buch schon liingst ein KrebsJorschungszentrum und eine Geschwulstklinik mit 200 Betten 
in Betrieb genommen hatte. D{ls Gesamtinstitut verJugte damaLI' hereits in seinen acht Be
reichen uber 133 Wissenschaftler." Und weiter: "Die Denkschr~ft wirkte auch il1.\'(~fern sti
mulierend, als sie zugleich uber die in der DDR seit dem 24. Juli 1952 bestehende geset::.
fiche Meldepflicht Jur die Geschwulstkrankheiten, deren (jherw{lchung in 165 Betrell
llngsstellen sowie uher das im DDR-Ministerium fur Gesundheitswesen hestehende Son
derreferat "Krehsbekampfung" berichtete, uber Fakten also, die einen Vor:,prung der 
DDR aufdem Krehssektor be wiesen 00'" (s. auch S. 166). 

tiber Entwicklungen des Personalbestandes sowie von Publikationen und Haushaltsmit
teln des Instituts fUr Medizin und Biologie in Berlin-Buch von 1949 bis 1961 gibt die 
nachfolgende TabeHe eine tlbersicht. 

Jahr Mitarbeiter davon Publikationen Haushaltsmittel 
insgesamt Wissenschaftler (TM) 

1949 112 53 11 652 
1953 383 59 100 4438 
1957 732 110 138 7978 
1961 1170 200 229 ca. 16000 

Der deutliche Anstieg zwischen 1957 und 1961 ist insbesondere auf die Eing1iederung des Instituts fUr 
Kortiko-Viscerale Pathologie und Therapie in das Institut flir Meaizin und Biologie zurlickzufiihren. 
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Abb.56. Robert-Riissle-Klinik (von 1932-1945 Klinik des Kaiser-Wilhelill-Instituts Fir 
Him!orsehung; s. ([ueh Abb. 13) mit Senecas Leitspruch "Homo hominis res 
sacra". 

Abb.57. "Rontgenhaus" der Rohert-Rossle-Klinik,fertiggestellt 1963. 
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1961 wurden die bisherigen Arbeitsbereiche des Instituts flir Medizin und Biologie "mit 
Rticksicht auf den erreichten Entwicklungsstand", der "eine qualitative Veranderung nach 
sich ziehen soUte" (Zitierungen aus dem Akademiedokument hierzu), in den Rang von In
stituten erhoben. In dem entsprechenden BeschluB Nr. K. 53/11 der Akademie tiber die 
Bildung des Medizinisch-Biologischen Forschungszentrums der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften in Berlin-Buch vom 6. Juli 1961 heiBt es: 
"GemiijJ § 1 der Geschiiftsordnung der Forschungsgemeinschaft der DA W wird beschios
sen: 
Aus den bisherigen Arbeitsbereichen des 1nstituts fur Medizin und Biologie werden mit 
Wirkung vom 1. Oktober 196i folgende institute gebildet: 
Institut fur Biochemie: Direktor Prof Dr. Karl Lohmann 
Institut for Biophysik: Direktor Prof Dr. Fritz Lange 
Institut fur angewandte Isotopenforschung: Direktor Dr. Gunther Vormum 
Institut fur experimentelle Krebsforschung (einschliejJlich Abteilung Genetik): Direktor 
Prof Dr. Arnold Graffi 
institut fur Pharmakologie: Direktor Prof Dr. Friedrich lung 
Institut fur Zellphysioiogie: Direktor Prof Dr. Erwin Negelein (als Nachfolger von Prof. 
Dr. F. Windisch nach des sen Tod 1961) 
Robert-Rossle-Klinik: Direktor Prof Dr. Hans Gummel. 
Die aus den Arbeitsbereichen des 1nstituts fur Medizin und Biologie hervorgegangenen 
neuen Institute bi/den gemeinsam mit dem Institut fur Kortiko- Viscerale Pathologie und 
Therapie, der Arbeitsstelle fur Kreislaufforschung und der Arheitsstelle fur Infektions
krankheiten im Kindesalter das Medizinisch-Biologische Forschungszentrum der DA W, 
das unter W, Friedrich als Priisidenten die Bezeichnung "Institute fur Medizin und Biolo
gie in Berlin-Buch" fuhrt. " 
Diese Anweisung enthielt auch die Festlegung, daB "mit dieser Weiterentwicklung keine 
Erweiterung der Verwaltung, weder personell nochfinanziell, eintreten darf." 
Am 13. Oktober 1961 konstituierte sich der Rat der Direktoren dieser Institute und wahl
te Prof. Dr. F. Jung als "Geschaftsflihrenden Direktor". Der frtihere wissenschaftliche Rat 
mit auswartigen Mitgliedern (s. S. 69) wurde aufgelOst. 

1963 wurden das Institut flir Experimentelle Krebsforschung und die Robert-Rossle-Kli
nik zum Institut flir Krebsforschung vereinigt, urn, wie es in der Begriindung hierzu hieB, 
"dem komplexen Charakter der Krebsforschung ais einer Hauptrichtung des Forschungs
zentrums Buch wirkungsvoller gerecht zu werden. " Damit wurde auch Bestrebungen ent
gegengewirkt, die Klinik aus dem Verbund der Akademieinrichtungen herauszulOsen, urn 
sie einer geplanten "Medizinischen Akademie" dem Ministerium flir Gesundheitswesen 
zuzuordnen. 

1964 schieden altersbedingt die Professoren Fritz Lange, Karl Lohmann und Erwin Nege
lein aus ihren Amtern als Institutsdirektoren aus. Als Nachfolger wurden Prof. Dr. Karl 
Heinz Lohs aus Leipzig, Prof. Dr. Kurt Repke und Prof. Dr. Heinz Bielka berufen (Abb. 
58). 
Professor Friedrich starb 1968 im Alter von 85 Jahren, Professor Lohmann 1978 im Alter 
von 80 Jahren, Professor Negelein 1979 im 82. Lebensjahr, Professor Lange 1987 im Alter 
von 88 Jahren. 
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In den 50er und 60er Jahren wurden die Einrichtungen der Bucher Institute baulich we
sentlich erweitert. So wurde die Klinik in mehreren Stufen ausgebaut (verschiedene Sta
tionen, das sog. Rontgenhaus (Abb. 57), ein neuer Operationstrakt, Gebaude flir Betatron
und Computertomographie-Anlagen, Wirtschaftsgebaude mit Kliche und Wascherei), es 
entstanden das Neutronenhaus (Abb. 41), Tierstalle (Warmtierhaus, Abb. 59), der "Pavil
Ion" flir Virologie und Gewebeziichtung (Abb. 60), das Laborgebaude des Instituts fUr 
Kreislaufforschung (Abb. 50) und das "Rechenzentrum" (Abb. 61, 62; heute Bibliothek, 
N. W. Timofeetf-Ressovsky-Haus). AuBerdem wurden an der Robert-Rossle-Straf3e Woh
nungen flir Mitarbeiter gebaut, und zwar 1957/58 das sog. Arzte- und Schwesternhaus 
(Robert-Rossle-StraBe 2-5) und 1961 das Wohnheim flir Ledige (Robert-Rossle-StraBe I) 
sowie Kinderkrippe und Kindergarten. 

Abb.58. Prof Dr. Walter Friedrich mit den 1964 zu neuen Direktoren ernanntcn (von 
recllts nach links) K. H. Repke, K. H. Lolls (W Friedrich) und H. Bielka. 

Bereits 1958 wurde im Bericht des wissenschaftlichen Sekretars der Forschungsgemein
schaft der Naturwissenschaftlich-Technischen Institute der Akademie ausgeflihrt: " Fiir 
den Klinischen Bereich des fnstitutsfiir Medizin und BioloRie sollen his 1965 neue Opera
tionsraume Reschaffen werden. AufJerdem is! fur die chemisch arheitenden Cruppen die
ses fnstituts (gemeint waren die Gruppen im alten Kaiser-Wilhelm-Institut flir Hirnfor
schung, jetzt Oskar- und Cecile-Vogt-Haus) ein Neuhau Replant". 
Zur Reaiisierung dieses Vorhabens wurde in den Jahren 1966 bis 1968 von K. Repke, H. 
Bielka, Hj . Sellner, J. Richter und G. Zilling eine Konzeption fUr den Bau eines "Biozen
trum Buch: Modell einer modernen Forschungsstatte" erarbeitet (s. Abb. 63 a,b), die in 
ihren Grundziigen schlieBlich in dem 1974 bis 1980 errichteten Neubau des Zentralinsti
tuts flir Molekularbiologie (Abb. 64), jetzt Max-Delbrlick-Haus, realisiert wurde. 
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Abb.59. Tierhaus (sog. Warmtierhaus)./ertig!;estellt 1955, 1994197 rekonstruiert. 

Abb.60. ,.Pavillon" fur Vim/ogie und Geweheziichtun!;; I. BUllS/uti: ferti!;gestellt /96/. 
Erweiterun!;shau 1982. 
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Abb.61. Gehiiude fUr das Rechenzentrum. errichtet 1970172. jetzt Bihliothek (N. W Ti
'll!)reefl~RessO\'skv-HlIus). 

Abb.62. Russische Rechenstation BESEM6 im Rechenzentrum (Ahb. 61) der Bucher Insti
tute 1980. installiert 1976. 
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Prof. Dr. K. Repke, Direktor des Instituts filr Biochemie 

Dr. H. Blelka, Direktor de. Instituts fUr Zellphysiologie 

Dip!. oec. HJ. Sellner, Verwaltungsdirektor am medizinisch-biologischen Forsehunguentrum 

Dlpl.-Phll. J. Richter, Pers6nlicher ReIerent dee Vorsihenden des Rates der Direktoren im medizinisch
biologiachen Forschunguentrum, Berlin-Buch,der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

Archltekt G. Zlllln~, BDA. VEB Industrieprojektierung Berlin II 

Konzeptlon des Blozentrums Berlln-Buch - Modell einer modernen For6chun~sstlitte * 

1m Perspektivplan unaerer Hauptstadt Berlin ist ein filr 
die medizinisch.biologische Fonchung in der DDR wich
tiges Projekt entbalten. Danach wird innerhalb del 
medi%iniach-biologischen ForschunglZentruDll der: Aka
demie in Berlin·Bueh ein &II Biozentrum konzipiertel 
Laborgeblude enichtet, das den Akademie-Instituten 
filr Biochemie, Zellphysiologie, experimentelle Krebs
forschung und PharmlLkologie moderne Forlehunga
bedingungen bieten loll. Daa sechsgeachoslige, ca. 106 m 
lange und 27 m tiele Laborgebaude (Abb. 1) wird inl
geslLmt 3400 Arbeitspllltze filr Mitarbeiter und Glate der 
venchiedenen nlLturwissenachaftlichen Dis%iplinen 
bieten; Das Biozentrum loll die eflektive, interdiszipli
nJ.re Bearbeitung der Komplexau!gabe "Erlorschung 
der Grundlagon der Lebensprozesae, ihrer normalen 
Regulation, pathologischen Entgleisung und aktiven, 
ge%ielten Steuerung" gewli.hrleisten. Dieser Aufgaben
atellung gemlB wurde in zwerlhri er Gemeinschaft.
arbeit von Wissenschaftlern Arc t 
men eine Baukonzeption fUr das Biozentrum ontwickelt, 
die u. a. dureh moderne Gestaltung dos' umbauten 
Raums als Tiefk6rper, klare Gliederung der Forschungs
einheiten nacb aowohl ba.u- und vcraorguugatechnischon 
als auch funktionellen Gesichtspunkten sowio z.eit- und 
kostensparendo Montage des Gebludee mit Typen-Bau
elementon gekennzeiehnet iat. Da der geplante For
schungskomplex &Is Modell bei det Projektierung lhn
lich interdisziplinlr anzulegender·Forschungsst:Attcn 
dienen k6nnte, beachreiben die Autoren nacbstehend die 
KODzepUou des Biozentrums. in der eine Einheit zwi
schen wisaenschaftlicher Aufgabenatellung und bqu
licher Gestaltung angestrebt ist. 

Zukiinftf4e Aul4abe und Rolle 
der Blowll8ouachaften 

Den Biowissenacba!ten ist im Programm der SED bei 
der umfasaenden Verwirkliehung dee Sozialismul die 
Aufgabe g .. teUt, die Lobensprozesao beherrschen zu 
Jernen. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde. doJl den Bio
wissenscha1ten IAder zwelten HUfte di .... Jahrhundorts 

fUr die Entwicklung der menschlichen Gesellscha.ft eine 
RoUe zukommen wird, die an Bedeutung die Rolle der 
physikalisehen Wissenachaften in der erston Hllfte un
seros Jahrhunderts noch ilberteiflt. Die Aufkllrung der 
Grundlagen und GelOtz~Bigkeiten biologlseher Elo
mentarprozellO und ihr';r patbologischen Abartigkeiten 
ist eine fundamentalo VorauSletzung fUr dio Usung 
solcher ge.ellachaftlicher Probleme wie dio Steigerung 
der Leistungaflhigkeit des Menschen, die Vermeidung 
von Erbdefekten IOwie die Vorbeugung und Ausrottung 
von Krankheiten, insbesondere der sozi&lbygieniseh 1m 
Vordergrund stchenden Herz- und Kreislauikrank
heiten, Geachwulstkrankheiten, Infektionskra.nkheiten 
und Stoflwechselerkrankungen. Neben der Medizin 
werden auch andere filr die Gesellschaft wichtige Ge
biete, wie die Ernlhrung, die tieriscbe und pdanlliche 
Produktion sowi. die Arfneimittelproduktion, von den 
Ergebnissen der Biowiasenschalten nachha.ltig _ beein
fluBt. 

Notwendl4kelt 
baullcher Rekon&truktionamaBnahtnen 

Von den zum medbinisch·biologischen Forschungs
zentrum vereinigten Einnchtungen sind die Institute 
fUr Biochemie, Zellphysiologie, experimentelle Krebs
forschung und Pharmakologie Doch behelfsmilBig in 
eineJIl. vor etwa 40 Jahren filr histologische Arbeiten 
errichteten Laborgebiude untergebrll.cht, das bis 1946 
dem Institut ftir Hirnforschung der Kaiser-Wilhelm
Gesellschait gedient hatte. 
Infolge der baulichen Eil1schnilrung mit all ihren Nach
teilen, wie funktionswidrige Gliederung bzw. Zersplitte
rung der Forschungseinheiten und unzulanglicbo appa
rative Auastattung der Labore, sind die vier llUtitute 
in ihrer Entwicklung .tark gehemmt, 10 daB die hOchlt
mOgliche Eflektivi~t in wer Forschungsarbeit nicht 
erroichbar 1st und die Potenz erfahrener und boch
spezialislerter Wissenscbaftler und Tecbniker nicbt voll 
genutzt werdon kenn. "Der Zustand des jotzt von diosen 
Instituten genutzton Hauptgebludes lot unzureichend 
und hoelntrlehtigt die qu&lifWerto Fonehungsarhoit. 
Erwoiterungs- und Rekonstruktionsm6gliehkeiten be
atehen nieht. Die R&ume lind Ilberbelegt." , 

Abb.63. 1966 bis 1968 erarbeitetes KonzeptJiir ein Biozentrum Berlin-Buch. a) BeKriindungen und Ziel
stellungen; b) Baukonzeption (S. 81). 
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Mit der 1967/68 begonnenen Akademiereform mit Orientierungen der Institute auf praxis
relevante, auftragsgebundene Forschungen und Finanzierungen wurden anstelle der bishe
rigen Forschungsgemeinschaft der Akademie mit ihren Fachbereichen sog. Forschungsbe
reiche gebildet und Zentralinstitute geplant. Auch fUr die Bucher Institute gab es in dieser 
Zeit in Z. T. rascher Foige sehr verschiedene Vorstellungen, Plane und Anordnungen Uber 
Umstrukturierungen und weitere Entwicklungen. 
In dieser Phase trat zunachst Professor Baumann aus "gesundheitlichen GrUnden" von sei
ner Funktion als Vorsitzender des Rates der Direktoren der Bucher Institute zurUck. Mit 
Wirkung yom 15. Mai 1968 wurde Prof. Dr. Kurt Zapf (s. S. 66) mit der FUhrung der Ge
schafte dieses Gremiums betraut. Am 18. Oktober 1968 wurde dann Prof. Dr. Helmut 
Bbhme, damals Direktor des Akademieinstituts fUr Genetik und Kulturptlanzenforschung 
in Gatersleben, vom Prasidenten der Akademie mit der "Bildung, dem Aufbau und der 
operativen Leitung des Forschungsbereichs Medizin und Biologie" mit Zentrum in Berlin
Buch beauftragt. Am 6. Mai 1969 wurde durch den Prasidenten der Akademie auf Geheil3 
der Abteilung Wissenschaft des Zentralkomitees der SED (pers()nliche Mitteilung des da
maligen Akademieprasidenten) ein ehemaliger hbherer Offizier der Volksarmee der DDR 
und zuvor Leiter der Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen in Halle (Saale), Prof. Dr. 
Kurt Geiger, als "Beauftragter fUr die Bildung eines Zentralinstituts ftir Biologie und Me
dizin" eingesetzt. In der Mitteilung 6/69 der Akademie yom 15. Juni 1969 wurde sodann 
flir das geplante Zentralinstitut fUr Biologie und Medizin das folgende Leitungsgremium 
mit folgenden Bereichen vorgeschlagen: 
Direktor: Prof. Dr. Dr. Kurt Geiger 
I. Stellvertreter, zugleich Leiter des Bereichs Wissenschaftliche Dienste: Dr. Peter Oehme 
2. Stellvertreter, zugleich Leiter des Bereichs Molekularbiologie: Prof. Dr. Kurt Repke 
3. Stellvertreter, zugleich Leiter des Bereichs Klinische Krehsforschung: Prof. Dr. Hans 

Gummel 
4. Stellvertreter, zugleich Leiter des Bereichs Zerehroviszemle Regu!atio/1sfor.\·clumg: 

Prof. Dr. Rudolf Baumann 
5. Stellvertreter und Leiter des Bereichs Okonomie und Technische Versorgung (OTV) 

(vordem "Zentrale Verwaltung und Versorgung"): DipJ. Ok. Hans-]brg Sellner. 
Mit Wirkung vom 6. April 1970 wurde Dr. Peter Oehme als SteJlvertreter des Beauftragten 
ftir die Organisation der Bildung des Forschungszentrums Berlin-Buch eingesetzt und 
nahm damit gleichzeitig Geschaftsaufgaben von Professor Geiger wahr. Wie vorauszuse
hen, erwies sich namlich recht bald, daB Wissenschaft nicht mit militarischen Kommando
methoden geleitet werden kann; am 30. Juni 1971 wurde Professor Geiger von seiner 
Funktion wieder abberufen. 
Wesentliche Orientierungen fUr Aufgaben und Struktur eines Zentralinstituts flir Biologie 
und Medizin in Berlin-Buch gab ein zu dieser Zeit von Professor Graffi und Mitarbeitern 
entwickeltes Modell mit den grundsatzlichen Elementen "Molekular- und zellbiologische 
Grundlagenforschung", "Medizinisch-klinisch orientierte Forschungen" und "Klinische 
Anwendungsbereiche". 
1m Mai 1971 wurde ftir das zuktinftige Zentralinstitut flir Molekularbiologie, wie es nun 
genannt wurde, neben wissenschaftlichen Abteilungen und Bereichen die Bildung eines 
Bereichs "Methodik und Theorie" mit den Unterstrukturen "Physiko-Chemisches Zen
trum", "Biologische Ultrastrukturforschung", "Rechenzentrum", "Theorie" sowie "Auto
matisierung und Entwicklung" konzipiert und aus der bisherigen Bibliothek das "lnforma
tionszentrum" unter Leitung von Dr. Gerhard Blankenstein gebildet. 
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Mit der Akademiereform wurden die Institute veran1aBt, vor allem durch die lndustrie fi
nanzierte, praxisorientierte Themen zu bearbeiten. In seiner Rede zum Leibniztag 1968 
fiihrte der Prasident der dama1s noch "Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Ber
lin", Prof. Dr. Werner Hartke, hierzu u.a. aus CAkademiejahrbuch 1968): "Diese drei 
hauptsachlichen Aspekte der Fiihrungstiitigkeit im Berichtszeitraum - Durchsetzung der 
auftragsgehundenen Forschung und der aufgahenhezogenen Finanzierung, Veranderun
gen des Leitungssystems sowie Organisierung des sozialistischen Wetthewerhs - hahen in 
der Forschungsarheit zu hemerkenswerten Fortschritten gefiihrt. " Der Vizeprasident, spa
ter Prasident der Akademie, Prof. Dr. Hermann Klare, eriauterte auf der gleichen Veran
staltung die Akademiereform u. a. mit "der Notwendigkeit, echte iikonomische Partnerhe
ziehungen vor allem mit der lndustrie herzustellen ". Weiterhin wurde von ihm ausgeflihrt: 
"Die Deutsche Akademie der Wissenschaften arheitet auf der Grundlage der von Partei 
und Regierung gefajJten Beschliisse ... ". Und weiter: "Das hedeutet erstens, daJl For
schungsarheiten kiinftig nur noch im gesellschaftlichen Auf trag durchgefiihrt werden diir
fen, und zweitens, dajJ als Auftraggeher die Staats- und Wirtschaftsorgane ... fungieren 
werden. " 
In einem BeschluB des Staatsrats der DDR vom 12. Marz 1970 zur Durchflihrung der Aka
demiereform wurde u. a. gefordert, wissenschaftliche "Pionier- und Spitzenleistungen" zu 
erbringen, womit das Prinzip "Uberholen ohne einzuholen" verwirklicht werden sollte. 
Weiter wurde in dem o.g. BeschluB ausgeflihrt: " ... ist das Forschungspotential der Akade
mie komplex und mit hoher Effektivitiit in den gesellschaftlichen ReproduktionsprozejJ ein
zuheziehen." Fiir die biowissenschaftliche Forschung wurde 1970 das "Sozialistische 
GroBforschungsvorhaben MOGEVUS" (Mo1eku1are Grundlagen von Entwick1ungs-, Ver
erbungs- und Steuerungsprozessen) gegriindet (zunachst noch bescheidenerweise For
schungsverband genannt) und bei der Akademie der Wissenschaften zur Erflillung dieses 
GroBprojektes das "Forschungszentrum flir Moleku1arbiologie und Medizin" als Vereini
gung der medizinisch-biologischen Akademieinstitute gebi1det. Die Verantwortung flir 
MOGEVUS, dem auch Einrichtungen aus Universitaten und des Ministeriums flir Ge
sundheitswesen zugeordnet wurden, ob1ag dem Leiter des Forschungszentrums flir Mo1e
ku1arbio1ogie und Medizin der Akademie. 

Formal fand die Reform der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin ihren Ab
sch1uB mit ihrer Umbenennung in "Akademie der Wissenschaften der DDR" zum 7. Okto
ber 1972, dem 23. Griindungstag der DDR. 
Mit der Akademiereforrn wuchs auch der EinfluB der SED in der Akademie und ihren In
stituten weiter. Bezeichnend daflir ist, daB schlieBlich im "Statut der Akademie der Wis
senschaften der DDR" auf Besch1uB des Ministerrats vom 28. Juni 1984 als Zusatz zum 
196ger Statut u.a. ausgeflihrt wird: "Die Akademie der Wissenschaften der DDR gestaltet 
ihre Tatigkeit auf der Grundlage der Beschliisse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und der Regierung der Deutschen Demokratischen Repuhlik". So wurden 
SED-Parteisekretare Mitglieder in Instituts1eitungen und beaufsichtigten damit staatliche 
Leitungen. Verschiedene Forschungsthemen wurden auf BeschluB von Partei1eitungen un
ter "Parteikontrolle" gestellt, d.h., Leiter wissenschaftlicher Einrichtungen waren gehal
ten, Parteifunktionaren, die zum Tei1 fachlich daflir gar nicht geeignet waren, iiber For
schungsergebnisse und Forschungsp1ane zu berichten und Rechenschaft abzu1egen. 
Der zunehmende EinfluB der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in den Instituten 
wurde auch dadurch deutlich, daB hauptamtlich tatig "Beauftragte flir Auswertung und 
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Kontrolle" eingesetzt wurden, verkappte Mitarbeiter der Staatssicherheit, deren Aufgabe 
es war, politische Meinungen der Mitarbeiter, Kontakte zu Wissenschaftlern und Instituten 
in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland sowie ausHindische Institutsbesucher 
zu erkunden bzw. zu beobachten und daruber Berichte anzufertigen. 

Die zunehmende Reglementierung der Wissenschaft mit Beginn der 70er Jahre fand ihren 
Ausdruck auch in weiteren Restriktionen von Reisen fur wissenschaftliche Zwecke in 
"westliche Uinder", wofUr (wie in allen Bereichen der Wissenschaft und auch der Wirt
schaft) der "Reisekaderstatus" eingefUhrt wurde. Das fbrderte Unzufriedenheiten und 
fUhrte zur Spaltung von Wissenschaftlergemeinschaften in zwei Klassen - Reisekader (die 
fahren durften) und Nichtreisekader (die nicht fahren durften) - und zu einer schlimmen 
Isolierung der DDR-Wissenschaft von den wissenschaftlich fUhrenden Uindern. 

In den 80er lahren erfolgten weitere vertragliche Anbindungen graBer Teile der Akade
mieinstitute an die Industrie mit der Auflage, mindestens 60% der Arbeiten in den Dienst 
der Industrieforschung zu stellen. Zudem muBten wegen Mangel an Devisen fUr For
schungsarbeiten in den Instituten notwendige Hilfsmittel (Chemikalien, Kleingerlite) unter 
zum graBen Teil primitiven Bedingungen selbst hergestellt werden, womit durch Verkauf 
auch noch Devisen erwirtschaftet werden sollten. Das fUhrte in vielen Bereichen zu Ver
nachlassigungen der Grundlagenforschung und zu Verarmungen wissenschaftlich-kreati
ver und verantwortungsfreudiger Forscherpersbnlichkeiten und damit auch zu Resignatio
nen. 

In dem vorausgehend erwahnten Beitrag von Vizeprasident Prof. Dr. Klare zum Leibniz
tag 1968 wurde hinsichtlich der sich aus der Akademiereform ergebenden organisatori
schen MaBnahmen fUr die Institute abgeleitet: .. Die vielfiiltigen Eifordemisse der Zusam
menarbeit, z. B. mit den industriellen Auftraggehem, werden femer die Notwendigkeit er
harten, aus den hei der Akademie vorhandenen Einrichtungen griHJere Institutseinheiten 
in Gestalt von Zentralinstituten dort zu bilden, wo das entsprechend dell wissenschaftli
chen und territorialen Gegebenheiten richtig und zweckmaj3ig ist . .. 
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Bildung der Zentralinstitute der Akademie 1972 
und Entwicklungen bis 1989 

Am 5. Januar 1972 wurde den Bucher Instituten vom Leiter des Forschungsbereichs flir 
Molekularbiologie und Medizin der Akademie der Wissenschaften der DDR, Prof. Dr. 
Werner Scheler, mitgeteilt: "Ausgehend von der Grundungsanweisung des Forschungs
zentrums fur Molekularbiologie und Medizin und der Auflage, problemorientierte Struk
tureinheiten zu bilden, sind in den zuruckliegenden Monaten wiederholt Beratunf?en iiber 
die zukunftige Gliederunf? der Berliner Einrichtungen des Forschungszentrums gefiihrt 
worden. Unter Berucksichtigung dieser Aussprachen und auf del' Basis zentraler Vorga
ben werden 
das Zentralinstitut fur Molekularbiolof?ie, 
das Zentralinstitutfur Krebsforschung, 
das Zentralinstitut fur Herz-KreislaulRegulationsforschunf? 
sowie 
die Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen (VDE) gebildet. 
Nach Abstimmung mit dem Prasidenten wurden mit der Vorbereitung del' Bildunf? und 
Wahmehmung der Geschiiftsfuhrung beau/tragt: 
Prof Dr. Friedrich lung (Molekularbiologie) 
Prof Dr. Hans Gummel (Kreb,lforschung) 
Prof Dr. RudoljBaumann (Kreislaufforschung) 
Dipl.-1nf? Eberhard Schmidt (Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen (VDE)". 

Am 3. Februar 1972 fand dann im Horsaal des Institutsgebaudes (ehemals Institut flir 
Hirnforschung, jetzt Oskar- und Cecile-Vogt-Haus) eine Veranstaltung mit Akademiepra
sident Prof. Dr. Hermann Klare und Prof. Dr. Werner Scheler statt, in der offiziell die Bil
dung der Zentralinstitute flir Molekularbiologie (ZIM), Krebsforschung (ZIK) und Herz
Kreislaufforschung (ZHKF) in Berlin-Buch riickwirkend zum I. Januar 1972 erfolgte. 
Diese Institute wurden dem am I. Februar 1971 unter Leitung des Pharmakologen Prof. 
Dr. W. Scheler neu gebildeten "Forschungszentrum flir Molekularbiologie und Medizin" 
(vordem Forschungsbereich Medizin und Biologie) der Akademie der Wissenschaften zu
geordnet, dem weitere biologische Institute der Akademie angehorten, namlich das Zen
tralinstitut flir Mikrobiologie und Experimentelle Therapie in lena, das Zentralinstitut flir 
Genetik und KuIturpflanzenforschung in Gatersleben, das Zentralinstitut flir Ernahrungs
forschung in Potsdam-Rehbriicke und das Institut flir Biochemie der Pflanzen in Halle. 
Hinzu kamen spater noch das Institut flir Wirkstofforschung in Berlin-Friedrichsfelde, das 
Institut flir Neurobiologie in Magdeburg und die Forschungsstelle fiir Wirbeltiere im Tier
park Berlin-Friedrichsfelde. 

Trotz okonomischer Schwierigkeiten erfolgten in den 70er und 80er lahren im Gelande 
der Bucher Institute und Kliniken der Akademie weitere betrachtliche Investitionen. So 
wurde 1977 die Betatronanlage, 1978 das Casino mit Vortrags- und Gesellschaftssaal 
(heute Otto-Warburg-Saal), 1980 der Laborneubau flir das Zentralinstitut flir Molekular
biologie (Abb. 64) sowie die neue PoIikIinik der Robert-Rossle-Klinik am Lindenberger 
Weg (Abb. 69), 1981 die Anlage flir Computertomographie und 1982 das Gebaude flir die 
Intensivtherapiestation der Klinik des Zentralinstituts flir Herz-Kreislaufforschung (heute 
Franz-Volhard-Klinik) fertiggestellt. 
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Zentralinstitut fUr Molekularbiologie (ZIM) 

In die Bildung des Zentralinstituts flir Molekularbiologie gingen die bisherigen selbstiindi
gen Institute flir Biochemie, Biophysik, Pharmakologie, Zellphysiologie und Angewandte 
Isotopenforschung der Institute flir Medizin und Biologie Berlin-Buch ein. Als Direktor 
wurde Prof. Dr. Friedrich lung benannt. 

Abb.64. Laborgebdude des Zentralinstituts fur Molekularbi%gie, Baubeginn 1974, fer
tiggestellt 1980, jeW Max-Delbruck-Haus. 

Als Aufgaben des Zentralinstituts flir Molekularbiologie wurden "Molekular- und zellbio
logische Arbeiten zur Analyse der Organisation und Regulation zellphysiologischer Pro
zesse, insbesondere im Hinblick auf medizinisch, pharmazeutisch und biotechnologisch 
anwendbare Erkenntnisgewinne" formuliert (s. auch Abb. 67). 

Mit der Griindung des ZIM wurden folgende Bereiche gebildet: 
I. Biomembranforschung (Leiter: Prof. Dr. Kurt Repke) mit den Abteilungen Energie

konvertierung, Informationserkennung, Informationstibertragung 
2., Bioregulation (Leiterin: Prof. Dr. Sinaida Rosenthal, 1972 vom Biochemischen Insti

tut der Humboldt-Universitiit nach Berlin-Buch gekommen) mit den Abteilungen So
matische Zellgenetik, Virologie, Zellkinetik, Zellphysiologie, Zellregulation 

3. Enzymologie (Leiter: Prof. Dr. Peter Mohr, 1972 vom Pharmakologischen lnstitut der 
Universitiit Greifswald nach Berlin-Buch gekommen) mit den Abteilungen Ange
wandte und molekulare Enzymologie, Pharmakologie, Biokatalyse, Enzymelektro
chemie 

4. Strahlenforschung (Leiter: Prof. Dr. Helmut Abel) mit den Abteilungen Strahlenbiolo
gie, Strahlenbiochemie, Theoretische Biophysik 
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Abb.65. Biuchemisches Lahoratorium (Labor fiir Proteinsequenzalla/vtik) im Zentralillsti
tut/iir Mu/eku/arbiologie Mitte der 80er Jahre. 

Abb. 66. BiophysikaLisches Laboratorium (Labor fur optische Spektroskopie) im Zentralin
stilutfiir MolekularbioLogie Mitte der 80er Jahre. 
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5. Biophysik (Leiter: Prof. Dr. Ernst Hohne) mit den Abteilungen Rontgenstrukturanaly
se, Spektroskopie, Hydrodynamik 

6. Chemische Analytik (Leiter: Prof. Dr. Gerhard Etzold) 
7. WissenschaJtliches InJormationszentrum mit Bibliothek (Leiter: Dr. Gerhard Blanken-

stein). 

1976 wurden mit der Griindung des Akademieinstituts fUr Wirkstofforschung in Berlin
Friedrichsfelde (vordem Institut fUr Vergleichende Pathologie) Teile der Arbeitsbereiche 
Enzymologie und Pharmakologie und damit vor allem Arbeiten auf dem Gebiet der Pep
tidchemie und Peptidpharmaka aus dem ZIM ausgegliedert. 

Mit Wirkung vom I. Januar 1980 wurden, u.a. auch aus subjektiven Griinden, aus den o.g. 
groBen Bereichen teilweise wieder kleinere, wissenschaftlich selbsUindige Abteilungen 
geschaffen, die z. T. friiheren Abteilungen in Bereichen bzw. Instituten entsprachen, so die 
Abteilung Zellregulation unter Frau Prof. Dr. R. Lindigkeit, Zellkinetik unter Prof. Dr. P. 
Langen, Zellphysiologie unter Prof. Dr. H. Bielka, Virologie unter Prof. Dr. E. GeiBler 
(der 1972 von der Universitat Rostock nach Berlin-Buch zuriickgekommen war), Biokata
lyse unter Prof. Dr. K. Ruckpaul, Enzymelektrochemie unter Prof. Dr. F. Scheller und Ma
thematische Biologie unter Prof. Dr. 1. Reich. 

Nach der Emeritierung von Professor Jung Ende 1980 iibernahm zum 1. Januar 1981 Prof. 
Dr. Wolfgang Zschiesche vom Zentralinstitut fUr Mikrobiologie und Experimentelle The
rapie (Jena) die Leitung des ZIM. Krankheitsbedingt schied er von 1982 bis 1984 aus sei
ner Funktion aus; in dieser Zeit wurde das Institut von Professor Bielka kommissarisch 
geleitet. Mit der Emeritierung von Professor Zschiesche wurde am 15. Marz 1984 Prof. 
Dr. Giinter Pasternak, der 1979 als Nachfolger von Professor Scheler die Leitung des For
schungszentrums fUr Molekularbiologie und Medizin der Akademie iibernommen hatte, 
zum Direktor des ZIM berufen. 1m Zusammenhang damit wurden 1985 groBere Teile des 
von ihm bis dahin im Zentralinstitut fUr Krebsforschung geleiteten Bereichs Klinische und 
Experimentelle Immunologie in das Zentralinstitut fUr Moleku1arbiologie iiberfiihrt. 
Von 1988 bis zur Auflosung am 31. Dezember 1991 war das Zentra1institut fiir Molekular
biologie im Ergebnis von Umstrukturierungen und Neugriindungen von Abteilungen in 
sieben Bereiche gegliedert: 
1. Genetik (Leiter: Prof. Dr. Sinaida Rosenthal; nach ihrem Tod am 21. November 1988 

iibernahm Prof. Dr. Charles Coutelle die Leitung) mit den Abteilungen Molekulare 
Humangenetik (Prof. Dr. Charles Coutelle), Molekulare Zellgenetik (Dr. Michael 
Strauss), Molekulare Zellforschung (Prof. Dr. Tom Rapoport) 

2. Zellbiologie (Leiter: Prof. Dr. Heinz Bielka) mit den Abteilungen Zellkinetik (Prof. 
Dr. Peter Langen), Zellbiochemie (Prof. Dr. Richard Grosse), Zellphysiologie (Prof. 
Dr. Heinz Bielka), Immunchemie (Prof. Dr. Franz Noll), Elektronenmikroskopie (Dr. 
Frank Vogel) 

3. Experimentelle und Klinische Immunologie (Leiter: Prof. Dr. Giinter Pasternak) mit 
den Abteilungen Tumorimmunologie (Prof. Dr. Giinter Pasternak), Immundiagnostik 
(Prof. Dr. Burkhardt Micheel), Zellulare Immunologie (Prof. Dr. Walter Malz), Viro
logie (Dr. Udo Kiessling) 

4. Enzymologie (Leiter Prof. Dr. Hans-Georg Miiller, im Ergebnis einer Vertrauensab
stimmung durch die Mitarbeiter 1990 abberufen, danach Prof. Dr. Frieder Scheller) 
mit den Abteilungen Enzymregulation (Prof. Dr. Hans-Georg Miiller), Enzymchemie 
(Prof. Dr. Horst Will), Enzymelektrochemie (Prof. Dr. Frieder Scheller) 
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Direktor: 
Stellvertreter 
des Direktors: 
Bereiehsleiter 
bzw. Leiter 
selbst. Abt.: 

Aufgaben 

ZClltralillstitut fUr Molekularbiologie 

1115 Berlin, Lindenberger Weg 70, Telefon 3462362 

Ordentliehes Mitglied Priedrich Jung 

MR Professor Dr. med. habiJ. Wolfgang Zschiesche. 

Professor Dr. se. nat. Helmut Abel 
Ordentliehes Mitglied Heinz Bielka (ab 1. 1.) 
Professor Dr. reI'. nat. habil. Gerhard Btzold 
Professor Dr. reI'. nat. habil. Erhard Gei(Jler (ab 1. 1.) 
Professor Dr. rer. nat. habil. Ernst Hohne 
Professor Dr. reI'. nat. habil. Peter Langen (ab 1. 1.) 
Professor Dr. reI'. nat. habil. Ruth Lindigkeit (ab 1. 1.) 
Professor Dr. se. nat. Peter Mohr 
Professor Dr. se. med. Jens-Georg Reich (ab 1. 1.) 
Professor Dr. med. habil. Kurt Repke 
Ordentliches Mitglied Sinaida Rosenthal 
Professor Dr. se. med. Klaus Ruckpaul (ab 1. 1.) 

Molekular- und zellbiologische Grundlagenforschung als VorauBsetzung fUr die Stene
rung biologischer Prozesse: 
Erforsehung del' Regulation von Replikation, Transkription und Tran&1ation in 
tierisehen Zellen dureh zelleigene und zwischen den Zellen wirkende hoch- und nieder
molekulare Faktoren Bowie die Beeinflussung normaler und gestOrter Wachstums
prozesse, der Zelldifferenzierung und del' Zell-Virus-Beziehungen. 
Unte,suchung molekularer Mechanismen del' Erkennungs- und TransduccrsystemEl 
del' Zellmembran, die Regelprozesse in Normal- und Tumorzellen beeinflussen. 
Bearbeitung theoretisch-physikaliseher Grundlagen del' Molekularbiologie, insbeson
dere del' Quantenbiologie tmd del' Thermodynamik irreversibler Prozesse. 
Aufkliirung von Struktur und Funktion sowie von Wirkungsmechanismen von 
Enzymen, des Einflusses von Milieu- und Strukturveriindcrungen wic Triigerbindung 
auf die katalytische Aktivitiit; Praparation von SynzYlllen und Aufklarung ihres 
Wirkungsmechanism us. 
Nutzung und Weiterentwicklung vorhandener bzw. bekannter physikalisch-ehemi
scher Methoden ZUlli rationellen Einsatz flir die biologische Forschung sowie Ent
wicklung·neuer bzw. Applikation bislang gebriiuchlicher physikalischer, physikalisch
cherniseher und mathematischer Methoden in del' Biologie. 
Erarbeitung wissenschaftliehen Vorlaufs ftir die Bekiimpfung von Krebs- und Virus
krankheiten und Beitrage zur Entwieklung neuer Pharmaka sowie strahlentherapeu
tischer Methoden. 
Vorarbeiten zum technischen Einsatz biokatalytischer Wirkprinzipien, insbesondere 
del' Nutzung von Enzymen und Enzymreaktoren. 
Entwieklung von Forschungshilfsmitteln wie Biochemikalien lind neuen apparativen 
Techniken spezieU zum Studium von Biopolymeren. 

Abb. 67. Struktur und Aufgaben des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie. Aus: lahrbuch der Akademie 
der Wissenschaften der DDR, 1980. 
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5. Molekulare Biophysik (Leiter Prof. Dr. Ernst Hahne, ab 1990 Prof. Dr. Klaus Ruck
paul) mit den Abteilungen Biokatalyse (Prof. Dr. Klaus Ruckpaul), Hamkatalyse 
(Prof. Dr. Horst Rein), Biopolymerphysik (Prof. Dr. Gregor Damaschun), Spektrosko
pie (Prof. Dr. Heinz Welfle), Proteinkristallisation (Prof. Dr. Joachim Behlke), Ther
modynamik (Prof. Dr. Wolfgang Pfeil) 

6. Theoretische Molekularbiologie (Leiter Dr. Heinz Sklenar) mit den Abteilungen 
Bioinformatik (Prof. Dr. Jens Reich), Theoretische Biophysik (Dr. Heinz Sklenar), 
Rechentechnik (Dipl.-Ing. Gerhard Rosche) 

7. Chemie (Leiter Dr. Martin Holtzhauer) mit den Abteilungen Chemische Analytik 
(Prof. Dr. Gerhard Etzold), Chemische Synthese (Dr. Martin Holtzhauer), Biochemie 
(Dr. Peter Westermann) 

8. Forschungstechnik (Leiter Dr. Wolf Skalweit) mit den Abteilungen Physikalisch-Ex
perimentelle Technik (Dr. Wolf Skalweit), Automatisierung und Entwicklung (Dr. 
Hans Lucius), Wissenschaftlicher Geratebau (lng. Horst Kagelmaker). 

Das Informationszentrum mit Bibliothek wurde bis zur altersbedingten Emeritierung 1990 
von Dr. Gerhard Blankenstein geleitet, danach von Dr. Frank Dittrich. 

Abb.68. Besuch von Bundesforschungsminister Dr. Heinz Riesenhuber (Mine; im Ge
spriich mil Professor Pasternak) am 25. Mai 1989 im Zenlralinstilulfiir Moleku
larbiologie. 

In den wissenschaftlichen Bereichen waren ca. 560 Wissenschaftler und technische Mitar
be iter (einschlieBlich Sekretariats- und Reinigungspersonal) beschliftigt, im Verwaltungs
und Dienstleistungsbereich (Direktorbereich, Okonomie und Finanzen, Planung und Be
richterstaUung, Auslandsbeziehungen, Patentwesen, Justitiar, Kraftfahrer, Haustechnik, 
Gerateservice, Handwerker) etwa 60 Mitarbeiter. 
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Noch 1990 wurde das ZIM als "Member Institution" in das "Unesco Global Network for 
Molecular and Cell Biology" aufgenommen. 

Das Zentralinstitut fUr Molekularbiologie pflegte enge Beziehungen zur Humboldt-Uni
versitat Berlin, insbesondere zur Sektion Biologie der Mathematisch-Naturwissenschaftli
chen Fakultat mit Spezialausbildungen auf den Gebieten Biochemie (Ausbildung von Stu
denten als Diplom-Biochemiker) und Biophysik (Ausbildung als Diplom-Biophysiker). 
Diese Ausbildungstatigkeiten umfaBten Vorlesungen und Seminare in den Einrichtungen 
der Universitat vor allem tiber Biochemie, Zell- und Molekularbiologie, Immunologie und 
Biopolymerphysik sowie GroB- und Spezialpraktika hierzu in den Labors des Instituts, 
wodurch ein kontinuierlicher Zugang von ausgewahlten Studenten und Diplomanden so
wie Doktoranden fUr das Institut erreicht werden konnte. 

Zentralinstitut fiir Krebsforschung (ZIK) 

Mit den 1971 eingeleiteten MaBnahmen der Neuorganisation der Bucher Institute wurde 
das 1963 gebildete Institut fUr Krebsforschung (s. S. 76) zum 1. Januar 1972 Zentralinsti
tut fUr Krebsforschung (ZIK) unter der Leitung von Prof. Dr. Hans Gumme1; stellvertre
tende Direktoren waren Prof. Dr. Arnold Graffi fUr den experimentellen Bereich und Prof. 
Dr. Theodor Matthes fUr den klinischen Bereich (Robert-Rossle-Klinik). 

Abb.69. Poliklinik der Robert-Rdssle-Klinik am Lindenberger WegJertiggestellt 1980. 

Mit der Grtindung beg ann ein ProzeB der Neuordnung mit erweiterten Forschungsprofi
len, womit das ZIK auch zum Leitinstitut fUr Krebsforschung und Krebsbekampfung in 
der DDR ernannt wurde. 
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Die Aufgaben des Instituts gehen aus folgenden Bereichsstrukturen (in Klammern die Lei
ter der Bereiche) hervor (s. auch Abb. 70): 
l. Diagnostik (Prof. Dr. Karl-Heinz lacobasch) 
2. Chirurgie und Komplexbehandlung (Prof. Dr. Gerhard Marx, gleichzeitig Stellvertre

ter des Direktors fUr klinische Bereiche) 
3. Experimentelle und Klinische Chemotherapie (Prof. Dr. Dr. Stephan Tanneberger, ab 

1975 Direktor) 
4. Experimentelle und Klinische Strahlentherapie (Prof. Dr. Hans-liirgen Eichhorn) 
5. Experimentelle und Klinische Immunologie (Prof. Dr. Giinter Pasternak, bis 1985; s. 

S. 88) 
6. Experimentelle und Klinische Endokrinologie (Dr. Eberhard Heise) 
7. Chemische Kanzerogenese (Prof. Dr. Tilo. Schramm, ab 1988 Prof. Dr. Volker Wun

derlich, vorher Bereich Virologie) 
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8. Virologie (Prof. Dr. Arnold Graffi bis zu seiner Emeritierung 1975, danach Prof. Dr. 
Dieter Bierwolf, ab 1977 gleichzeitig Stellvertreter des Direktors flir experimentelle 
Bereiche) 

9. Organisation und Methodik der Geschwulstbekdmpfung (Prof. Dr. Klaus Ebeling) 
10. Nationales Krebsregister (Dr. Wolf-Heiger Mehnert) 
II. Versuchstierzucht und -haltung (flir aile Bucher Zentralinstitute zustandig: Dr. Wolf

gang Arnold). 

Zum Schwerpunkt "Einschatzung von Bekampfungsstrategien" wurde das ZIK 1985 von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als "Collaborating Center for Health Technology 
Assessment in Cancer Control" benannt. 
Als Behandlungs- und Betreuungszentrum flir Geschwulstkranke in der DDR verfligte die 
Robert-Rossle-Klinik iiber stationlire Einrichtungen mit 220 Betten, eine Poliklinik und 
verschiedene diagnostische Abteilungen. Mit ca. 2000 Operationen und 60 000 Konsulta
tionen pro Jahr hat die Klinik einen wesentlichen Beitrag zur Betreuung von Krebspatien
ten geleistet. 
1m Mai 1973 starb Prof. Dr. H. Gummel; die Leitung iibernahmen danach Prof. Dr. A. 
Graffi und Prof. Dr. Th. Matthes bis 1975. Das Direktorat wurde dann von der Akade
mieleitung Prof. Dr. Dr St. Tanneberger iibertragen. Nach seiner Abberufung 1990 (s. S. 
107, 108 u. Abb. 79) wurde das ZIK zunachst von dem Anasthesisten Prof. Dr. Manfred 
Liider geleitet, der sein Amt jedoch 1991 wieder zur Verfligung stellen muBte. Danach 
iibernahm bis zum 31. Dezember 1991, d.h. bis zur Abwicklung der Akademieinstitute, 
Prof. Dr. Dieter Bierwolf amtierend die Leitung des Instituts. Als amtierender Stellvertre
ter und zugleich Arztlicher Direktor der Klinik flihrte der Strahlentherapeut Dr. Jiirgen 
Hiittner die Geschlifte. 

Zentralinstitut fUr Herz-Kreislauf-Regulationsforschung (ZIHK) 

Analog zu den beiden anderen Zentralinstituten wurde 1972 das Zentralinstitut flir Herz
Kreislauf-Regulationsforschung (ZIHK) gegriindet, und zwar durch Zusammenflihrung 
des Instituts flir Kreislaufforschung unter der Leitung von Prof. Dr. Albert Wollenberger 
und des Instituts flir Kortiko-Viscerale Pathologie und Therapie unter der Leitung von 
Prof. Dr. Rudolf Baumann, der zum Direktor dieses Zentralinstituts ernannt wurde und zu
gleich Arztlicher Direktor der Klinik des ZIHK war. Mit Wirkung vom I. Juli 1980 wurde 
das Zentralinstitut flir Herz-Kreislauf-Regulationsforschung in Zentralinstitut flir Herz
Kreislauf-Forschung (ZIHK) umbenannt. 
Das Institut gliederte sich in eine Klinik mit ca. 80 Betten mit Poliklinik und Forschungs
laboratorien sowie den Bereich experimentelle Kreislaufforschung. 
Die wissenschaftlichen Aufgaben des ZIHK umfaBten Arbeiten iiber Atiologie und Patho
genese der arteriellen Hypertonie und der ischamischen Herzkrankheiten, die Rolle des 
Zentralnervensystems und kreislaufaktiver Peptide flir hamodynamische, hormonale und 
metabolische Prozesse im Herz-Kreislaufsystem, Gerinnungsprozesse als lnitialvorgange 
der Arteriosklerose, die Analyse infarktauslOsender Prozesse und Mechanismen des plOtz
lichen Herztodes sowie die Biochemie und Zellbiologie normaler und gestorter Funktio
nen des Herzens und von Herzmuskelzellen. 
Nach der Emeritierung von Professor Baumann iibernahm 1976 Prof. Dr. Horst Heine von 
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der Berliner Charite die Leitung des Zentralinstituts einschlieBlich der Klinik. 
1977 schied altersbedingt Professor Wollen berger als Bereichsleiter aus seinem Arnt. 
Nachfolger wurde zunachst Frau Prof. Dr. Liane Will-Shahab, nach ihrer Abberufung 
1991 Prof. Dr. Ernst-Georg Krause. Beide waren bereits vorher in diesern Bereich der 
Herz-Kreislauf-Forschung tatig. 

1984 wurde das ZIHK von der WHO zurn "Collaborating Center" fUr Forschung und Aus
bildung auf dern Gebiet der Herz-Kreislauf-Krankheiten benannt. 

Mitte der 80er Jahre hatte das Institut folgende Bereichsstruktur (in Klarnrnern die Narnen 
der Leiter): 
1. InJarktforschung und Kardiologische Akutmedizin (Prof. Dr. H. Fiehring) 
2. Radiologische Diagnostik (Prof. Dr. Kh. Richter) 
3. HypertonieJorschung (Prof. Dr. H. Heine) 
4. Molekulare und Zelluliire Kardiologie (Frau Prof. Dr. L. Will-Shahab) 
5. Poliklinik (Prof. Dr. H.-D. Faulhaber). 
Neben den o.g. Forschungsbereichen und der Klinik gab es die selbstandigen Abteilungen 
Klinische Pharrnakologie, Nuklearrnedizin,Psychophysiologie, Praventive Kardiologie, 
Angiologie, Neuroregulation. 

Infolge der Veranderungen der politischen Verhaltnisse in der DDR wurde Prof. Dr. H. 
Heine irn Frtihjahr 1990 von seiner Funktion als Institutsdirektor abberufen (s. auch S. 
107). Danach konstituierte sich ein durch die Mitarbeiter gewahltes Direktorium, dem 
Prof. Dr. H.-D. Faulhaber, Prof. Dr. H. Fiehring, Prof. Dr. Kh. Richter, Prof. Dr. E.-G. 
Krause und zunachst auch noch Frau Prof. Dr. Liane Will-Shahab angehorten. Prof. Dr. 
Kh. Richter wurde zurn Direktor ernannt. 
Die Veranderungen in der Leitung fUhrten auch zu Veranderungen in der Organisation und 
Struktur des Instituts. Danach gliederte sich der klinische Teil in folgende Bereiche: 
I. Hypertonieforschung (Prof. Dr. H.-D. Faulhaber) mit den Abteilungen Klinische Hy

pertonieforschung, Psychophysiologie, Klinische Pharmakologie, Molekulare Phar
makologie und Pathologie, Kreislaufregulation, Neuroelektrische Regulationsfor
schung 

2. InJark(for.l'chung und Kardiologi.l'che Akutmedizin (Prof. Dr. H. Fiehring) mit den Ab
teilungen Elektrokardiologie, Klinische Herzinfarktforschung, Magnetokardiographie 

3. Bildgebende Diagno.l'tik und Interventionsmdiologie (Prof. Dr. Kh. Richter) mit den 
Abteilungen Invasive und Interventionelle Radiologie, Nichtinvasive und Experimen
telle Radiologie, Echokardiographie, Nuklearmedizin. 

Daneben gab ~s die selbstandigen Abteilungen ftir Angiologie und Hamostaseforschung 
sowie fUr Epidemiologie und Praventive Kardiologie. 
Der Bereich Zellulare und Molekulare Kardiologie unter der Leitung von Prof. Dr. E.-G. 
Krause umfaBte die Abteilungen fUr Metabolische Regulation sowie ftir Zellbiologie und 
Physiologie. 
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Forschungsschwerpunkte der Bucher Akademieinstitute 
1947 -1991 

Den Anweisungen fUr die Grtindung des Bucher Instituts fUr Medizin und Biologie 1947 
folgend (s. Abb. 33) bildete zunachst die Krebsforschung vor all em unter W. Friedrich, A. 
Graffi, H. Gummel, K. Lohmann und E. Negelein den Schwerpunkt der wissenschaftli
chen Arbeiten. Hierbei standen Untersuchungen tiber chemische Kanzerogenese, Erzeu
gung von Tumoren durch Viren, Metastasierungsprozesse, tiber Steroide und Krebs, Stoff
wechsel von Tumoren und in der Klinik tiber Optimierung von Diagnosetechniken sowie 
chirurgischer, strahlentherapeutischer und chemotherapeutischer Behandlungsverfahren 
durch H. Cramer, H. Gummel, Th. Matthes, P. Wildner, W. Ltihrs und H. 1. Eichhorn im 
Vordergrund. 
In den 50er Jahren wurden in der Abteilung Pharmakologie durch F. Jung und W. Scheler 
Arbeiten tiber Erythrozyten und Hamoglobine zu einem weiteren Schwerpunkt im Institut, 
woraus sich spater enzymologische Forschungsrichtungen ableiteten, und in der Loh
mannschen Abteilung fUr Biochemie entwickelte P. Langen ausgehend von Untersuchun
gen tiber Poly phosphate Arbeiten auf dem Gebiet der Nukleinsaurebiochemie. 
Ab 1956 wurden unter der Leitung von A. Wollenberger biochemische und zellbiologische 
Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Kardiologie zu einer weiteren profilbestim
menden Forschungsrichtung. 
Insbesondere die Arbeiten tiber onkogene Viren und ihre Nukleinsauren (A. Graffi), Pha
gen und Mutagenese (E. Geif31er), Antimetabolite des Nukleinsaurestoffwechsels (P. Lan
gen), Ribosomen und Proteinsynthese (H. Bielka) sowie tiber Chromatin (R. Lindigkeit) 
waren mit Beginn der 60er Jahre wesentliche Grundlagen fUr die Entwicklung der Mole
kularbiologie in den Bucher Instituten. Mit der Bildung einer interdisziplinar orientierten 
und interinstitutionell organisierten "Problemkommission Nukleinsauren und Viren" im 
Jahr 1960 durch P. Langen, R. Lindigkeit, E. Geif31er und H. Bielka wurden diese Arbeiten 
wesentlich gefOrdert. In den 70er und 80er Jahren wurden die molekular- und zellbiologi
schen Arbeiten vor allem durch Untersuchungen tiber wachstumsregulierende Faktoren (P. 

Langen), Gene onkogener Viren (V Wunderlich, S. Scherneck), intrazellularen Protein
transport (T. Rapoport), pranatale Diagnostik genetisch bedingter Krankheiten (Ch. Cou
telle) sowie Vektoren fUr Gentransfer (M. Strauss) erweitert. 
Untersuchungen tiber Cytochrome des P450-Systems (K. Ruckpaul), plasmamembran
standige Na/K-ATPase im Zusammenhang mit der Wirkung von Herzglykosiden (K. Rep
ke), die mathematische Analyse und Beschreibung gekoppelter Enzymreaktionen in der 
Zelle (1. Reich), Enzyme des Nukleotidstoffwechsels (P. Langen) sowie die Entwicklung 
von Biosensoren (F. Scheller) bildeten Schwerpunkte der Arbeitsrichtung Enzymologie, 
die sich insbesondere in den 60er und 70er Jahren entwickelte. 
Die nachfolgend aufgefUhrten Forschungsergebnisse bilden eine Auswahl, die internatio
nal Anerkennung und ihren Niederschlag auch in Monographien gefunden haben (Abb. 
71-77). 

Experimentelle Krebsforschnug 
Untersuchungen tiber die chemisch bedingte Kanzerogenese unter A. Graffi fUhrten zur 
Auffindung neuer Kanzerogene und Kanzerogenderivate (z.E. Urethane, Nitrosamine, 
Anthracene), zur Analyse von Struktur-Wirkungs-Beziehungen und Dosis-Wirkungs-Be
ziehungen der kanzerogenen Effekte polyzyklischer Kohlenwasserstoffe und von Azover-
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bindungen. Damit wurden wesentliche Beitrage Liber chemische und biologische Gesetz
maBigkeiten der Kanzerogenese geliefert, insbesondere im Hinblick auf die "Mehrstadien
theorie" der Krebsentstehung durch chemische Kanzerogene. 

Ein zweites wesentliches Arbeitsgebiet betraf Fragen der Virusatiologie von Tumoren. 
mit denen sich A. Graffi in Buch bereits 1948/49 beschaftigte. 1954 gelang ihm und Mit
arbeitern die Entdeckung des Virus der murinen myeloischen Leukamie, das als Graffi-Vi
rus in die internationale Literatur eingegangen ist. 1m Ergebnis biochemischer, immunolo
gischer und elektronenmikroskopischer Analysen sowie spater auch durch Untersuchun
gen unter Anwendung gentechnischer Verfahren konnte das Virus als Typ C-Retrovirus 
charakterisiert werden. Diese Arbeiten haben, gemeinsam mit den Untersuchungen vor al
lem von Ludwik Gross in den USA in den 50er lahren und danach international we sent
lich zur Wiederaufnahme von Experimenten zur Frage der Virusatiologie von Tumoren 
geflihrt, in deren Ergebnis weitere onkogene Viren entdeckt wurden. 
So wurden in Buch 1959 von A. Gratfi und Mitarbeitern neue Unterstamme des Polyoma
virus gefunden, die sich durch Besonderheiten in ihren tumorinduzierenden Wirkungen 
(Tumorart, Tierart und Organspezifitat) auszeichnen und die Bezeichnungen BB (flir Ber
lin-Buch) erhielten. 1967 gelang die Entdeckung eines onkogenen DNA-Virus aus der 
Gruppe der Papova-Viren, das Liber viele Jahre auch international Gegenstand der For
schung war und durch S. Scherneck unter Anwendung moderner Techniken der Nukle
insaureanalytik zur Charakterisierung der Genomstruktur flihlte. 
1m Ergebnis eines umfangreichen Forschungsprogrammes zur Virusatiologie menschli
cher Tumoren wurde von A. Graffi und Mitarbeitern 1973 aus menschlichen Fibroblasten 
ein D-Typ-Virus (PMF-Virus) isoliert. Die biochemischen, molekularbiologischen und 
morphologischen Analysen dieses Virus haben zur Charakterisierung der Gruppe der D
Typ-Retroviren beigetragen. 
Flir diese Zeit bemerkenswerte Vorstellungen Liber weitere Perspektiven der Krebsfor
schung und anderer medizinischer Aufgaben entwickelte Professor Gratli bereits 
1961/1962. zu einer Zeit, da "Gentherapie" praktisch noch kein Thema war. In einer Ar
beit .,Zu einigen Fragen der experimente\len Erforschung der Krebsiitiologie"" in der Zeit
schrift Medicamentum (Heft 12. 1962, S. 358-365) flihrte er lUI. aus: "Dil' /JI'griindete An
Jlahml', dajl der l11a/ignell Entartung eine in dell NlIk/einsiillren I'erwlkerte, durc/i liirusin
fekrioll odeI' Mutatioll hl'dingte ahl10nne geJletische lnfimnatiofl Zilgrunde liegt, liifit d(/r
an denken, dafi in fernerer Zukunfr eille kausa/e Thempie des Krehses s{)\\'ie 1'011 liirus
ulld Erhkmllkheitell evtl. mittels natiirlicher oder srnthetischer Po/muk/eotide mit ge/cllk
tem Illj()f'Jllatiollsge!w/t (Basellseqllen:::J illl Sinnc I'illcr Substitution, Illterti'rell::: oiler Ge
genin{ormatiol1 (Codc- odeI' Matri:::entherapie; Antil'irus) lIliiglic/i )\'erilcll k(hllltc. Wich
tigste Vorou.lsctZlIng ist a/lerilillgs einc gCJ1(llIe Analvse del' ({/J110rmell gcncti.lc/iell 11I{(I/'

mationcn ill den Nuk/eillsiillrcn bei dell gCl1({1111tcn Erkrwlkul7gell. " 

Enzvllw/ogic lind Biokatalvsc 
Die Untersuchungen an Hiimoglobinen von F. lung und seinen Milarbcitern, luniichst ins
besondere W. Scheler, in den 50cr Jahrcn fUhrten zur Ableitung von Modcllen Liber li
gandbindende Proteine. Sie bildeten zugleich den Ausgangspunkt fUr danach folgende sy
stematische Arbeiten vor allem von K. Ruckpaul Liber das Monooxygenasesyslem der Le
ber hinsichtlich seiner Eigcnschaften fijr Biotransformationsprozesse, der Organisation 
der Komponenten in der Membran des endoplasmatischen Retikulums als Grundlage ihrer 
Wirkung sowie Liber Struktur-Funktions-Beziehungen von Cytochrom P450 (Abb. 73). 
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Ausgehend von Arbeiten tiber Proteinelektrochemie, Enzymmodelle sowie Enzymimmo
bilisierungen wurden unter F. Scheller in der Abteilung Enzym-Elektrochemie seit 1975 
Arbeiten zur Entwicklung von Biosensoren und deren Verwendung in der Medizin und 
Biotechnologie begonnen (Abb. 74). Diese Arbeiten flihrten u.a. auch im Zusammenwir
ken mit der Abteilung Wissenschaftlicher Geratebau des Zentralinstituts flir Molekular
biologie zur Konstruktion und den Bau eines Glukometers, das flir den Einsatz vor allem 
in Kliniken in die industrielle Produktion gelangte, sowie weiterer Sensoren flir Enzym-, 
Metabolit- und Xenobiotika-Bestimmungen. 

Der mathematischen Analyse und Beschreibung gekoppelter Enzymreaktionen im Ener
giestoffwechsel der Zelle widmete sich 1. Reich. Diese Arbeiten flihrten zu neuen Erkennt
nissen tiber Zeithierarchien und zur Rolle chaotischer Zustande in Systemen biochemi
scher Reaktionen (Abb. 75). 

Biochemie und Molekularhiologie 
In Fortflihrung seiner Arbeiten tiber energiereiche Phosphate (ATP) widmete sich Profes
sor Lohmann in den 50er lahren vor allem mit seinem Mitarbeiter und Schiiler P. Langen 
u.a. anorganischen Phosphaten. Der Nachweis von Polyphosphaten insbesondere in Hefe
zellen mit Kettenlangen bis zu 260 Phosphatresten und der Befund, daB Niederpolymere 
nicht Intermediate eines Polymerisationsprozesses, sondern Abbauprodukte hochmoleku
larer Polymere sind, gilt auch heute noch als wissenschaftlich interessantes Problem. Pro
fessor Langen hat sich sod ann mit seinen Mitarbeitern, ausgehend von Arbeiten tiber die 
Rolle von Thymidinverbindungen flir die DNA-Synthese, der gezielten Synthese und 
Wirkanalyse von Kanzerostatika und Virostatika gewidmet (Abb. 76). Diese Arbeiten 
flihrten u.a. zur Entwicklung von 5-Brom-(2-Vinyl)-2'-Desoxyuridin als klinisch genutz
tes Antiherpetikum und zur Synthese von 3' -Fluorthymidin als Anti-HIV-wirksame Ver
bindung. 

Professor K. Repke und Mitarbeitern gelang der Nachweis, daB die Na/K-ATPase der 
Plasmamembran der pharmakologisch wirksame Angriffsort von Herzglykosiden ist. 1m 
Ergebnis dieser Arbeiten wurde mit dem Pentaazetylgitoxin (Pentagit) eine Verbindung 
entwickelt, die Eingang in die klinische Anwendung fand. 

Durch Untersuchungen in der Abteilung Zellphysiologie gelang in Zusammenarbeit mit 
den Abteilungen Elektronenmikroskopie (G. Lutsch) und Hydrodynamik (1. Behlke) in 
den 70er und 80er lahren eine umfassende chemische Charakterisierung und Strukturana
lyse des Eukaryotenribosoms sowie eukaryotischer Initiationsfaktoren der Proteinbiosyn
these (Abb. 77). Aus den Befunden wurden Modelle tiber die Organisation von Teilschrit
ten der Proteinsynthese im Ribosom abgeleitet. 

In der Abteilung Molekulare Zellforschung konnten von T. Rapoport im Rahmen von Un
tersuchungen tiber den intrazellularen Proteintransport Proteine des Signalerkennungspar
tikels (SRP) sowie des endoplasmatischen Retikulums identifiziert werden, die an Wech
selwirkungen mit naszierenden Proteinketten beteiligt sind. 

1979 begann eine Arbeitsgruppe unter Ch. Coutelle mit Arbeiten zur molekularen Analyse 
genetisch bedingter Krankheiten, wobei die klinische Betreuung und die zentrale Erfas-
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_ This Week's Citation Classic _clc_J~~_~:_[I~/_9' --, 
Wolleoberger A, Ristau 0 & Schoffs G. Eine einfache technik der extrem schnellen 

AbkuWung grosserer Gewebestiicke. (A simple technique for the extremely rapid 
cooling of larger tissue samples.) P/lugers Arch. Physiol. 270:399-412, 1960. 

Tissue and organs can be frozen in situ 
in a fraction of a second by being com
pressed to a thin layer between two 
aluminum blocks that are precooled in 
liquid nitrogen and for convenient 
handling form part of a clamp. [The 
SCI® indicates that this paper has 
been cited over 490 times since 1961.] 

Albert Wollenberger 
Central Institute of 

Heart and Circulatory 
Regul atlon Research 

Academy of SCiences of the CDR 
1115 Berl in-Buch, CDR 

April 27, 1978 

"This paper was previously classified 
in Current Contents® as belonging to 
the category of Uncitedness 111,1 thanks 
to a practice among authors of re
ferring in their publications to ItS con
tent without taking pains to cite it as a 
reference 

"The technique of rapid tissue fixa
tion with the type of freezing clamp 
described in this 1960 paper was for the 
first time made public by myself and 
Bozkourt Wahler at the 20th Interna
tional Physiology Congress in Brussels 
in August 1956. When I later asked Dr. 
Wahler to continue working with me in 
an attempt to verify our claims by ac
tual measurements of tissue cool ing 
rates, he declined because, as he said, 
he did not Wish to waste hiS time on 
technical trivialities. I thereupon 
engaged the collaboration of two col
leagues from a neighboring depart
ment-Ceorg Schoffa. who today is 
professor of biophysics at the Techni
cal University of Karlsruhe, and hiS 
technician, Otto Ristau, now a research 
chemist at the Central Institute of 
Molecular Biology of our Academy 
here in Berlin-Buch The thermoelectric 
measurements were done by Ristau 
and myself, both Schoffa and Ristau 

were helpful in the theoretical analYSIS 
of the tissue cool ing process. and I 
wrote the main part of the paper. which 
was submitted to Pf/ugers Archiv 

"Unfortunately, the paper appeared 
in print in a somewhat mutilated form, 
because a figure documenting the ade
quacy of our instrumental set-up was 
deleted at the inSistence of one of the 
editors. This figure, which never was 
published, showed that as soon a s the 
bare thermocouple used for monitoring 
tissue temperature was clamped be
tween aluminum blocks precooled in li
quid nitrogen to -196°C. its tempera
ture fell without delay and at an initial 
rate of approximately 20,OOooe/sec 
There was thus no need to correct the 
thermo-oscillograms presented in our 
paper for instrumental inertia. 

"The freezing clamp as a tool for the 
instant cryofixation of tissues owes its 
popularity partly to the simplicity of its 
design. Various modifications and 
more complicated freezing devices 
based on the clamping principle were 
introduced in the course of the years, 
the most sophisticated version being an 
apparatus that automatically freezes 
the heart of small open-chest animals 
at any predetermined point of the elec
trocardiogram. It was constructed in 
Moscow by Dr. A. N. Medelyanovskl 
Making use of this apparatus through 
collaboration witl-) Medelyanovski's 
wife, Dr. Venia Bogdanova, who was 
not exactly a newcomer to cryobiology 
after having been national women's 
champion of the USSR in figure ice
skating, my Berlin coworkers and I 
were privileged to have a part in the 
demonstration of systematic oscilla
tions of myocardial cyclic nucleotide 
levels during the cardiac contraction 
cycle of the frog 2 For less extravagant 
purposes, however, and in many 
laboratories throughout the world the 
primitive clamp described in 1960 con· 
tinues to serve as a satisfactory tool" 

1. G.:1leld E. Uncitedness III-ihe importance of not being cited. 
Current Contents (8):S-6. 21 February 1973. 

2. WoU.,abcrger A. BabskB E B. K .. use E G. G.,DI S. Blohm D & BogdaDO'. E V. Cyctic changes in levels 
of cyclic AMP and cyclic GMP in frog myocardium during the cardiac cycle. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 55:446-52, 1973. 
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sung der von den wichtigsten genetisch bedingten Erkrankungen betroffenen Familien in 
der OOR fUr diese Untersuchungen genutzt werden konnten. In Zusammenarbeit mit kli
nisch-genetischen Einrichtungen wurden vor allem die Phenylketonurie (PKU), die Cysti
sche Fibrose (CF) sowie Ouchenne/Beckersche Muskeldystrophien (OMO/BMO) unter
sucht. 

Neue theoretische Ansatze zur Beschreibung und Modellierung von Biopolymerstrukturen 
wurden in der Arbeitsgruppe von H. Sklenar entwickelt, aus den en in Zusammenarbeit mit 
R. Lavery (Paris) international eingefUhrte Programmsysteme entstanden. Oamit wurde es 
moglich, sequenzabhangige Feinstrukturmodelle fUr Nukleinsauren abzuleiten und in 
Computerexperimenten die Oynamik und erkennungsspezifische Mechanismen der Wech
selwirkungen von Molekiilen zu simulieren. 

Experimentelle Kardiologie 
Entscheidend fUr biochemische Untersuchungen des Herzstoffwechsels war eine Entwick
lung von A. Wollenberger und Mitarbeitern Ende der 50er Jahre (Wollenberger-Clamp), 
mit deren Hilfe die augenblickliche Kryofixierung von Geweben, d.h. eine artefaktfreie 
Erfassung von Metaboliten und damit der Zugang zur Analyse des Energiestoffwechsels 
des gesunden und kranken Herzens ermoglicht wurde (s. Abb. 78). 

1m Bucher Institut fUr Herz-Kreislaufforschung gelang Mitte der 60er Jahre der Nachweis 
der Freisetzung von Neurotransmittern sowie der Aktivierung der Katecholaminkaskade 
im Herzen bei akuter Ischamie. Oie Entdeckung von Oszillationen im cAMP- und cGMP
Gehalt wahrend eines einzelnen Kontraktions-Erschlaffungs-Zyklus war fUr das Verstand
nis der Regulation der Pumpfunktion des Herzens durch Phosphorylierung/Oephos
phoryJierung regulatorischer Proteine von Bedeutung. 

Fur zellbiologische und pharmakologische Untersuchungen war die Entwicklung von Ver
fahren zur Isolierung und Kultivierung neonataler Herzmyozyten wichtig, wodurch u.a. 
Autoantikorper gegen B-Adrenozeptoren nachgewiesen werden konnten, ein Befund, der 
fUr die Funktionsdiagnostik bzw. Bewertung von Kardiomyopathien von klinischer Be
deutung ist. 

Mit dem Nachweis der herztypischen Isoform BB der Muskelglykogenphosphorylase im 
Serum nach Herzinfarkt wurde ein neues Prinzip der modernen Infarktdiagnostik einge
fUhrt. 
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Entwicklungen 1990 - 1991 

Die im Herbst 1989 in der DDR eingeleiteten politischen Entwicklungen flihrten auch zu 
Veranderungen in den Wissenschaftsstrukturen und Instituten. Wie viele andere Institutio
nen erkannte auch das Prasidium der Akademie der Wissenschaften der DDR noch Anfang 
1990 nicht die Zeichen dieser Entwicklungen. Daher gingen Reformbewegungen in der 
Akademie vor allem von Mitarbeitern in den Instituten aus. So bedurfte es auch in Berlin
Buch u. a. massiver MaBnahmen von Mitarbeitern der Zentralinstitute ftir Krebsforschung 
(ZlK) und Herz-Kreislauf-Forschung (ZIHK), daB die Professoren St. Tanneberger und H. 
Heine schlieBlich von ihren Funktionen als Direktoren dieser Institute abberufen wurden 
(s. Abb. 79). In diese Amter wurden sod ann im Frtihjahr 1990 flir das ZIK Prof. Dr. Man
fred Ltider, der allerdings zum 31. Oktober 1991 wieder zum Rticktritt veranlaBt wurde, 
und flir das ZIHK Prof. Dr. Karlheinz Richter berufen. 

Bei den Mitarbeitern der Institute gab es zu dieser Zeit viele Unsicherheiten und Unzufrie
denheiten, z.T. auch sehr skurrile Vorstellungen und Aktivitaten tiber weitere Entwicklungen. 
In dieser Situtation, die insbesondere auch noch durch Unklarheiten tiber den Fortbestand 
der Akademie gekennzeichnet war, entschieden sich Mitarbeiter der drei Bucher Zentral
institute der Akademie zu Eigeninitiativen. 1m Zeitraum Februar bis August 1990 ent
wickelte eine Initiativgruppe von Wissenschaftlern und Arzten der Bucher Akademieinsti
tute mit Untersttitzung vieler Mitarbeiter und Billigung in Mitarbeiterversammlungen ein 
Konzept flir die Bildung einer GroBforschungseinrichtung "Biomedizinische Forschung" 
e.Y. (s. S. 169). Dieses Konzept war im Verbund von Institut und Klinik inhaltlich und 
strategisch auf die Einheit von Grundlagenforschung und klinischer Forschung unter Nut
zung von Erkenntnissen und Methoden der Zell- und Molekularbiologie, Genetik, Bioche
mie und Immunologie auf Pravention, Therapie und Diagnostik insbesondere von Krebs
sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen orientiert. So wird u.a. ausgeflihrt: "Die Aufgahen 
werden in der Einheit von Grundlagenforschung, klinisch-experimenteller und klinischer 
Forschung und Betreuung hearbeitet. Durch Bildung und Weiterentwicklung experimen
teller, klinisch-experimenteller und epidemiologisch-praventiv orientierter Ahteilungen 
und unter Einheziehung der Forschungskliniken werden die unmittelhare Uherfiihrung 
von Ergehnissen in die klinische Praxis und eine optima Ie Losung klinischer Fragestellun
gen durch Grundlagen- und praxisorientierte Forschung angestrebt." Dieses Konzept 
baute auf bewahrten Bucher Traditionen und internationalen Trends auf, wie sie schlieB
]jch auch im Max-Delbrtick-Centrum realisiert werden, und hatte auch zum Ziel, mog
Iichst vielen Mitarbeitern der Akademieinstitute Arbeitsplatze zu sichern. 
Orientierungen und maBgebliche Untersttitzungen erhielten die Bucher Einrichtungen zu 
dieser Zeit von Mitarbeitern des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg 
(DKFZ), insbesondere dem wissenschaftlichen Direktor, Prof. Dr. Harald zur Hausen, und 
dem Administrativen Direktor, Dr. Reinhard Grunwald, sowie von Herrn Adolf lise, dem 
emeritierten Administrativen Direktor der GroBforschungseinrichtung "lnstitut ftir Plas
maphysik" der Max-Planck-Gesellschaft in Garching. 
Das Konzept "Zentrum flir Biomedizinische Forschung" wurde einer Kommission inter
national ausgewiesener Wissenschaftler vorgelegt, der die Professoren 1. Einhorn (Stock
holm) als Chairman, P. Harris (London) und H. zur Hausen (Heidelberg), die auch die In
stitute besuchten, sowie Sir W. Bodmer (London) und H. Koprowski (USA) angehorten. 
Nachfolgend sind einige Passagen aus dem Gutachten im Originaltext wiedergegeben. 
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Abb.79. Protestaktion von Mitarbeitern der Bucher Institute gegen den Leiter des Zentral
instituts fur Krebsforschung und den Leiter des Forschungsbereichs Biowissel1-
schaften der Akademie am 6. April 1990 vor der Feuerwache im Institutsgeliinde. 
Unteres Bifd: Vorn links (im weifJen Kittel): Professor Tanneberger (Leiter des 
Zentralinstitutsfur Krebsforschung); rechts daneben: Professor Ringpfeil (Leiter 
des Forschungsbereichs Biowissenschajien). 



Site Visit of the Biomedical Institutions in Berlin-Buch, 21.-23.09.1990. 
"During the course of our visit we have had the opportunity to visit most but not all of the 
scientific and clinical components of the proposed" Centre for Biomedical Research ". In 
evaluating the level of research, we have taken into account the political constraints which 
have in the past determined the activities in some areas and the clinical service require
ments which have to be met by certain sections. Much of the research which we have been 
shown is of high or good quality. When it has not reached this level it will be apparent 
from the reports on individual divisions which follow. 
Our general conclusion is that the proposal for a Centre of Biomedical Research out of the 
existing clinical and research teams is worthy of support. The proposed Centre provides 
an unique opportunity to support and establish a focus of clinical research combined with 
the basic science within Germany. Links with the Berlin Universities would, nevertheless, 
be important forfuture". 

Durch Festlegungen im Artikel 38 tiber "Wissenschaft und Forschung" des Einigungsver
trages zwischen beiden deutschen Staaten yom 18. September 1990 wurden die For
schungsinstitute von der Gelehrtensocietat der Akademie der Wissenschaften der DDR ab
getrennt und die Arbeitsrechtsverhaltnisse der Mitarbeiter der Institute bis zum 31. De
zember 1991 befristet (s. S. 170). 
Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates und von Griindungskomitees folgend wurde 
"fUr die Uberftihrung der Kompetenz der Akademie fUr ihre Institute in die Kompetenz 
der Lander" und die "Abwicklung" der Institute eine Koordinierungs- und Abwicklungs
stelle (KAI-AdW) unter Leitung von MR. H. Griibel als Geschiiftsftihrer geschaffen (s. S. 
170). 
1m Juli 1990 wurden die auBeruniversitaren Institute in der DDR durch den Wissen
schaftsrat aufgefordert, 23 Fragen zu den Komplexen "Gegenwartige Aufgaben und Tatig
keiten", "Organisation, Planung und Bewertung der Tatigkeiten", "Personal", "Ausstat
tung und Finanzierung", "Zusammenarbeit" sowie "Weitere Entwicklung" schriftlich zu 
beantworten, womit der EvaluierungsprozeB der Institute durch den Wissenschaftsrat der 
Bundesrepublik eingeleitet wurde. Eine dafUr berufene Arbeitsgruppe "Biowissenschaften 
und Medizin" unter dem Vorsitz von Prof. Dr. H. F. Kern (Marburg), der 12 Wissenschaft
ler aus den "Altbundeslandern" der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz sowie 
drei Gelehrte aus der ehemaligen DDR (u.a. der Vizeprasident der Leopoldina, Prof. Dr. A. 
Schellenberger, Halle) angehorten, besuchte yom 8. bis II. Oktober 1990 die Bucher Insti
tute. Die im Ergebnis dieser Evaluierung durch den Wissenschaftsrat erarbeitete Stellung
nahme zu den drei Bucher Zentralinstituten, die im EvaluierungsausschuB des Wissen
schaftsrates Ende November 1990 beraten und am 25. Januar 1991 durch den Wissen
schaftsrat verabschiedet wurde, wurde noch am gleichen Tag (25. 1. 1991) der Presse vor
gestellt, ohne sie den Bucher Einrichtungen vordem zur Kenntnis zu bringen. 
Diese "Stellungnahme zu den Zentralinstituten fUr Molekularbiologie, Krebsforschung 
und Herz-Kreislaufforschung in Berlin-Buch" fUhrte zu zahlreichen Kontroversen und 
Einspriichen durch Bucher Mitarbeiter, die jedoch ohne merkliche Resonanz blieben. Zu 
sehr wurde damals von der in dieser Dimension nicht zutreffenden These der "Wissen
schaftswtiste DDR" ausgegangen. Eine so1che Aufgabe, das Wissenschaftssystem eines 
ganzes Landes in ktirzester Zeit zu evaluieren und in das System der Bundesrepublik nach 
internationalen Kriterien einzugliedern, hat es in der Wissenschaftsgeschichte noch nie ge
geben. "Dieser Position waren sich die selbstkritischen Mitglieder der Arbeitsgruppe Bio-
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medizin taglich bewuJ3t und sie Litten darunter", wie ein Mitglied der Gruppe schrieb. 
Spater auBerten sich prominente Wissenschaftler durchaus kritisch zu den Evaluierungen 
und ihren Folgen. So formulierte z.E. der bekannte Geschichtswissenschaftler Jlirgen 
Kocka von der Freien Universitat Berlin 1994 u.a., daB " ... die deutsche Wiedervereini
gung auch im Bereich der Wissenschajien im wesentlichen als Ubertragung der westdeut
schen Ordnung auf die ostdeutschen Lander vor sich ging, ein Transfer von lnstitutionen, 
Personen, Wissen und Praferenzen" (Arbeitsgruppe "Wissenschaft und Wiedervereini
gung" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften). Prof. Dr. Dieter Si
mon, zur Zeit der Evaluierungen Vorsitzender des Wissenschaftsrates, flihrt in seinem Bei
trag "Die Quintessenz" in dem 1994 erschicnenen "Jahrbuch 1990/91 der Akademie der 
Wissenschaften" u.a. aus: "Die Wissenschajt der DDR kann sicher nicht zu den Govin
nern des Verfahrens gerechnet werden ", und sodann: "Das gewollte und offentlich propa
gierte Gemeinschaftswerk wurde im Kern ein Westwerk, unter iiberwiegend symbolischer 
Beteiligung ostdeutscher Wissenschaftler". Auch der prominente Professor flir Philoso
phie an der Universitat Konstanz, Prof. Dr. Jlirgen MittelstraB, hat sich unter dem Tite1 
"Unfahig zur Reform" (die "Zeit", 11. Juni 1993) kritisch liber das Wissenschaftsgesche
hen im deutschen VereinigungsprozeB geauBert. So schrieb er u.a.: "Diese Prufung (ge
meint sind die Bildungs- und Forschungssysteme in der [alten] Bundesrepublik; der Au
tor) ist nicht erfolgt, geschweige denn, daJ3 Elemente einer Neuordnung erkennbar sind. 
Gegebene Strukturen des (westdeutschen) Systems wurden durch Tramfer in die neuen 
Lander zusatzlich gestiirkt beziehungsweise konserviert." Dabei geht Professor Mittel
straB von "Perspektiven flir Wissenschaft und Forschung" des Wissenschaftsrates 1990 
aus, daB es nicht einfach darum gehe, das bundesdeutsche Wissenschaftssystem auf die 
DDR zu libertragen. 

Nachfolgend werden einige Auszlige aus dem Gutachten des Wissenschaftsrates liber die 
Bucher Institute von 1990 wiedergegeben: 
"Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daJ3 die gunstigen lokalen Voraussetzungen in 
Berlin-Buch genutzt werden sollten, hier eine fur die Bundesrepublik Deutschland neue 
Struktur zu schaffen, die es erlaubt, moderne klinische Forschung im Verband von mole
kularbiologischen, zellbiologischen und physiologischen Methoden zu betreiben. Der Wis
senschajisrat empfiehlt die Grundung eines Zentrums fiir biologisch-medizinische For
schun!? auf dem Campus in Berlin-Buch ". "Die biomedizinischen Forschungsgebiete soll
ten nicht von vornherein zu sehr eingeengt und festgelegt werden, jedoch sollten die tradi
tionellen und erfolgreich an den bisherigen lnstituten im Bereich der Molekularbiologie, 
Krebsforschung, Herz-Kreislaufforschung und Hypertoniej()rschung bearbeiteten Projek
te durch das Grundungskomitee, ggj: nach einer detaillierten Begutachtung, im Hinblick 
auf eine Fortfuhrung gepruft werden ". "Das kunftige Zentrum sol! aus Einrichtungen ex
perimenteUer Grundlagenforschung, der Forschungsklinik und den angeschlossenen Am
bulanzen bestehen ". "Das von vielen Seiten geschatzte Potential der Niihe von theoreti
scher und klinischer Forschung in Buch solfte genutzt werden, um ein neuartiges biomedi
zinisches Forschungszentrum von internationalem Rang zu schaffen ". "Ein Grundungs
komitee fur das biomedizinische F orschungszentrum soUte moglichst umgehend vom Land 
Berlin und vom Bund berufen werden ". "Das von den Bucher Instituten vorgelegte Kon
zept zur Grundung einer GroJ3forschungseinrichtung fur biomedizinische Forschung wird 
nicht befiirwortet" (eine Begrtindung hierzu wurde den Betroffenen nicht gegeben, ob
wohl dieses Konzept wesentliche Elemente enthalt, wie sie auch in den Empfehlungen des 
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Wissenschaftsrates fUr Berlin-Buch enthalten sind, bis hin zur GrUndung als GroBfor
schungseinrichtung). "Besonderer Wert ist auf die Moglichkeit der Ausbildung des wis
senschaftlichen Nachwuchses am biomedizinischen Forschungszentrum und auf die Betei
ligung an der Lehre und Ausbildung von Studenten zu legen. " 
Zur Verwirklichung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 25. Januar 1991, in 
Berlin-Buch ein Zentrum fUr Molekulare Medizin zu grUnden, wurde durch Bund und 
Land ein GrUndungskomitee unter Vorsitz von Prof. Dr. Wolfgang Gerok (Freiburg) beru
fen, dem die Professoren Fritz Melchers (Basel) und Roland Mertelsmann (Freiburg) als 
Stellvertreter und Professor Ernst-Ludwig Winnacker (MUnchen), die Mitglieder der Ar
beitsgruppe des Wissenschaftsrates zur Evaluierung der Bucher Institute waren, sowie die 
Professoren Walter Bodmer (London; s. auch S. 107), Herrmann Bujard (Heidelberg), 
Max Burger (Basel), Wolf-Dieter Heiss (KOln), Stefan Meuer (Heidelberg) und Gottfried 
Geiler (Leipzig, Vizeprasident der Leopoldina; einziger Vertreter aus der ehemaligen 
DDR) angehorten. 
Das GrUndungskomitee hat mit Datum vom 6. Juni 1991 ein Konzept fUr die weitere Aus
gestaltung des geplanten Forschungszentrums fUr Molekulare Medizin in Berlin-Buch 
vorgelegt, mit dem "die vom Wissenschaftsrat skizzierten wissenschaftlichen Zielstellun
gen in allen wesentlichen Punkten aufgegriffen und konkretisiert" wurden (aus der 
"Tischvorlage Nr. 8" der Geschaftsstelle des Wissenschaftsrates; DUsseldorf den 
03.07.1991). Aus dem Konzept des GrUndungskomitees vom 6. Juni 1991 seien nachfol
gend einige Pas sagen wiedergegeben (s. auch Abb. 80): 
"Die thematische Auswahl der Schwerpunkte ist nicht Aufgabe des Grundungskomitees, 
sondern muj3 vom wissenschaftlichen Direktor in Absprache mit dem wissenschaftlichen 
Komitee und den einzelnen Forschern festgelegt und koordiniert werden ". "Dabei kann 
davon ausgegangen werden, daj3 einige Forschergruppen aus Berlin-Buch aufgrund ihrer 
Forschungsthematik und der Qualitat ihrer Arbeit in das neue Zentrum integriert wer
den". "Dabei darf das Arbeitsspektrum des Forschungszentrums in der Grundlagenfor
schung durch die derzeitige klinische Ausrichtung nicht von vorneherein eingeengt wer
den. Vielmehr ist eine breit angelegte Grundlagenforschung mit den zentralen Paradig
men der Zell-, Molekular- und 1mmunbiologie der Nahrbodenfur die Entfaltung innovati
ver Fragestellungenfur die klinische Forschung". "Das Grundungskomitee halt es fur 
wichtig, daj3 zwischenjedem der Forschungsbereiche in der Klinik und einem oder mehre
ren Forschungsbereichen der Grundlagenforschung eine enge Verbindung hinsichtlich 
der Fragestellungen und Methoden entwickelt wird". "Das neue Zentrum wird etwa 350 
Mitarbeiter auf Planstellen beschiiftigen. Bei einem zu erwartenden gleichgewichtigen 
Verhiiltnis von Grundausstattung und Drittmitteln fur Personal- und Sachausgaben kann 
somit insgesamt mit etwa 550-600 Mitarbeitern des Forschungszentrums fur Molekulare 
Medizin gerechnet werden ". "Das Forschungszentrum muj3 gut in die Berliner Univer
sitatslandschaft eingebunden werden ". "Die Berufung deslder wissenschaftlichen Grun
dungsdirektorslin und deslder administrativen Direktorslin (kilnftig Geschiiftsfuhrung) 
muj3 noch 1991 erfolgen." 

In der vorausgehend erwahnten Tischvorlage Nr. 8 wird abschlieBend im "Entwurf einer 
Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum Konzept des Griindungskomitees fUr das ge
plante Forschungszentrum fUr Molekulare Medizin in Berlin-Buch" ausgefUhrt: 
"Nach Maj3gabe der dargelegten Empfehlungen und Erganzungen stimmt der Wissen
schaftsrat dem Konzept des Grundungskomitees fur das geplante Forschungszentrum fur 
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Ein Forschungszentrum fur Berlin-Such 
Schrumpfung der alten Zentralinstitute I Anbindung an UniversiUit 

Aus den ehemaligen Zentrali.iStituten fUr 
Mole1cularbiologie. Krebsforschung sowie 
Herz- und Kreislaufforschung der A1casie
mie der Wissenschafien der DDR in Berlin
Buch soU ein Zentrum fiir Biomedizinische 
Forschung mit Laboratorien. einer For
schungs1clinilc und ihnen angeschlossenen 
Ambulanzen entstehen. Eine entsprechende 
Stellu.tl&Jlahme hat der Wwenschaftsrat ab
gegeben. Mit dieser EmJ>fehlung hat er den 
Vorschlag der alten Zentralinstitute, eine 
Gro6for.Ichungseinrichtung Z11 grUnden. ver
worfen. Anzustreben sci vielmehr, wie es in 
der SteUungnahme heiBt, eine wissenschaft
Iich und verwaltungstcchnisch mogijchst un
abluingige und flexible Einrichtung. die fest 
in die Berliner U niversitiitsIandschaft einge
bunden sein sollte. Das neue Zentrum ware 
an der Ausbildung des wissenschaftlichen 
NachwuchseS ebenso zu beteiligen wie an 
der Lehre. Die Ieitenden Wissenschaftler 
soUten in die Fa1rultiiten eiDer Berliner 
Hoch.schule eingebunden werden. 

Da im Gebaude des friiheren Zentralin
stitus rur Molekularbiologie geniigend 
Platz vorhanden sci. wird sogar die Verle
gung des noch traditioneU ausgerichteten 
biologischen Fachbereichs der Humboldt
Universitiit nach Berlin-Buch erortert. Da
durch konne dort ein Campus fUr biologi
sche und medizirusche Forschung entste
hen. Au8erdem hat der Wissenschaftsrat 
empfohlen. das Campusgehinde fUr die An
siedlung einschlagiger industrieUer For
schungsaktivitiiten zu nutzen. Das Land 
Berlin und der Bund soUten moglichst urn
gehenQ ein Griindungskomitee fUr das Zen
trum berufen. Dessen Aufgabe ware es. 
umgehend einen. geschaftsfiihrenden wis
senschaftlichen Direktor zu suchen. Weite
re Details mUBten yom Griindungs1comitee 
in gemeinsamen Beratungen mit den betei
ligten Einrichtungen erortert werden. 

Der Wissenschaftsrat begnindet seine 
Entscheidung mit den giinstigen lo1calen 
Voraussetzungen in Berlin-Buch. Sie sollten 
genutzt werden. eine fUr die Bundesrepu
blik Deutschland neue Struktur zu schaf
fen. die es erlaubt. modeme klinische For
schung im Verbund von molekularbiologi-

schen. z.ellbiologischen und physiologischen 
Methoden zu betreiben. Das von vielen Sei
ten geschatzte Potential der Nahe von thoo
retischer und klinischer Forschung in Ber
lin-Buch soUte genutzt werden. um ein neu
artiges biomedizinisches Forschungsz.en
trum von intemationalem Rang xu schaf
fen. Wichtig sei dabei auch die Zusamrnen
arbeit mit den anderen Kliniken in Berlin
Buch. Dort befindet sich auf einem weitlau
figen Gelande einer der groOten Klinik
Komplexe der Welt (siehe F.A.Z. vom 6. 
10. 1990). 

Das neue Forschungszentrum wird sich 
vor aUem auf die Molekular- und Zellbiolo
gie konz.entrieren. In diesem Bereich sind in 
den drei alten Institutionen insgesamt die 
besten Leistungen erzielt worden. Wenn
gleich der Wissenschaftsrateinz.elnen Ab
teilungen und Arbeitsgruppen hohe Repu
tation bescheinigt, wird ebenso deutlich. 
daB die Mehrzahl der Projekte kaum Chan
cen hat. im intemationalen Wettbewerb 
mitzuhalten. Da das neue Zentrum nach 
den VorsteUungen des Wissenschaftsrates 
550 bis 600 Mitarbeiter haben sonte. kon
nen rund zWei Drittel der bisher 1600 Mit
arbeiter nicht iibemommen werden. 
Gleichz.eitig soli die Zahl der Betten der 
Krebsklinik verringert werden. und zwar 
von 223 auf 100. Da die Krankenversor
gung die Wissenschaftler von der For
schung abhalte. mUBten alle Routinearbei
ten abgegeben werden. Die Herz- und 
Kreislaufldinik verfiigt liber 68 Betten. 
Auch bier miisse die routinemaBige Kran
kenversorgung zugunsten zukunftstrnchti
ger klinischer Forschung eingeschriinkt 
werden. 

Die Empfehlungen sind in Berlin-Buch 
zwiespiiltig aufgenonunen worden. Einer
seits war man mit der giinstigen Einschat
zung der Leistung der Institute. die in der 
DDR und im osteuropiiischen Raum zu 
den renommiertesten Einrichtungen ihrer 
Fachgebiete gehorten. zufrieden. Anderer
seits reagierten viele Mitarbeiter mit Entset
zen auf die Stellungnahme. halt man doch 
den zu befiirchtenden Abbau des Personals 
fUr unberechtigt und nicht vertretbar. R.F. 

Abb.80. Mitteilung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 13. Fehruar 1991 iiber die Griindung 
eines Forschungszentrums in Berlin-Buch. 
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~um Schlur> 
und 
weub~inn ... 

Liebe Kolleginnen und Kollegenl 

Wenigstens dies: Qualende UngewiBheiten sind inzwischen 
weitgehend in GewiEheiten verwandelt - halbwegs beruhigende 
ftir die einen, eher beunruhigende ftir die anderen. Die 
wenigsten sind richtig glticklich. 

Vielleicht sind die am zufriedensten, die bleiben kennen und 
sich an der DDR-Misere ganzlich unbeteiligt ftihlen. Die 
Nachdenklicheren plagt das Gewissen, ob es nicht an ihrer 
Stelle andere genauso verdient haben kennten, bleiben zu 
dtirfen. Und sie fragen sich nach ihrem personlichen Antp.il 
am Ganzen. - Wirkliche "Gerechtigkeit" war wohl kaum mach
bar - trotz vorausgesetzt besten Willens. 

Besonderen Frust hat jetzt zu erleiden, wer sich als "unbe
lastet" oder "karrierebehindert" sieht und trotzdem gehen 
muE. - \Ver in den Augen anderer als "belastet" gilt, ftihlt 
sich wie zwischen ISpieBruten" - gleich, ob er bleiben darf 
oder gehen solI, ob er "iiberdurchschnittlich schuldig" ist 
an irgendetwas oder nicht. 

Und zu all em kommt noch d~e Schwierigkeit, ein wtirdevolles 
Ende zu finden. SchlieBlich glaubt jeder, sein bestes getan 
zu haben. Kein Dank von irgendwoher fUr die ganzen 40 Jahre 
Nachkriegslast? Die ihn aussprechen kennten und solI ten und 
vielleicht sogar mochten scheuen sich davor aus Furcht, er 
konnte nicht angenommen werden. Wir stehen vor einem psycho
logischen Triimmerhaufen. Und darauf wollen wir aufbauen?? 

Wir Deutschen haben Talent, uns unbewaltigte Vergangenheiten 
zu schaffen. Zur Zeit haben wir die "Wende/AnschluB-Vergangen
heit""in Arbeit". Aber es muB nicht so kommen. 

~,- V, 7,(,tt{1{hu 
Dr. Hans-Volker Piirschel 

Abb. 81. Gedanken "Zum Schluj3 und Neubeginn" der Bucher Institute 1991/92 von Dr. V. Purschel vom 
ehemaligen Zentralinstitut for Molekularbiologie. 
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Molekulare Medizin in Berlin-Buch zu. Er bittet den Bund und das Land Berlin die not
wendigen Schritte einzuleiten, urn noch in der zweiten lahreshiilfte 1991 die Grundung als 
GroJ3forschungseinrichtung auf den Weg zu bringen. " 
Ais Griindungsdirektor wurde der Pharmakologe Prof. Dr. Detlev Ganten aus Heidelberg, 
Mitglied der Arbeitsgruppe des Wissensehaftsrates fUr die Evaluierung der Bucher Institu
te, berufen. In Vorbereitung zur Griindung des Zentrums fUr Molekulare Medizin (CMM) 
zum 1. Januar 1992 nahm er seine Tatigkeit in Berlin-Bueh bereits am l. September 1991 
auf. 
Zur Verstandigung iiber wesentliehe Sehwerpunkte im CMM wurde in Berlin-Bueh im 
November 1991, zu einer Zeit also, da die Bucher Zentralinstitute noch existierten, eine 
Reihe "Bucher Symposien zur Molekularen Medizin" eingefUhrt (s. S. 173), und fUr die 
Besetzung der Wissenschaftlerstellen erfolgten entsprechende Ausschreibungen (s. S. 
174). 

Der ProzeB der Vereinigung Deutschlands verlief verstandlicherweise auch in den Bucher 
Instituten nieht ohne Probleme. Die Freude der meisten Mitarbeiter iiber die gewonnene 
Freiheit, die Bereitschaft und der Mut zu neuem Anfang vieler Mitarbeiter wurden recht 
bald durch die Praktiken der Marktwirtsehaft zurechtgeriickt und durch Angst vor Anpas
sungsdruck sowie Identitatsverlust gemindert. Der Ubergang zu flexiblen Forsehungs
strukturen mit groBtenteils zeitlich sehr befristeten Arbeitsvertragen fUhrte zu Verunsiche
rungen, die Abwertung wissenschaftlicher Leistungen zur Zweitklassigkeit oder Wertlo
sigkeit zu Enttauschungen und Verzagen. Viele Mitarbeiter fUhlten sich in der Wahrung ih
rer geistigen und moralischen Unabhangigkeit, in ihrem SelbstwertgefUhl verletzt, viele 
gedemiitigt und an das Toleranzedikt des buddhistischen Kaisers Ashoka (400 vor Chri
stus) erinnert: "Es ehrt seine Religion schlecht, wer sie dazu benutzt, die eines anderen 
herabzuwurdigen. " 

Aus diesen Noten heraus voIlzogen sich im BewuBtsein und Handeln vieler Mitarbeiter 
neuartige Denkweisen. Die gerade in dieser schwierigen Zeit des Umbruchs notwendigen 
Symbiosen zwischen GefUhl und Vernunft, zwischen Wunsch und Realitat, zwischen eige
nem Streben und Miteinander, zwischen Ost und West konnten kaum erreieht werden -
Einsicht, Befahigung und Bereitschaft dazu fehlten bei vielen (s. auch Abb. 81). 
Verunsieherungen und Enttauschungen kamen in der Folge auch dadurch zustande, daB 
leitende Positionen zum groBten Teil, in verschiedenen Einrichtungen gar ausschlieBlich 
durch Berufungen aus den sog. alten Bundeslandern besetzt wurden (s. S. 124, 126, 127). 
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Max-Delbruck-Centrum fur Molekulare Medizin (MDC) 
1992 -1997 
(Gemeinsam mit Dr. Jutta Schnitzer-Ungefug, MDC) 

Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (s. S. 110) und des Griindungskomitees (s. S. 
Ill) folgend wurde am 1. Januar 1992 in Berlin-Buch das "Centrum fUr Molekulare Me
dizin" als GroBforschungseinrichtung unter der Leitung (Stiftungsvorstand) von Prof. Dr. 
Detlev Ganten (Abb. 82) gegriindet. Als administratives Mitglied des Stiftungsvorstandes 
wurde Dr. Erwin Jost yom Wissenschaftskolleg in West-Berlin berufen. 
Fiir die erforderlichen organisatorischen MaBnahmen zur Bearbeitung der wissenschaftli
chen Aufgaben sowie zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfahigkeit der Anlagen wurden in 
der ersten Phase nach der Griindung auf der Basis ehemaliger Bereiche oder Abteilungen 
der Akademieinstitute thematisch orientierte Koordinationsbereiche (z.B . Onkologie, Kar
diologie, Genetik, Zellbiologie, Enzymologie, Strukturforschung, Immunologie) und tech
nische Kommissionen gebildet. Die Mitglieder und Vorsitzenden dieser Gremien wurden 
dementsprechend zunachst auch noch aus verschiedenen wissenschaftlichen und techni
schen Bereichen sowie Raten der vormaligen Akademieinstitute rekrutiert. 

AnlaBlich eines wissenschaftlichen Symposiums am 23. Januar 1992 erfolgte in Wiirdi
gung der wissenschaftlichen Leistungen und seiner Beziehungen zu Bucher Instituten, ins-

I 

Abb. 82. Prof Dr. Detlev Ganten, Griindungs
direktor des M DC. 

Abb.83. Prof Dr. Max Delbriick (1906-1981). 
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Abschrifl 

Gcs. Nr. 91120f3B 

A usfertigun gs u rk un de 

Gesetz 
tiber die Errichtung der Stiftung 

"Max-Delbrtick-Centrum fUr molekulare Medizin" 

Vom 18 .Delember 1991 

D.s Abgeordnetenhaos hat d.s folgende Gesetl beschlossen: 

§I 
Rechtsstellung 

(1) Untte dem Namen .. Ma.x-Delbrilck.-Centrum rur moleku· 
lare Medizin"" wird cine rechtsfiruge Stutun, des orrcDttichen 
Rechts mit Sitz in Berlin errichtet. Die Slifiung enlSleht mit Wir
kung vom 1. J.nu.r 1992. Sic unterliegt dem Recht de. Landes 
',crlin. 

(2) Die Stiftung fIlhrt ein eigenes DienslSiegel. 

§2 
Stiftur..gszweck. 

(I) Zweck der StiCtung ist es, als GronCorscbungseinricbtung 
medizinische Forschung insbesondere auf molekularer und zellu
Hirer Ebene und ihrc klinische Anwendunc und pr&k.tische Urn
setzung zu betreibco. 

(2) Die Stmung k.ann wcitere damit i.m Zusammenhang 
stehende Aufgaben Obernehmen, u. I. solche dec Fon- und Wei
t.erbildung. insbesondere die FOrderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. 

(3) Zur Erflillung ihrer Aufgaben ~beilet die Stiftung mit Ein· 
richtungen dec Krankenversorgung und Hochscbulen zusammen 
und schlieBt duu Kooperationsvcnrige abo 

(4) Die Sliflung verfolgl ausschlieBlich und unmitlelbar 
gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Abschnittes .Sleuerbeglin
sligle Zwecke" der Abgabenordnung. 

§3 
Vermocen 

(I) Die SliCtung kann eigenes. Vermogen erwerben. Sie ist 
berechligl, Zuwendungen von driller Seite anzunehmen. 

(2) Die Stiftung verwaltel ihr Vermogen selbst. Es ist nur flir 
die in § 2 genannlen Zwecke zu verwenden. 

§4 
Zuwendungen. Hartung 

(1) Oer Bund uod das Land Berlin gewihren der Stiftung lur 
Erflillung ihrer AuCgaben Zuwendunsen gemin den nach Artikel 
2 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Landern 
iiber die gemeinwne Forderung der Forschung oach Anikel91 b 
des Grundgesetzes (Rahmenvereinbarung Forschungsforderung) 
zu Artikel 2 Abs. 1 Nr.2 dieser Rahmenvereinbarung geltenden 
AusfUhruogsvereinbarua.geo. sowcit die Ausgaben niehl durch 
aodere 'Einnahm~D oder durch eigene oder fremde Millel - lusge
nom men Spenden und deren Enrige - gedeckl werden. 

(2) -Die Millel werden ihr im R.hmen ihres genehmiglen 
Hlushalt$planes uDd oach MaDlabe der Hl.ushaltspline des Bun
des und des Landes Berlin bereilgeslclh. 

(3) Das Land Berlio haftel flir Verbindlichkeiten der Stirtung 
als Gewahrlrager unbeschriinkl. 

§5 
Salzung 

Die Slirtung gibl sich eine Sallung, die dec Bestitigung durch 
die lustindige Senl.tsverwa!tung bedarf. 

Oi"gane dec Stiflung sind 

I. das Kuratorium 

2. dec Stiflungsvocstand. 

§6 
Organe 

Abb. 84. Gesetz. iiher die £rrichtunJi der StiftunJi " Max-Delhriick-Centrum .. in Berlin Buch. 
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besondere zum Kaiser-Wilhelm-Institut fijr Himforschung in den 30er lahren (s. S. 41 ft), 
die Benennung des Zentrums fijr Molekulare Medizin nach dem Nobelpreistrager Max 
Delbrtick (Abb. 83) als "Max-Delbrtick-Centrum fUr Molekulare Medizin (MDC) 
Berlin-Buch". 

Das Gesetz tiber die Errichtung der Stiftung "Max-Delbrtick-Centrum fijr molekulare Me
dizin" wurde, wie es im Dokument hierzu heiBt, "von dem Abgeordnetenhaus -12. Wahlpe
riode- in der 20. Sitzung am 5. Dezember 1991 gemaB der Verfassung von Berlin beschlos
sen". Die Ausfertigungsurkunde tragt das Datum vom 18. Dezember 1991 (s. Abb. 84). 

Professor Ganten kennzeichnete nach Ubemahme des Instituts Aufgaben, Ziele und For
schungsprogramme des MDC folgendermaBen: "Den Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes und des Grundungskomitees folgend besteht die Hauptaufgabe des MDC darin, mo
derne medizinische und klinische Forschung im Verband von molekularbiologischen, zell
biologischen und physiologischen Methoden zu betreiben. Ohne das Themenspektrum in 
der Grundlagenforschung von vornherein einzuengen, ist doch eine Orientierung auf me
dizinische Probleme im Zusammenwirken mit den klinischen Einrichtungen, der Onkolo
gischen Klinik "Robert Rossie" und der Herz-Kreislauf-Klinik "Franz Volhard" erforder
lich. Diese Kliniken verfugen uber insgesamt 280 Betten fur die Betreuung von Patienten 
mit Formen der Diagnostik und Therapie auf der Grundlage neuer Forschungsergebnisse. 
Wegweisend fur die Grundlagenforschung sind Themen, die von prinzipieller Bedeutung 
fur die Analyse von Krankheitsphanomenen sind, aus denen sich naturwissenschaftlich 
begrundet neue Methoden fur Diagnostik, Therapie und Pravention ableiten lassen. Ne
ben der Bearbeitung krankheitsspezifisch und gesundheitspolitisch bestimmter Aufgahen 
wird der Schwerpunkt der Forschung auf der molekular- und z.ellbiologischen Analyse 
grundsiitzlicher Mechanismen der Entstehung von Krankheiten liegen, um in diesem Sinne 
allgemeingultige Zusammenhange zwischen verschiedenen Krankheitsgruppen herstellen 
zu konnen. Dam gehoren z.B. Herz- und Kreislauferkrankungen, Autoimmunerkrankun
gen, neurologische Krankheiten, chronische Erkrankungen und Krebs sowie spezijische 
gene tisch hedingte Krankheitell. " 

Abb.85. Gedellklu!ei./iir N. W TillwjeefFRess()vsky al1/ Toril(llls (AM. 3). die anliifilich <fer 
Einweihul1Rsveranslllllul1gen des MDe am 17. Oktaher 1992 ul1Rebracht wurdc. 
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Am 16. Oktober 1992 fand im Zusammenhang mit Veranstaltungen zur Grtindung des 
MOe ein Symposium tiber "Wissenschaftsgeschichte und Molekulare Medizin in Berlin
Buch" und am 17. Oktober ein "Tag der Offenen Ttir - Verstandliche Wissenschaft" statt. 
In diesem Rahmen wurde am 17. Oktober 1992 durch den Vizeprasidenten der Max
Planck-Gesellschaft, Prof. Dr. Thomas A. Trautner, eine Gedenktafel fUr Nikolai W. Ti
mofeeff-Ressovsky am Torhaus enthtillt (Abb. 85), in dem er mit seiner Familie bis zu sei
ner Verhaftung 1945 wohnte. 

Die offizielle Er6ffnungsfeier des MOe fand am 7. Dezember 1992 in Berlin-Buch in Ge
genwart des Bundesprasidenten Dr. Richard von Weizsacker, des Bundesministers fUr For
schung und Technologie, Dr. Heinz Riesenhuber, des Berliner Senators fUr Wissenschaft 
und Forschung, Prof. Dr. Manfred Erhardt, des Prasidenten der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina, Prof. Dr. Benno Parthier, sowie weiterer prom in enter Pers6n
lichkeiten statt (s. Abb. 86, 87). 

Organe des MOe als Stiftung des 6ffentlichen Rechts des Landes Berlin sind ein Kurato
rium als Aufsichtsorgan und der Stiftungsvorstand, der dem Kuratorium gegentiber ver
antwortlich ist. Das wissenschaftliche Mitglied des Stiftungsvorstandes ist der Vorsitzende 
desselben; er ist zugleich Leiter des MOe. Die auswartigen Wissenschaftler, die dem Ku
ratorium des MOe angeh6ren, bilden den "Wissenschaftlichen AusschuB". Das Kuratori
urn tiberwacht entsprechend seiner Aufgabenordnung die RechtmaBigkeit, ZweckmaBig
keit und Wirtschaftlichkeit der Ftihrung der Stiftungsgeschafte und entscheidet im Rah
men des Gesetzes tiber die allgemeinen Forschungsziele und die wichtigen forschungspo
litischen und finanziellen Angelegenheiten der Stiftung. 
Oem ersten Kuratorium des MOe nach Grtindung 1992 geh6rten als Vertreter der Zuwen
dungsgeber, der Wissenschaft und der Medizin an: Ministerialdirektor Dr. Josef Rembser 
(Bundesministerium fUr Forschung und Technologie; Vorsitzender), Frau Steffi Schnoor, 
Prof. Dr. Erich Thies (Senatsverwaltung fUr Wissenschaft und Forschung, Berlin; stellver
tretender Vorsitzender), Dietmar Btirgener (Bundesministerium fUr Forschung und Tech
nologie), Dr. Konrad Buschbeck (Bundesministerium fUr Forschung und Technologie), 
Dr. Peter Luther (Senator ftir Gesundheit, Berlin), Prof. Dr. Manfred Steinbach (Bundes
ministerium fUr Gesundheit), Prof. Dr. Kjell Fuxe (Stockholm), Prof. Dr. Gottfried Geiler 
(Leipzig), Prof. Dr. Wolfgang Gerok (Freiburg), Prof. Dr. Fritz Melchers (Basel), Prof. Dr. 
Bert Sakmann (Heidelberg), Prof. Dr. Thomas A. Trautner (Berlin), Prof. Dr. Ernst-Lud
wig Winnacker (Mtinchen). 
Mitglieder des Kuratoriums 1997 sind: Parlamentarische Staatssekretarin Elke Wiilfing 
(Bundesministerium fUr Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie; Vorsitzen
de), Prof. Dr. Erich Thies (Senatsverwaltung fUr Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
Berlin; stellvertretender Vorsitzender), Prof. Dr. Hans R. Brunner* (Lausanne), Prof. Dr. 
Johann B. Gerlach (Freie Universitat Berlin), Dr. Michael Hackenbroch (Bundesministeri
urn fUr Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie), Prof. Dr. Falko Herrmann* 
(Universitat Greifswald), Prof. Dr. Georg K. Kreutzberg* (Max-Planck-Institut fUr Psy
chiatrie, Martinsried), Prof. Dr. Eckart K6ttgen (Klinikum Rudolf Virchow, Humboldt
Universitat Berlin), Senatorin Beate Htibner (Senatsverwaltung fUr Gesundheit und Sozia
les, Berlip), Prof. Dr. Fritz Melchers* (Basel Institute for Immunology, Basel), Prof. Dr. 
Wolfgang Presber (Humboldt-Universitat Berlin), Dr. Wolf-Hagen Schunck (MOe, Ber
lin-Buch), Prof. Dr. Peter e. Scriba* (Medizinische Klinik Innenstadt, Universitat Miin-
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Festakt im Grunen Saal des MOe 

Beginn 10.30 Uhr 

Musikalische Eroffnung Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Our, 
BWV 1048 

BegruBung 

Ansprachen 

Johann Sebastian Bach 

Prof. Dr. Detlev Ganten, 
Grundungsdirektor des MOC, Berlin-Buch 

Dr. Heinz Riesenhuber, 
Bundesminister fUr Forschung und 
Technologie, Bonn 

Prof. Dr. Manfred Erhardt, 
Senator fUr Wissenschaft und Forschung, 
Berlin 

Prof. Dr. Joachim Treusch, 
Arbeitsgemeinschaft der 
GroBforschungseinrichtungen, Bonn 

Prof. Dr. Benno Parthier, 
Deutsche Akademie der Naturforscher 
"Leopoldina", Halle 

Prof. Dr. Wolf Gerok, 
Grundungskomitee des MOC, 
Universitat Freiburg 

Prof. Dr. Detlev Ganten, 
Max-Oelbruck-Centrum fUr 
Molekulare Medizin, Berlin-Buch 

Musikalischer Ausklang Concerto Nr. 3 C-Our fUr 
Flbte und Streichorchester 
Friedrich II. von PreuBen 
allegro - andante - allegro 

Es spielt die "Music-ubende Compagnie der Charite" 'Musici Medici', 
Kammerorchester der Medizinischen Fakultat der Humboldt-Universitat 
zu Berlin. 

Oirigent: Jurgen Bruns; Solist: Christoph Schwarz 

Abb. 86. Programm der Feierlichkeiten zur Eroffnung des Max-Delbruck-Centrums am 7. De
zember 1992. 
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chen), Dr. Heinz Sklenar (MOe, Berlin-Buch), Prof. Dr. GUnter Stock* (Schering AG, 
Berlin), Dr. Ulrich Teichmann (Bundesministerium flir Finanzen), Prof. Dr. Thomas A. 
Trautner* (Max-Planck-Institut flir Molekulare Genetik, Berlin-Dahlem), Prof. Dr. Ernst
Ludwig Winnacker* (Max-Planck-Institut flir Biochemie, Martinsried), Dr. Stefan Winter 
(Bundesministerium flir Gesundheit). Die mit * gekennzeichneten Personen sind zugleich 
Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses (Vorsitzender: Prof. Dr. Fritz Melchers), 
dem auBerdem angehbren: Prof. Dr. Klaus MUller (Basel), Prof. Dr. GUnter Riegger (Re
gensburg), Prof. Dr. Martin Schwab (ZUrich), Prof. Dr. Kai Simons (Heidelberg), Prof. 
Alex 1. van der Eb (Leiden). 

Abb. 87. Feieriiche Er{jffilUllg des MDC am 7. Dezemher /992 illl Ki/sinosi/o/ des M[)C 
(jew Otto Warburg-Saa/). Von links nach recht.l· (\'Ordere Reihe).· D/: Heinz Rie
senhub('f: Ministerfiir Forschung und Technologie: BUlldespriisidelll D/: Richard 
v. Weizsiicker; Prof D/: Detlev Ganten mil Frau: D/: Erwin jost; Dr. Peter Lurh('/; 
Senator/Lir Gesundheit Berlin; Prot: Dr. Harald zur Hausen, Direktor des DKFZ 
Heidelberg. 

In wissenschaftlichen Angelegenheiten wird der Stiftungsvorstand durch einen von Mitar
beitern gewahlten Wissenschaftlichen Rat des MOe unterstUtzt, flir die Beratung und 
Klarung von Personalangelegenheiten durch einen Personal rat. 
Als Forschungszentrum der 1995 gegrUndeten Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren (HGF) wird das MOe finanziell zu 90% vom Bundesmini
sterium flir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie und zu \0% vom Land 
Berlin getragen. Es hat die Form einer Stiftung des bffentlichen Rechts. 
Der Zuwendungsbedarf (Grundhaushalt) des MOe betrug im GrUndungsjahr 1992 ca. 63 
Millionen, 1994 ca. 97 Millionen und 1996 ca. 94 Millionen OM. Durch den sog. Verstar
kungsfonds, durch den bis 1996 als Regelung flir Einrichtungen in den neuen Bundeslan
dern Uber den Stellenplan hinaus Mittel zur Verfligung gestellt wurden, erhielt das MOe 
weitere 12,25 Millionen Mark pro Jahr. 
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Abb.88. Bioche1l1isches Labor i1l1 Max-Delbriick-Haus nach Rekonstruktion 1995. 

Abb. 89. Neurophysiologisches Labor i1l1 Max-Delbriick-Haus 1997. 
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Zusatzlich konnten tiber begutachtete wissenschaftliche Forschungsprojekte 1992 Dritt
mittel in Hohe von 6,6 Milhonen, 1994 in Hohe von 12,9 Millionen und 1996 von 16,8 
Millionen DM ausgegeben werden. Den wesentlichen Anteil an diesen Finanzierungen 
hatte 1996 die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit 43%, gefolgt vom Bundesministeri
urn fUr Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, von der Europaischen Union, 
Stiftungen, der Industrie sowie verschiedenen anderen Institutionen. 
1992 hatte das MDC einen budgetierten Stellenplan von 350 Mitarbeitern; 1994 beinhalte
te der Stellenplan des MDC 342 und 1996 352 Haushaltsstellen. 

Abb. 90. Bibliothek im N. W Timofeeff-Ressovsky-Haus 1995. 

1m Ergebnis wissenschaftlicher Profilierungenn wurden seit Grtindung bis 1996 am MDC 
die folgenden fachtibergreifenden Forschungsschwerpunkte gebildet (s. auch Abb. 91; in 
Klammern die Namen der Koordinatoren dieser Schwerpunkte): 
1. Kardiologie (Prof. Dr. Ernst-Georg Krause) 
2. Hypertonie (Prof. Dr. Hermann Haller) 
3. Onkologie (Prof. Dr. FriedheIm Herrmann; ab 1996 Dr. Achim Leutz) 
4. Medizinische Genetik (Prof. Dr. Jens Reich) 
5. Zellbiologie (Prof. Dr. Walter Birchmeier) 
6. Neurowissenschaften (Dr. Helmut Kettenmann). 

Ais Leiter von Forschungsgruppen (langerfristig konzipierte Forschungsprogramme; ent
sprechen einer C4-Professur einer deutschen Universitat) und Arbeitsgruppen (einige da
von mit zeitlich befristeten Arbeitsrichtungen; entsprechen einer C3-Professur) wurden 
dafUr berufen: 
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Forschungsgruppenleiter: 
Prof. Dr. Walter Birchmeier (Essen), Zellbiologie 
Prof. Dr. Detlev Ganten (Heidelberg), Hypertonie 
Prof. Dr. Udo Heinemann (Berlin-Dahlem), Zellbiologie 
Dr. Helmut Kettenmann (Heidelberg), Neurowissenschaften 
Prof. Dr. Ernst-Georg Krause (Berlin-Buch), Kardiologie 
Prof. Dr. Fritz Rathjen (Hamburg), Neurowissenschaften 
Prof. Dr. Jens Reich (Berlin-Buch), Medizinische Genetik. 
Arbeitsgruppenleiter: 
Frau Dr. Carmen Birchmeier-Kohler (K6In), Medizinische Genetik; Prof. Dr. Thomas 
Blankenstein (Berlin-Steglitz), Onkologie; Dr. Achim Leutz (Heidelberg), Onkologie; Dr. 
Martin Lipp (Miinchen), Onkologie; Dr. Ingo Morano (Heidelberg), Kardiologie; Dr. 
Claus Scheidereit (Berlin-Dahlem), Onkologie; Dr. Siegfried Scherneck (Berlin-Buch), 
Medizinische Genetik; Dr. Heinz Sklenar (Berlin-Buch), Zellbiologie; Dr. Martin Zenke 
(Wien), Onkologie; Dr. Gary Lewin (Martinsried), Neurowissenschaften; Dr. Ludwig 
Thierfelder (Boston), Kardiologie; Dr. Andre Reis (Berlin-Wedding), Medizinische Gene
tik; Dr. Frank Pfrieger (Stanford), Neurowissenschaften; Dr. Andreas Schedl (Edinburgh), 
Hypertonie. 

Die Arbeiten in den oben genannten sechs Forschungsschwerpunkten des MDC beinhal
ten in enger Zusammenarbeit mit den Kliniken derzeit folgende Aufgaben (auszugsweise 
aus "Programmbudget 1997" des MDC): 
1. Kardiologie: Molekulare und zellulare sowie genetische Grundlagen gestorter Herz

funktionen, insbesondere Gene, Genprodukte und Mechanismen hypertropher und di
latativer Kardiomyopathien sowie Rolle von Autoimmunprozessen; Bedeutung des 
Blutgerinnungssystems fiir die Pathogenese der Arteriosklerose; Signalsysteme der 
humoralen und hormonalen Regulation normaler und gestorter Herzfunktionen; Ex
pression und Regulation membranstandiger Ca++ -Transportsysteme sowie kontraktiler 
Herzmuskelproteine. Ziel dieser Arbeiten ist die Entwicklung neuer therapeutischer 
Moglichkeiten der Behandlung der Herzinsuffizienz einschlieBlich gentherapeuti
scher Verfahren zur Vermeidung bzw. Korrektur von Defekten des Herzmuskels. 
Forschungs- und Arbeitsgruppen: Klinische Kardiologie/Myokardhypertrophie; Kar
diomyopathie und Herzinsuffizienz; Genetik von Kardiomyopathien; Arteriosklerose 
und Thrombose; Intrazellulare Signalumsetzung; Molekulare Muskelphysiologie; 
Membranregulation und Ionentransport. 

2. Hypertonie: Pathomechanismen der Hypertonie sowie der Wirkung des erhohten Blut
drucks auf Organfunktionen. Schwerpunkte sind genetische Untersuchungen zur Ent
stehung des Blutdrucks, Zellbiologie der GefaBwand sowie Mechanismen der Differen
zierung von BlutgefliBzellen. Die genetischen Untersuchungen zur Pathophysiologie 
der Hypertonie werden an Familien mit monogenen Formen der Hypertonie sowie an 
ein- und zweieiigen Zwillingen durchgefiihrt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Herstel
lung transgener Tiermodelle der Hypertonie und deren Analyse. Die Arbeiten zur Bio
logie der GefaBwand richten sich auf Untersuchungen der Funktion von Endothelzel
len, vor allem im Hinblick auf Zelladhasion und Zellpermeabilitat, sowie Differenzie
rung und Proliferation von glatten GefaBmuskelzellen und die Wirkung von Matrixpro
teinen auf diese Vorgange. In Vorbereitung befindliche Arbeiten betreffen die embryo
nale Entwicklung der Niere sowie die molekulare Regulation des Retinoblastomgens. 
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Forschungs- und Arbeitsgruppen: Molekularbiologie und Genetik; Genetik, Patho
physiologie, Signaltransduktion; Molekularbiologie von Peptidhormonen; Experi
mentelle Gentherapie und Lipidstoffwechsel; RNA-Chemie. 

3. Onkologie: Entwicklung von Gen- und Immuntherapiestrategien; Optimierung chirur
gischer und chemotherapeutischer Behandlungsverfahren; Diagnostik und Therapie 
von Mikrometastasen; Onkogene und deren Bedeutung ftir Pathogenese von Leuk
amien und soliden Tumoren; Gene, Genexpression und Signaltransduktionssysteme 
der Regulation von Wachstum, Differenzierung und Apoptose; Glykokonjugate als 
Tumormarker. 
Forschungs- und Arbeitsgruppen: Medizinische Onkologie und Tumorimmunologie; 
Chirurgie und chirurgische Onkologie; Molekulare Immunologie und Gentherapie; 
Molekulare Krebstherapie; Molekulare Tumorgenetik; Tumorentwicklung und Diffe
renzierung; Transkriptionsregulation; Experimentelle Tumortherapie; Liposomenfor
schung; Phospholipide; Glykokonjugate. 

4. Medizinische Genetik: Gegenstand der Arbeiten ist die Anwendung molekulargeneti
scher Methoden der Genomforschung auf humanmedizinische Fragestellungen mit 
dem Ziel der Aufdeckung individueller genetischer Variationen und ihrer Korrelation 
mit Krankheitszustanden, urn dem Verstandnis der Atiopathogenese naherzukommen. 
1m Mittelpunkt stehen multifaktoriell bedingte Krankheiten, die durch das Zusam
menspiel auBerer Faktoren mit genetischen Variationen an mehreren Genorten bedingt 
sind. Dabei werden vor allem genetische Ursachen des Mammakarzinoms und ande
rer Tumoren, des Bluthochdrucks und hypertropher Kardiomyopathien untersucht. 
Die verwendeten Verfahren der genetischen Epidemiologie sind Bestandteil eines me
thodisch breiten Konzepts zur Identifizierung und Charakterisierung krankheitsrele
vanter Gene. Die Auswertung des Befund- und Datenmaterials wird vervollstandigt 
durch die Bioinformatik, wobei der Datenbanktechnologie und Programmentwick
lung flir genomische und medizin-genetische Informatik besondere Bedeutung zu
kommt. 
Forschungs- und Arbeitsgruppen: Bioinformatik; Molekulare Genetik und Mikrosa
tellitenzentrum; Tumorgenetik; Zellzyklusregulation; Klinische Molekulargenetik; 
Entwicklungsbiologie/Signaltransduktion; Molekulargenetik G-Protein-gekoppelter 
Rezeptoren; Bioethik. 

5. Zellbi%gie: Schwerpunkte sind Untersuchungen tiber Differenzierungsvorgange und 
deren StOrungen bei der Tumorentstehung und Metastasierung, intrazellulare Protein
transportprozesse, Biogenese des endoplasmatischen Retikulums, StreBproteine und 
Signaltransduktionssysteme zellularer StreBreaktionen sowie tiber dreidimensionale 
Strukturen von Proteinen und Nukleinsauren und deren Interaktionen. 
Forschungs- und Arbeitsgruppen: Differenzierung, Invasivitat und Metastasierung; in
trazellularer Proteintransport; Proteinsortierung; Vesikeltransport; Funktion des Ubi
quitinsystems am endoplasmatischen Retikulum; Cytochrom P450 und endoplasmati
sches Retikulum; zelluIare StreBreaktionen; Kristallographie; Theoretische Biophy
sik; Elektronenmikroskopie. 

6. Neurowissenschaften: Die Arbeiten umfassen Untersuchungen tiber die Funktion von 
Gliazellen flir Prozesse der Informationstibertragung in normal en Geweben und deren 
StOrungen bei Krankheiten des Zentralnervensystems, tiber Vorgange des axonalen 
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Wachstums wahrend der embryonalen Entwicklung und die Wachstumsrichtung be
stirn men de Signale sowie uber die Bedeutung neurotropher Faktoren fUr Entwicklung 
und Regeneration des Nervensystems nach Verletzung. 
Arbeitsgruppen: Zellulare Neurowissenschaften; Entwicklungsneurobiologie; Wachs
tumsfaktoren und Regeneration. 

Die Forschungsschwerpunkte werden durch Querschnittsprojektbereiche (QPB) erganzt, 
in denen Gruppen verschiedener Forschungsschwerpunkte aus dem MDC und den beiden 
Kliniken mit grundsatzlich gleichen biologischen Fragestellungen und Methodenanwen
dungen zusammenarbeiten. Dazu geharen die Querschnittsprojektbereiche Gentherapie 
(Zusammenfassung der gentherapeutischen Programme fur monogen bedingte Erkrankun
gen sowie fUr Krebs- und kardiovaskulare Erkrankungen), Genetik (Analyse, Kartierung 
sowie Klonierung und Expression von Genen) und Zellproliferation (Faktoren und Signal
systeme der Zellproliferation und Zelldifferenzierung und deren StOrungen insbesondere 
in Tumoren und im kardiovaskularen System). 

Fur das Centrum fUr Molekulare Medizin in Berlin-Buch war durch den Wissenschaftsrat 
festgelegt worden, daB damit auch ein Forschungszentrum entstehen sollte, in dem Grund
lagenforschung und klinische Forschung eng miteinander vernetzt sind. Damit soli ten die 
Robert-Rassle-Klinik fUr Onkologie und die Franz-Volhard-Klinik fUr Herz-Kreislauf
krankheiten eng mit dem Max-Delbriick-Centrum (MDC) verknupft werden. Beide Klini
ken sind wesentliche Saulen des MDC, ohne die dessen Grundung 1992 nicht maglich ge
wesen ware; sie sind nunmehr als universitare Einrichtungen uber einen Kooperationsver
trag eng mit dem MDC verbunden, in dem u.a. ausgefUhrt wird: " ... die Kooperation zwi
schen experimenteller Grundlagenforschung und der klinischen Forschung und Kranken
versorgung auf dem Gebiet der molekularbiologisch orientierten Tumor- und Herz-Kreis
lauf-Forschung zu verbessern, die wissenschaftlichen Erkenntnisse unmittelbar zum Woh
Ie der Patienten unter Wahrung der iirztlichen ethischen Standards in die Krankenversor
gung umzusetzen und Fragestellungen aus der KrankenversorRung an die Forschung her
anzutragen ... " 
Beide Kliniken wurden 1992 dem Universitatsklinikum Rudolf Virchow der Freien Uni
versitat Berlin zugeordnet. Seit der Neustrukturierung der Hochschulmedizin in Berlin im 
April 1995 geharte das Virchow-Klinikum zunachst als eigene Fakultat zur Humboldt
Universitat, am 1. April 1997 wurde es mit der Charite zu einer medizinischen FakuItat 
der Humboldt-Universitat zusammengefUhrt. 
Die Robert-Rassle-Klinik und die Franz-Volhard-Klinik sind als Standort Berlin-Buch des 
Virchow-Klinikums der Humboldt-Universitat mit eigenem Budget und Wirtschaftsplan 
fUr derzeit 200 "universitare Betten" festgeschrieben. 80 Betten (65 kardiologische der 
Franz-Volhard-Klinik und 15 nuklearmedizinische der Robert-Rassle-Klinik) werden 
nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz als "Landesbetten" gefUhrt. Die Abteilung 
Nephrologie der Franz-Volhard-Klinik betreut auBerdem 80 Betten des Stadtischen Klini
kums Berlin-Buch. 
Die Leiter der Abteilungen der beiden mit dem MDC kooperierenden Kliniken sind C4-
Professoren. 1992 wurden fur die Franz-Volhard-Klinik Prof. Dr. Rainer Dietz von der 
Universitat Hyidelberg fUr Kardiologie, Angiologie und Pulmologie, Prof. Dr. Friedrich 
Luft von der Universitat NurnberglErlangen fUr Hypertonie und Nephrologie berufen, fUr 
die Robert-Rassle-Klinik Prof. Dr. Bernd Darken von der Universitat Heidelberg fUr Me-
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dizinische Onkologie und Tumorimmunologie, Prof. Dr. FriedheIm Herrmann von der 
Universitat Freiburg flir Medizinische Onkologie und Angewandte Molekularbiologie (bis 
1996) und Prof. Dr. Peter Schlag von der Universitat Heidelberg flir Chirurgie und Chirur
gische Onkologie. 
Mit ihrem universitaren Status konnen beide Kliniken an der medizinischen Forschung in
teressiertenjungen Klinikern und Wissenschaftlern Moglichkeiten der akademischen Wei
terbildung, der Promotion und der Habilitation erOffnen. 

Der Forderung dient auch ein Klinisches Ausbildungsprogramm (KAP), womit durch ge
zielte Nachwuchsunterstutzung flir Mediziner mit abgeschlossener klinischer Ausbildung 
der Grundstein fur wissenschaftliche Weiterbildung und flir den Ubergang in die Grundla
genforschung am MDC gelegt werden soIl. 

Eine weitere Besonderheit sind die sog. Clinical Research Units (CRU). Diese bilden die 
Grundlage daflir, daB Kooperationsprojekte unter Einbeziehung von Probanden und Pati
enten flir besondere diagnostische und therapeutische MaBnahmen im Rahmen von Quer
schninlprojektbereichen (QPB; S. S. 126) bearbeitet werden konnen und sind damit eine 
wichtige Basis fUr die klinische Forschung. 

Von 1992 bis 1997 wurden mit Hilfe betrachtlicher Investitionsmittel von Bund und Land, 
aus dem Europaischen Fonds fUr Regionalentwicklung (EFRE) und der Gemeinschafts
aufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" des Landes Berlin umfangrei
che bauliche MaBnahmen zur Erhaltung, Renovierung und Modernisierung von For
schungseinrichtungen und der Infrastruktur des Campus vorgenommen. Dazu gehoren vor 
allem Laborumbauten im Max-Delbruck-Haus (vormals Laborgebaude des Zentralinsti
tuts flir Molekularbiologie, Abb. 64), Renovierungen des Neutronenhauses (jetzt Walter
Friedrich-Haus, Abb. 41), Umbauten im Warmtierhaus (Abb. 59) und des nach dem Deut
schen Bluthochdruckforscher Franz Gross (1913-1984) benannten Tierhauses in unmittel
barer Nahe der Franz-Volhard-Klinik im Territorium des Medizinischen Bereichs an der 
WiltbergstraBe, die Neueinrichtung der Bibliothek (Abb. 90) mit modernsten Mitteln 
kommunikativer Informationssysteme im ehemaligen "Rechenzentrum" der Bucher Zen
tralinstitute, nunmehr N. W. Timofeeff-Ressovsky-Haus (s. Abb. 61) sowie die Installation 
einer Hochgeschwindigkeitsdatenleitung im Institutsgelande. 1997 wurde auch mit der 
Rekonstruktion des alten Gebaudes des Kaiser-Wilhelm-Instituts flir Hirnforschung, jetzt 
Oskar- und Cecile-Vogt-Haus, begonnen. 
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Biomedizinischer Forschungscampus Berlin-Buch (BBB) 

Bereits 1991 hatte der Wissenschaftsrat empfohlen, in das Konzept der Verzahnung von 
Grundlagenforschung und Klinik im sog. Campus Berlin-Buch auch biotechnologisch ori
entierte Innovationen einzubeziehen und einen biomedizinischen Technologiepark aufzu
bauen. Schwerpunkte entsprechend ausgerichteter Firmen sind die Entwicklung markt
fahiger Strategien, Technologien und Produkte sowohl flir die biomedizinische Forschung 
als auch flir moderne Diagnostik- und Therapieverfahren von Krankheiten auf der Grund
lage von Erkenntnissen der Molekularbioiogie und Genetik. 
Seit Mitte 1995 liegt die Verantwortung flir die wirtschaftliche Entwicklung des Campus 
in den minden der BBB Biomedizinischer Forschungscampus Berlin-Buch GmbH (Ge
schaftsflihrer Dr. Gudrun Erzgraber). 
Zur Zeit befinden sich u. a. folgende Firmen mit Technologieangeboten flir biologisch
medizinische Forschungen und Anwendungsbereiche auf dem Bucher Campus (Angaben 
nach "Biomedizinischer Forschungscampus Berlin-Buch", 1996): 
I. BioTez Berlin-Buch GmbH: Herstellung von 0ligonukleotiden, Peptiden und Peptid

antikorpern; Markierung von BiomolekiiIen; Entwicklung von Immunoassays ein
schlieBlich Herstellung von Basischemikalien flir die Immunchemie. 

2. In ViTek Gesellschaft fur Biotechnik und Biodesign mbH: Herstellung von in vitro
Biosynthesesystemen flir Nukleinsauren und Proteine, von Testsystemen zur Charak
terisierung von Genprodukten sowie Verfahren zur Isolierung und Analyse von RNA 
und DNA; Entwicklung nichtradioaktiver Gensonden zur Virusdiagnostik sowie Mu
tationsanaiyse. 

3. BEBIG Isotopentechnik und Umweltdiagnostik GmbH: Herstellung radioaktiver 
Strahlenquellen flir medizinische Bestrahlungstechnik, insbesondere die Tumorthera
pie sowie als Bauteile flir GroBgerate und radiometrische MeBapparaturen. 

4. DIZG Deutsches lnstitut fur Zell- und Gewebeersatz: Konservierung und Ztichtung 
von Zellen flir Forschung, Industrie und Klinik, insbesondere flir Hauttransplantatio
nen und Knochenmarkiibertragung. Der Bereich Forschung und Entwicklung befaBt 
sich mit Gewebetransplantation und Transfusionsmedizin, Osteogenese, Gewebeer
satzmaterialien und Wachstumsfaktoren. 

5. HepaVec Gesellschaft fur Gentherapie mbH: Entwicklung von Systemen (Vektoren) 
zum Gentransfer insbesondere in Leberzellen und entsprechender Gentherapeutika 
zur Behandlung genetisch bedingter Krankheiten sowie von Lebertumoren. 

6. Transgenics in Berlin-Buch GmbH Research and Services: Herstellung transgener 
Versuchstiere; Entwicklung embryonaler Stammzelltechnologien. 

7. BioTools Institut fur Computer-Integriertes BioEngineering gemeinniitzige Gesell
sch£!ft mbH: Eine Verbindung zwischen universitarer Rochschulforschung und ange
wandter Industrieforschung, die sich insbesondere mit computergestiitztem Proteinde
sign (BioCAD) sowie Proteinfaltungsprozessen und Strukturaufklarung von Biomo
lekiiIen mit theoretischen und experimentellen Methoden (z.B. Transmissions- und 
Rasterelektronenmikroskopie, Rontgenmikroanalyse) befaBt. 

8. CIB GmbH Computereinsatz und Informatik in der Biomedizin, Berlin-Buch: Ent
wicklung, Herstellung und Vertrieb von computergestiitzten Verfahren, Informations
systemen sowie Zubehor flir die Biomedizin; Service und Kundenberatung; Entwick
lung neuartiger Diagnosemethoden flir Medizin, Lebensmitteltechnik und Umwelt. 

9. INFOGEN MEDIZINISCHE GENETIK GmbH: Aufkllirungstatigkeit auf dem Gebiet 
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der Genforschung und Gendiagnostik: Familienuntersuchungen, klinisch-genetische 
Studien, molekulargenetische Analysen von Patientenproben, Diagnostik von Erb
krankheiten. 

10. B.R.A.H.M.S. Diagnastica GmbH: Entwicklung und Herstellung radioaktiv und nicht
radioaktiv markierter Substanzen als Bestandteile von Reagenziensystemen, insbe
sondere zum Nachweis biologisch aktiver Wirkstoffe. 

11. EUROTOPE: Technologieentwicklung auf den Gebieten des Isotopenrecyc1ing und 
der Isotopentechnik fUr medizinische und industrielle Anwendungen. 

12. epa (Experimentelle Pharmakologie & Onkologie Berlin-Buch GmbH): Prilldinisch
pharmakologische Testung neuer Therapeutika und Diagnostika mit Hilfe von in 
vitro- und in vivo-Verfahren, insbesondere hinsichtlich Antitumorwirkungen und Ne
benwirkungen. Weiterhin werden Untersuchungen iiber Mechanismen von Tumor
wachstum, Metastasierung und Therapieresistenz sowie zum Nachweis von Mikrome
tastasen in Korperfliissigkeiten durchgefiihrt. 

13. Emich Ultrasschall GmbH: Herstellung von Desintegratoren fiir Ultraschallgerate so
wie von kleineren Laborgeraten. 

14. MWB Mechanische Werkstiitte Berlin-Buch GmbH: Feinmechanische Arbeiten sowie 
Montage von Baugruppen und kompletten Apparaturen. 
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Interessantes nnd Amiisantes in Doknmenten 

Daa In.stitut W.I.LENI1f l.n lCOSllU, vortretell 

duroh don Vi;ed1rektor I.P.TowstuOAa, einerseita und 

der Direktor des Heuro-Biologischen Instituts der 

Oniver&itil.t Bor11l:l.,. P:rotessOl' llr.. Dakar 'Yogt, and8:1;'u

saits haben tolgondo:a. Ve:l;'trag gescUllossen. 

§ 1. 

Des Inatitat W.I.Lenin aooeptiert tol~

i.h!I1 von dar Kommission .tur die 'fI':lI1Sell$0'" ... ~tl • " 

be i tun..I:I:' des Gt:!h1l1lS Lenins '\l1" 

"3' naoh 

• Joann du=ch das IIlStitut die Einl.2.-

v~essor Vost nach Mos~U# 

§ 9. 

Das rDSti~t Lenin Qbornimmt die Sposon der Bei-

son des Profesaor Vogt ~us Berlin nach llos~au und z~ck, 

::;tallt ei..:le i'lchnw::g UJl:!. treie Kc.st zu:::, Ve!':"'~~~ und 

z~hlt ~~erde~ 1.000,- (eint~ecd) ~3rikan~1cho 

Doll~r~ sn d~a [onto ~Ri~n~uto~ieR ~~ Jades X~n 

sua, 

B-Jrlin, d.HI. 26. Aj(:::'U 2925. 

f1o~fj!-' 

Fragment des Vertrages zwischen dem Lenin-/nstitut Moskau und Oskar 
Vogt aber die" wissenschaftliche Bearbeitung" des Gehirns von Lenin (s. 
S. /9). Archiv B. 



\ 
'r!ia I d~nt pp. • 1101 192.'S 

lrr~n: 
ranx D.II~ndeIssohn 
rtaa tBs IIlrrll t'ir Schub. rt, Auswlirtl II"a 

t'n.-P'r."~'IbOrn, Ausw!irtllllls Awt 

Wallroth 

aatB",'n'stllr Dr.Bllclfer, KultUlJmlnlst,rllI/II 

tn.~Dtr. Kr'JIJ 

tn.-Rat Donneuert, R,tchslnn,"",Inlstllrill/ll 

St'lotamtntster Schmtdt-Ott 

Botscho/ter Oro/ Brockdor//-Rontllou. 

Der Dlr,lrtor d,s K.W.J./."'rn/orschung, 

Herr Pro/.Dr. Y 0 II t, 1st noch ,'ne", 

Iltnll,r,n 4 IIJlas,nscha/tllch,n Au/~nthalt 

In RUBsZand .'t Pllin,n fUr "n pr~lrtlsches 

Zuso,""",narb"t,n mtt russlsch,n O~lehrtcn 

o~ d,. O,bl,t, d,r "'rnlorschung und der 

Erlorschunll dlls KaulrosusslI. lIurUclfge%ehrt. 

Jcll hobll Hllrrn Prof. YOllt II,bllt,n, In ~t ne", 

IrZ,tn,r,n Krllt., Ub,r setn, Pllln~ lIor6U -

trolllln und bllllhrll .'ch, Eu,rll HochJJJohlgdJ or 

( b" Schmidt-Ott und Broclcdorll-Rontzou: 

EXIlIIII,nx) hl,rxu ,rll,b,nst oul 

SonngO,n4. dfD M.llof 4.J. 1Z- If!tr 

In dl, RIIII/IIII dllr K.W.O., SchloB,Porta/'2 

(Elnllonll 11113l1nabllr 4,r Br,tt,n Stra~se 0'" 
N~ptuniBbrunn'n) ,tnllulod,n. 

No., Sr. Ezx,,z 1'7111. 

dfcjl; 

Einladung Zu einem Vortrag von Oskar Vogt iiber seinen Arbeitsaufenthalt in Ruj3land 
1925. Archiv MPG, 1. Abt., Rep. lAo 
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Abschrt/t. -----------
Au/ d •• HUg.l, Ess.n - BUg.l, 

d,n 25. Oktob,r 1927. 

HochllfUlJ,r,hr,nder H,rr IItntstfrprllstd,nt, (,Braun) 

wt, tch lJon Exc.ll.nz lJon Harnack h6r" tst ,r dt,s,r 

Tag, b,t Ihn,n g,w,sen, um tn Ang.l.genhett,n d,s Kats,r

'tlh,lm-Instttuts jUr Ht~orschung d,n ~ntrag d,r Kats,r

Wtlh,lm-G,s,llscha/t um dt, 8,wtlltgung ,In,s b,sond,r,n Zu

schuss's jur d,n N,ubau d,s g,nannt,n Instttuts als auss,rplan-

1IIiJsstg, Ausgab, d,s kOIJll",nd,n BtatsJahr,s IIfU b,jUrwort,n. Dar/ 

tch mtr gestatt,n, dt,s, 8ttt, au/s Drlng,ndst, IIfU unt,rstutz,n 

und m,tn, 8,r,chttgung ht,rzu damtt zu b,grund,n, dass schon 

mdn SchwtBg,rlJat,r und spllhrhtn /II"n, Prau und loh uns jUr 

das N,uroblolcglsch, Instttut a,r UntlJ,rsftllt 8,rltn, wt, fUr 

das spllt,rhfn ang"chloss,n, Htr~orschungstnstttut b,sona,rs 

tnt,r,ssf,rt un4 fUr dass,lb, Wls,ntlfch, Stl/tung,n g,macht 

hatt,n. Au/ Grund a,r l,tzt,r,n war d,r N,ubau b,r"ts tm ~ahr, 

lJor d,m grl,g, so gut wI, g,sfoh,rti nur unglUckllch, Zu/lllltg

k,tt,n hatt,n at, AusjUhrung da/llals lJ,rhtnd,rt una dadUroh lJer

ursacht, daB. at, aamalslJorhand,n,n·G,l4lllttt,1 Bpllt,rhln durch 

dl, G,ld,ntw,rtung lJ,rlor,n gtng,n. 

Nach lang,n Y,rhandlung,n hat dt, Stadt 8,rlfn ,'n 

GrundstUck jUr a.n N.ubau kost,n/r.t zur Y,r/agung g.st.llt und 

auch gl,tchz,tttg dt, 116gltchk,ft ,tn,r s,tt IJt,l,n ~ahr'n ,r

str,bt,n Y,rbtndung d.s Instttuts /IItt den stllattsoh,n Krank,nan

stalt,n g'~hrl'tst't, wodurch at, kUn/ttg, Porschung au/ stch,

r,n 8od,n g,st,llt werden ward,. 

Das R,tch hat s.tn,rs,tts b.r.tt. dt, 8,wtlltgun, 

,tn,s Zuschuss,s tn Ausstoht g,st,llt. 

IItt d,r Bttt" /II,tn, E,lllsttgung gUtfgst zu ,nt

schuldtgen, und 111ft d,m Ausdruck lJorzUgllch,r Hochachtung lJerbl, 

b, tch 

Pers/inlfch I 
Ihr s.hr ,rg,b.n,r 

S,'n,r Rochwohlg,bor,n gu. Jrrupp Dohl,n Halbach. 
If,rrn IIfntst,rpritst4,nt 8raun 

Berlin It' 8 
'flh,lmstrass, 63/4 

Ausziige aus dem Schreiben des Vorsitzenden des Kuratoriums des Kaiser-Wilhelm-Insti
tuts for Hirnforschung, Dr. Krupp v. Bohlen und Halbach, an Ministerprasident Braun, 
den Neubau des Instituts for Hirnforschung betreffend. Archiv MPG, I. Abt., Rep. I A. 

132 



'tJeneraldtrektor pp. fgb.,vr.1463 16.De:sember1927 

1. 

Hochverehrter Herr v.B 0 h- 1 e n I 

Das Protokoll der Plenarslt3ung des Staatsrcts, daB Sle mtr 

.freunal 'chat In Auss tcht gilatellt habtm.lst .fUr unserB Per -

hanct1.ungBn nat£lrltch aehr wlchtfg. Wlr haben lien Vortrag ucn 

HBrrn Prot.Yogt bilnutst, wn in Abg,or4niltenkrelaBn Jnteresse 

.fUr aen Jnatttutsneubau su gewtnnen, tnsbesondere u.ar~'s sehr 

er.freultoh, daD vom /lelchssentrrJIlI unt"r FU"'Jrung von Pro.lat 

SchreIber etwa 20 Abgeor4nete trots aer .tarken ~nanspruchnahma 

duroh dIe Vero.bschledung des Besoldungsgesetles sowokl 8U dem 

Vortrag wle dem anschlless~den B11rabend erschlenen waren. 

Auch deutschnatlonale unJ s08tal~emokratlschf Abgeardnete des 

/letchstagBa und Lanatages waren zugsuen und sind von una Jar 
unaere Pldne bearbettet wordiln. ~nsbilsonaeril haben dem Relchstags

sentrum nahest,hende HBrren slah angeboten, ouoh das preuastache 

Zentrum .fUr unaere Plline 8U gellJllnnen."r IHrden aaher bet Begt7171 

Selner Hochwohlgsboren der 

Berm Dr.Dr.Krupp v.Bohlen una Halbach 

Essen-flilgU· 

Auszuge aus dem Schreiben des Generaldirektors der Kaiser-Wilhelm-GeseUschaJt, Dr. F. 
Glum, an den Vorsitzenden des Kuratoriums des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Hirnfor
schung, Dr. Krupp v. Bohlen und Halbach, den Neubau des Instituts for Hirnforschung be
treffend. Archiv MPG, I. Abt., Rep. IA. 
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THE ROCKEFELLER FOUNDATION 
61 BROADWAY. NEW YORK 

OPPICI OP THE IICKITARY 

My dear Dr. von Harnaok, 

I have the honor to inform you that at 

a meeting ot the Rooketeller Foundation held May 

22, 1929, the tollowing aotion was taken, 

RESOLVED that the sum ot Three hundred seventeen 
th~usand dollars ($317,000) be, and it 
is hereby, appropriated, ot whioh so muoh 
as may be neoessary shall be used to pur
ohase 1,323,000 marks tor the Kaiser 
Wilhelm Gesellsohatt ot Germany tor its 
building program in oonneotion with removal 
ot the Kaiser Wilhelm Institute for Brain 
Researoh to Buoh. 

Very truly yours, 

Dr. Adolf von Harnaok, Chairman 
Kaiser Wilhelm Gesellsohart of Germany 
Berlin, Germany 

NST:HLJ 

~.0.i~. 
:L.). j, 0, 

v. 

Schreiben der Rockefeller Foundation an den Priisidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft. Prof Dr. A. von Harnack. zur Jinanziellen Unterstutzung des Neubaus des Instituts 
flir Hirnforschung. Archiv MPG, I. Abt., Rep. lAo 
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Finanzierung 

Rockefeller-Foundation 

Deutsches Reich 

Preussen 
(Ministerium fUr Wissenschaft, 
Erziehung und Ausbildung) 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

Baukosten (ca.) 

Hauptgebiiude 

Klinik 

Genetisches Vivarium 

R6ntgenpavillon 

Beamtenwohnhaus und Torhaus (Umbau) 

Direktorenwohnhaus 

Tierstiille und Verbindungsgang 

Diverses* 

Gesamt 

* u. a. Kopf der Pallas Athene (Minerva) 

1323000,- Mark 

50000,-

250000,-

150000,-

1398000,- Mark 

540000,-

53000,-

19000,-

240000,

lO7000,-

60000,-

76000,-

2493341,22 Mark 

3745,80 Mark 

Weiterhin 30000,- Mark fUr bauliche Veriinderungen des Miinner-Landhauses 

V der Heil- und Pflegeanstaiten fUr Zwecke des Hirnforschungsinstituts, 

bezahlt von der Stadt Berlin. 

Finanzierung und Baukosten des Kaiser-Wilhelm-Instituts for Hirnforschung in 
Berlin-Buch. 

135 



Kaiser Wilhelm-Institut fOr Hirnforschung 
und 

Neuro-Biologischea Institut der Universitlt 

Berlin iUirBuoh, 24 .2 .30 
(7/ ~ l .;' l ~'lfI1aCl 

fI;!'''':·;!!'~''Vl./).~) ~ 
~ __ --!-.--",. Fernspr. E 7 Buch 8138 -

.. -..... 
. V --

Aktonzolchon: N ./S. 
(Bltte 1111 cler AnIwOrl anau,.ben) 

I :J;''J'!f.;;'·:~7 

:':J'~2! 
An die 

Kaiser Wilhelm -Gesellsohaft zur/~lSrderung 
der Wissensohaften, 

B e r 1 inC. 

Betr. Adressen - Anderung 

Wir teilen Ihnen hBfliohst mit, dass wir unseren 

Betrieb mit dem heutigen Tage in das neue Institut verlegt 

haben. Unsere Adresse lautet: Kaiser Wilhelm - Institut fUr 

Hirnforsohung, Berlin - Buoh, Lindenberger Weg. Die te1e-

phonisohe Adresse ist E 7 Buoh, Sammel - Nr. 8138. 

.!~ #N. II (. 

I 
1" •.. 

\ I 
,~ 

.V . \ 

~. . Mit vorzUglioher Hoohaohtung 

Kaiser Wilhelm -Institut fUr Hirnforsch~ 

Information aber die Verlegung des Kaiser-Wilhelm-Instituts far Himforschung von der 
Magdeburger Straj3e in Berlin nach Berlin-Buch. Archiv MPG, I. Abt., Rep. lA. 
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~aifel: ~iIneLm-Q}erellfdlaft aUl: ~ol:bel:Un9 bel: ~i:rrenfdtaffen. 

~etlin QI.2, 6,ft ........ ., .... _ .. D.IlHlP.».~r._ .. 193 0 
~.~.dallIJ 
:u,r-•• "_69I' 

E1nladung 

zur ~esiohtigung des Kaiser Wilhelm-Instituts fDr 

HrBNFORSCRUNG 

in ~erlin-Buoh, Lindenberger Weg, 

duroh die Herren VeFtreter der PRESSE 

am Uittwooh, den 17. Dezember 1930, 

pUnktlich um 10.30 Ohr vormittags. 

Om AntWOFt UbeF die Teilnahme w1rd auf bei11egende~ K~~te 

bis spltestens zum 14. Dezember gebeten. 

PFlsident. 

1m Ansohluss an die Bes1oht1gung, gegen 1 Uhr mittags, 
1st Gelegenhe1t zu einem einfaohen Imbiss geseben. 

Om 9 Ubr vorm1ttags steht ein bestellter Personenomn1bu 
in Berlin 0 2, Schloss, Portal 2, ZUF Fabrt naoh Buoh bereit 

Einladung zu einer Besichtigung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Himforschung nach 
Fertigstellung 1930. Archiv MPG, l. Abt., Rep. IA. 
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Programmentwurf von Oskar Vogt fur eine Besichtigung des Kaiser-Wil
helm-Institutsfur Hirnforschung, der Einblick in die innere Struktur (Labo
ratorien) des lnstituts gibt. Archiv B. 

Gruppe II, 

1, l\und&&ng UIIl daa Inat1tut 

~1~we1een, 48 Betten tar !ranke, dle &enau unterauchtl werden; 

SUdtront, normall lenatlr, kline Laboratorlumaalnml; ~rllbbaue 

fUr Futterprlanzen tur &enet1aohe 8tudlenl WerkBtatt-Anbau sur 

Vermlldun& dlr Glriuaoh-OabartragungJ Hordtront, klinl 'Inater 1m 

eohalldlchten Raum, alle ~enater aind brelter, ~1kroakoplerraUllle 

nur 1n Hordz1=lern, damlt &181ohm18.1ga ~emparatur und BeleuchtUll& 

Irzlelt .1rd; Druoklrll 1m Anbau, sur Gerlaaoh-Verme1dung; dann 

zue Haupte1ngang, 

1,Durch dle ~elephon-Zlntrall In 411 Operatlonar~1 5,6, 7: Baderaum 

~r Verauchetlere, Baum 6 Harkotlalerun&8raum (Verauche .erden nur 

1n tlerer Harkoal gemaoht) Baum 7: Verauchezimmer (K1rnr1nd.-Belz

verauohe) I 

l,Druokarel- ~ohnellpreaae (Baum 4),Glnauijkelt dlr Induetrle-Druoke 

W16eniigand ae-J Irklll.:w1& 4uroh Kerrn Ke;yae • 

~.Verblndun&streppa hinaut zwa KaDdpra.slnraum tur ba.ondars axakta 

U1krophotop-aphian • 

1,Uakrophotop-aphla (ll7), Irklarung duroh Kerrn Lucke • 

.§,S1mplex- Coplar-Baum (ll6) Irklirun& 4-aroh Kerrn 80hwDazm • 

1,U1krophotop-aphia (108) Irklarung duroh Kerrn Jiaoher • 

8, Varblndun&ltrappa autwarta ~ Vort~raum (204) &laloh

ze1tlge PTo~ektlon zweler ~llma ~ Var&1eloh gesunder und kranker 

Blwe&W1gen. 

!,D1raktor-Z1mmer (218) 88111111l\lD& del' UU±ophotop-aphlen. 

12,Auewahl-S8IIIIIIlUll& (216) Zalgln Ton aeh1rn8ohnlttanj Vertal1ung 

del' Sammlung aut 2 B~a .e&en Jaueraloherhelt. 

1l,Haupt-S8IIIIIIl.un&lraum (217) Dlmonat1lAt1on TOn Bohlagantillan: 4ie 

n10ht gararbten Bohn1tta a1nd in dan obtran Btoot.arkan, 41a unga

aohnlttanen !a11a 1m Alkohol-Ba~ 

Y,J)I1roh&ang sur aanetachen .A.btellun& (Verb1n4wl&lt1\.r) Ileum 2151) 

Vererbun&ltu41en an ~lle&an, Irklarun& ~au ~1mot'ett. lA. 



1 
~ 

12.Veroindungstreppe aow4rts zur K~tersammlung (124) Autoewahrung 

der untersuchten Insektent~ dann zum Raum 120: Brkl~g durch 

Herrn Zimmermann, 

lj.Zuruck die Veroindungatreppe aow4rts zum Thermostatenraum (22); 

links Thermostat duroh, Wasser gekWllt, otwa +~~a:.r0hts Poly

thermostat, weloher links ~olektr1BOh~~~ohta elektrisoh 

gekUhlt wird, sodaes 10 den 8 Abtellen Uebergangstemperaturen v'on 

40C ois 400C entstehen. Elotluss der Temperatur aut die Ausoi1dung 

de r Ue rkmale. ~:'r~j 
~.TreiOhaUsjErkl~rung duroh Frl. Kromm und~e~wQ zerepkln Rassen-

kreuzungen der [~ter, um naoh Analogie die eroliohe Zusammensetzung 

der mensohlichen Bev~lkerung beurteilen ~ k~nnen, ~oh dia Frage 

der Rassenmisohungen. 

~.Z~r~ok zum Alkohol-Raum (21). Reagenzienvorrat~ Autoewahrung 

der/ nicht gesohn1ttenen Geh1r~e. Feuertest aOgesohlossen. 

11.Zur Physika11soh-teohn.Aotlg. Werkstatt (20») 17 Laooratorium; ~~. 
duroh Herrn ~~nniea)Werkstatt zur eigenen Heratellung von Spezia1-

Apparaten tur die Versuohei Verteilung der elektt1sohen StrHmo 

auts Geol).ude. 

18. Zur\i.ok durch den [orr1dor zur Physiolog1aohen Abtlgl Raum 9:-1 y. 
Raum 10 ersohutterungatroieB Fundament; Raum 11 Bohalld1cht tUr 

Gehijrs-Cntersuohungen~ 

19. Haupttreppe autwarta b1s III. Stook, 

~ Essraum (U1ttagessen von den Bei1anstalten). 

Zl.Quergang duroh die U1krotom-Rlume, beginnend 10 R~ ~11. i~kl~r~~ 

' .. rea Ke.J.e.'e6'" b1a Zimmer 314 (Zello1dlo-U1krotomo) • 

~.B1b11othek (vol1at~d1go Faoh01011othek) (317), 

~.Holmgren-Z1mmer (322~HOlmgrOn war aohwed1Boher H1rnanatomj 

kle1ne~[onterenz-Sa~~ Leaezimmer'B1bliothek8rin und [atalog, 

l!.Haupttreppo autwlrta b1s 4. Ht06k, 
~ .. -.~ = 

~ Chemisohe Abte11un~'u;terauohung apezit1Boher B1rn-Bei1-U1tte1 
und Gitte .. _ 

~.Uikroakop1erraum (413) Erkllrung duroh Frau Popott. 
11.Neoentreppe heraut, 

JS'I";) /' 
~ Blektr1soh 1so11erter Raum~ld1cht tUr e1oktro-phys1010_ 
gische Versuohe, 

~ paycholog1aohe Rlume.Er5.'~S ~~oh He~P& awtru61,. 

~ H1sto10g1aohe Abtei1ungj Prot. B1e1aohowaky, 

1l.Zu e1nem-kle1nen FrUhatuok- e1nladen. _ (104) 

F11msutnahmer~m, 10 der Boke Vont11atorenraum ter Ent1Uttung der Chem. 
AoUg. 
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/&. r. ") 7. 

/1.4. 
K.W.G. 15. 1,,1 

1. ) 
Berro 

SChr vetehrter Borr v. BOhlen I 

Rerr Glum dRnkt Ihnen verbtndllchst fUr Ihre 

Zellen voe ll.~.Yts. 

Herr Prof. Vogt scbllgt fo1gende Relhenfo1ge 

del.' !le·iner bol del.' Einwelhung des Insttt'Jts val' 

1.) Gehel~rBt Planck, del.' nul.' einlge genz kurze Worte del.' 

Bezr~ss'lng sagen wo!.l.'d; 

2.) Sie , sehr ver~hrter H~rr v. Bohlen, als Vorsltzender 

d~s Kur~torlums; 

3.) eln Vsrtreter 1er Mintst~rienJ vle11etcht nlmmt elnp-r 

del.' Rerren Minister p~rs6n1lch ~ftr~n t~11; 

4.) ein Vertreter del.' St~dt B~rl1n 

5.) weltere Redner, untRr Ihnen PrOfftASOr Pl~ut-.UnchenJ lch 

habe BerrQ Frer. Vogt vorgeschlagen, die RRihe dleser Red

r.er mijgllchst zu beschranken J 

6.) PrJfessor vogt se1bst. 

Wenn die Kuretol.'lumssitzung .~gllchst pUnktllch 

um 9 Dht' beglnnt, so kann sle docb wahl om 11 Dhr beendet sein. 

~ur E1nwe1hung 1st um 11.15 Dhr eingeladen w~rden, sodass man 

wahl spitestens um 11,30 Dhr beglnnen kann. Ea 1st zu hotten • 

dass d1e Elnwelhung selbst spltestens um 1 Dht' ~eendet 1st. 

a.o.Gespndten u.be~ollm. Itnlster 
Dr.Dr. Xrupp v. Boh!1tn und Balbach 

Badgasteln. (+ 
2.~ Abscbrlft an Pt'~f. Vogt It,r., {. 
o. Berro Dr. Telschow z.x.'1 tI.,v..tww 1~,t).")1. 
4. Z.d.A. 

Zur Vorbereitung der Einweihung des Kaiser- Wilhelm-lnstituts fur Hirnforschung in Ber
lin-Buch (s. auchAbb. 14). Archiv MPG, I. Abt., Rep. lAo 
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~~ j/, l'l~f 

~r. 243 tBeiblaH 

Schwetorzes Brett 

3.idlnune : ~. II. ".II.nhaufta 
SlIr fl.\ci~c 11(<1 ~n"ilut. Illr ~lrn'.rllf)un~ 

!rill .~. 3uni l1I.ilb in i'udj bri ':Strlin lin ill btr •. ~if ,~ • 
• (fCII' !:lor t1nlllcn jJ,OnGltn Quejiibttid! bcldjritbtnt 
!ituball br' 3nflttut. iiir {)irniorldtllllll 11ft Slailtr 
!5!i/~tlDI.lIJelcUrdIG" IItl1ltibr. IInltlc 'tIitOCf IcillCll ben 
])ircltot. lIie r4 J .nltitul'. 11 r 0 I. l' r. ~ r. C' I a r il 0 II t 
IInb letnt (Sallln Unb I1IliicnldIGillidJe ~JliIGrbcilrrin 

Zur " Weihe" des lnstituts fur Hirnforschung. Archiv BBA W 
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Oskar Vogt uber "Struktur und Ziele des Instituts fur Hirnfor
schung ". Aus: Ludolph Brauer, A. Mendelssohn-Bartholdy u. Adolf 
Meyer (Hrsg.J: "Forschungsinstitute, ihre Geschichte, Organisation 
und Ziele". Paul Hartung Verlag, Hamburg, 1931. 

DAS KAISER WILHELM-INSTITUT 
FUR HIRNFORSCHUNG 

Von 
PROFESSOR DR. OSKAR VOGT 

Dircktor des Raiser Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung in Berlin 

GESCHICHTE 
AM 15. Mai 1898 griindete Verlasser in Berlin eine "Neurologische Zentralstation". Diese 

11.: Griindung ging von lolgenden Ideen aus: die Vertielung der Anatomie und Physiologie 
des Gehirns sei eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Jahrhunderts. Sie sei aber so 
schwierig, daB sie neben eioer besonderen technischen Organisation die ganze Kraft eiDer 
Reihe von Forschern in Anspruch nehmen musse. Sie konne deshalb nicht im Rahmen der 
bestehenden Universitiits-Lehrinstitute durchgeliihrt werden, sondern erlordere besondere 
Forschungsinstitute. Ein solehes wollte der Verlasser durch seine Griindung schafTen. 

1902 wurde dieses Inslitut in das "Neuro-Biologische Laboratorium der Universitat" 
umgewandelt. Es behielt dabei den Charakter eines reinen Forschungsinstituts. 

1915 wurde dann das Kaiser Wilhelm-Institut liir Hirnlorschung gegriindet. Es wurde 
raumlich mit dem Neuro-Biologischen Institut verbunden und auch der gleichen Leitung 
unlerslellt. 

1928 wurde nach Abschlufi einer Arbeilsgemeinschalt mil den zentral verwalteten stiidti
schen Hei!- und Pflegeanstalten Groll-Berlins der Bau des Gebiiudekomplexes, der zukiinltig 
in Berlin-Buch dem Kaiser Wilhelm-Instilut liir Hirnlorschung und dem Neuro-Biologischen 
Instilut der Universilat zu dienen hat, begonnen. Bisher (August 1930) konnten im Iheo
retischen Hirnlorschungsinstitut die Ableilungen I, 2, 8, 9 und 10 in Betrieb genom men 
werden. Die anderen Abteilungen werden noch im Laufe dieses Jahres erofInet werden. 
Dasselbe gilt von der Forschungsklinik. 

Das Institut erhielt frtiher sehr umfangreiche, aber leider wahrend der Inflationszeit 
verlorengegangene Zuwendungen von der Familie KRUPP, Essen. In jungster Zeit ist ihm 
eine solche yon dec Rockefeller-Foundation zuleil geworden. 

AUFGABEN 
Das Hirnforsehungs-Institut \Vird nach seiner Vollendung folgende Abteilungen 

umfassen: 
1. Die anatomische Abteilung. Diese soil nach wie vor dem Berliner Hirn· 

forschungs-Institut seinen Charakter geben. Sie hat auf Grund mikroskopischer 
Untersuchungen von Schnittserien (diese kommen nur fiir die unter e erwiihntc 
Aufgabe nicht in Betracht): 
a) das norma Ie Gehirn des Menschen architektonisch, d. h. in seine besonders ge

bauten Unlerabschnitte (Elementarorgane) zu gliedern; 
b) die besondere Gestaltung dieser bei ,,) Ausnahmemenschen, B) Rechtsbrechern, 

y) Schwachsinnigen und 6) Hirnkranken aufzudecken, wie auch in der Folge
zeit bei E) den Geschlechlern, ~) Verwandten, besonders Zwillingen,lj) Rassen, 
Konstitutionstypen zu priifen; 

c) die architektonische Gliederung des normalen mensch lichen Gehirns durch eine 
entsprechende von Tieren zu erganzen; 

d) die Faserverbindungen zwischen den verschiedenen Elementarorganen auf 
Grund von sekundaren Degenerationen bei ~.fensch und Tier zu kHiren; 

e) tiber die grobe architektonische Charakterisierung der Elementarorgane hinaus 
den feineren Bau ihrer Elemente und die intragrisealen Leitungswege zu slu
dieren. 

f) bei hamorrhagischen und Erweichungsherden unter Zugrundelegung der archi
tektonischen Gliederung den Sitz der Herde genau zu umgrenzen und gleich
zeilig zum Zwecke des Verstiindnisses der individuellen Gestaltung des Krank
heitsbildes den individuellen Bau und derzeiligen Zustand des iibrigen Gehirns 
festzustellen. 

Diese Abteilung unterhiilt eine innige Arbeitsgemeinschaft mit dem auch vom 
Verfasser geleiteten Staatsinstitut fiir Hirnforschung in Moskau. Eine weitere Aus
dehnung dieser Arbeitsgemeinschaft wiire dringend notig. 



Ziele dieser, lange von manchen mehr oder weniger forschungsfremden Univer
sitatslehrern in ihrer Bedeutung verkannten und leider durch diese Schadlinge des 
wissenschaftlichen Fortschritts gehemmten Arbeiten sind die folgenden. Die normal
anatomischen Arbeiten wollen in erster Linie Vorarbeit fUr die Physiologie, in 
zweiter eine Basis fiir die Erkennung pathologischer Abweichungen liefern. Unter
suchungen von Ausnahmegehirnen sollen nun nicht nur iiber ihr Wesen, sondern 
auch iiber ihre Beziehung zur Pathologie aufklliren. Rechtsbrecherstudien be
zwecken nicht etwa nur die Aufdeckung der Verbreitung des Konstitutionsfaktors 
sowie der syphilitisehen, alkoholisehen und anderer Hirnsehadigungen, sondern 
die Forderung der Typenbildung dureh spezifische anatomische Befunde. Die 
pathologisch-anatomischen Forschungen soiIen die Lokalisationslehre fordern und 
Einblicke in das Wesen pathologischer Prozesse, den klassifikatorisch wichtigen 
Verbreitungsgrad ihrer identischen Lokalisationen sowie deren Verursachung ge
wahren. Vergleiche zwischen Gehirnen von Mannern und Frauen wiirden bei posi
tiven Befunden neben ihrer sozialen Bedeutung auf den EinfluB des Geschlechts auf 
die Hirnentwicklung hinweisen. Studien.an Gehirnen Verwandter sollen zur Tren
nung der Erb- und Umweltfaktoren fiihren und in Verbindung mit der chemischen 
Abteilung die Basis fiir die materielle Pflege und die Hoherziichtung des Gehirns 
bilden. Studien an Rassengehirnen sollen die Frage klaren, wie weit es faBbare 
RassenhirndiITerenzen gibt und diese auch Art und Hohe der Kulturfahigkeit einzel
ner Rassen bedingen. Endlich wird zu priifen sein, ob sich bestimmte Korrelationen 
zwischen Besonderheiten des Gehirns und bestimmten Korperkonstitutionen nach
weisen lassen. 

2. Die histologische Abteilung. Sie solI auch weiterhin feinste anatomische Unter
suchungen des Hirngewebes Normaler und Kranker durchfiihren, und zwar zur 
Ermoglichung von: 

1. Riickschliissen auf biologische Vorgange und ihre Lokalisation; 
2. Erhebung normaler Befunde fiir die Erkennung pathologischer Prozesse; 
3. Einblicken in das Wesen pathologischer Prozesse; 
4. Aufdeckung von Korrelationen zwischen diesen und Krankheitsvorgangen in 

anderenOrganen,und 
5. allgemein pathologischen Einsichten auf Grund von am Nervensystem besonders 

pragnanten Befunden. 

Zugleich ist diese Abteilung bemiiht, die histologischen Darstellungsmethoden zu 
verbessern. 

AIle diese Ziele gehen aus den zahlreichen VeroITentlichungen BIELSCHOWSKYS 
hervor. 

3. Die psychologische Abteilung. Sie hat speziell individual-psychologischc 
Untersuchungen an den Insassen der Klinik und notwendige Vergleichsunter
suchungen an normalen Menschen vorzunehmen. Sie hat dann aber daneben vor 
allem auch auBergewohnliche Menschen zu untersuchen, die bereit sind, spater ihl' 
Gchirn dem Institut zur Verfiigung zu stellen. Zunachst ist eine Analyse der Musi
kalitiit beabsichtigt. Dazu kommt als au Berst wichtige Aufgabe, neben der Verwen
dung bisher vorhandener lIfessungsmethoden vor all em die Ausarbeitung neuer. 

4. Die human-physiologische Abteilung. Sie hat die Leistung der Sinnesorgane 
und der Motorik der Kranken der Klinik zu studieren. Auch sie hat Vergleichsver
suche an normalen Menschen vorzunehmen und den bisher existierenden Unter· 
suchungsmethoden neue hinzuzufiigen. 

5. Die experimentell-physio!ogische Abteilung. Sie solI auch kiinftig an Tieren 
- teils durch Reizungen, teils durch Zerstorungen - die funktionelle Rolle der 
einzelnen Elementarorgane des Gehirns kHiren, und zwar in enger Anlehnung an 
die durch die anatomische Abteilung geschaITene Gliederung und unter nachfolgen
der anatomischer Kontrolle jedes einzelnen physiologischen Versuchs. 

6. Die chemische Abteilung. Flir diese Abteilung sind drei Sektionen vorgesehcn: 
die rein chemische, die physikalisch-chemische und die experimentell-pharmakolo
gisehe. AIle drei Sektionen sollen laufend die Arbeiten der Klinik unterstiitzen. Da
neben sollen sie aber vor allem tiefer in die Natur der einzelnen Abschnitte des 

143 



144 

Zentralnervensystems eindringen. Ganz spezicll ist dabei an Experimentc mit Sub
stanzen gedacht, die nur einzelne Teile des Zen traIn erven systems kriiftigen oder 
schiidigen. Diese Untersuchungen sollen unter enger Anlehnung an die architek
tonischen Gliederungsergebnisse der anatomischen Abteilung erfolgen. Das hat fort
gesetzt eigene normal-anatomische Kontrollen der einschliigigen Gehirne zur Vor

aussetzung. Gleichzeitig sind diese Gehirne innerhalb dieser Abteilung auf eventuelle 
anatomische Veriinderungen zu untersuchen. Die Aufdeckung des besonderen Ver
haUens einzelner Teile des Gehirns gegeniiber bestimmten Pharmaka oder Organ
priiparaten soli chemo-therapeutische Matlnahmen anbahnen. Gleichzeitig soil die 
durch lokal angreifende Gifte erzieUe Ausschaltung bestimmter Hirnabschnitte die 
ausfallsphysiologische Forschungsmethode priiziser gestalten und auf sonst schwer 
zugiingliche Gebiete ausdehnen. Ferner ist auch der Versuch von Keimesschiidigun
gen bestimmter Teile des Nervensystems ins Auge gefaBt zur Kliirung der Atiologie 
mancher angeborener MiBbildungen oder spiiteren vorzeitigen Absterbens ein
zeIner Teile des Nervensystems beim Menschen. Bei lokalisierten Sehiidigungen des 
erwachsenen Nervensystems soli ferner die Verursachung dieser Lokalisation, bei 
lokalisierten Keimesschiidigungen im Rahmen dieser Frage aueh noeh die spezielle 
gekliirt werden, ob bestimmte Reifestadien des sieh entwickelnden Zentralnerven
systems besonders anfiillig sind. 

7. Die klinische Abteilung. Dieser Abteilung werden in der neu zu errichtenden 
Forschungsklinik 48 Betten und in dem Landhaus 5 der Heil- und Pflegeanstalt 
Buch noch 40 Betten zur Verfiigung stehen. Diese kiinnen unter beliebig hiiuftgem 
vVechsel mit dazu bereiten Kranken der Stadt Berlin belegt werden. Jeder Kranke 
soli wiihrend seines AufenthaUs in der Klinik im Interesse der Vertiefung der Dia
gnose und daraus sich ergebender therapeutischer Indikationen von einer ganzen 
Reihe von Spezialisten eingehend untersueht werden. Neben der selbstverstiind
liehen speziellen psychiatrischen, neurologischen und internen Untersuehung soli 
das Studium der allgemeinen Konstitution und der Erbbiologie eingehend gepflegt 
werden. Ferner solI den Denkstiirungen der psychisch Kranken besondere Auf
merksamkeit gewidmet werden, um so tiefer in die abwegige Denkungsweise der
selben einzudringen. Auf diese Weise sollen auch neue klassiftkatorische 
Gesichtspunkte gewonnen werden. Die Untersuchungen selbst werden mit einem 
neuesten Sprechaufnahmeapparat durchgefiihrt, wobei durch ergiinzende neue 
Appllrate auch der Sprechmechanismus selbst einer eingehenden Analyse unter· 
worfen wird. 

8. Die genetische Abteilung. Die genetische Abteilung unterscheidet sich in ihrer 
Problemstellung und teilweise auch in ihren Objekten durchaus von anderen gene
tischen Instituten. 

An Drosophila melanogaster hat sie die von anderen Genetikern mit Recht zu
niichst vernachliissigten, sich unregelmiiBig manifestierenden Gene studiert und ist 
weiterhin teilweise zum Studium dieser bei der an solchen reicheren Drosophila 
funebris iibergegangen. Sie hat die unregelmiiBige Manifestierung auf eine un
gleiche Penetranz, topische oder morphologische (eventuell polare) Spezifizitat und 
Expressivital zuriickgefiihrt. 

Ferner wird die kiinstliche Hervorrufung von Genovariationen eifrig betrieben. 
Daneben werden eingehende "Phiinoanalysen" einiger stark variierenden In

sektengattungen systematisch gepflegt. Sie sollen unter Beriicksichtigung der geo
graphischen Verbreitung und nach einer experimentellen Priifung des selektiven 
Wertes der Besonderheiten der einzelnen Formen kliiren, welche durch die experi
menteIle Variationslehre aufgedeckten Evolutionsmechanismen im Einzelfall wirk
sam gewesen sind. Die Phiinoanalyse hat dann noeh die weite Verbreitung einer 
Erseheinung aufgedeckt: eine eharakteristische Ausbreitung eines sieh ausdehnen

den Merkmals. 
Aile diese Studien haben nun aber noeh besondere, durch die Bediirfnisse der 

Hirnforschung gcgebene Zwecke, und damit hiingt gerade ihre Auswahl zusammen. 
Die genetische Abteilung gebt davon aus, daB die Krankheiten nach Verursachung 
und Manifestierungsart von zoologischen Sippen nicht verschieden sind. Es kiinnen 
also aIle aIlgemeinen genetischen Befunde auf die Krankheiten iibertragen werden. 



Zuniichst muB bei der Erblichkeitsanalyse von normalen (typischen), atypyisch 
und pathologischen Eigenschaften mit der Moglichkeit sich unregelmiiBig mani
festierender Gene gerechnet werden und ihre Manifestierungsverschiedenheiten 
mussen deshalb bekannt sein. 

Dann diirfen wir aus der Existenz sich deuUich abhebender Geno- und Soma· 
variationen auf die - bisher after bestrittene - allgemeine Verbreitung von 
Krankheitseinheiten schlie Ben. Die Tatsache, daB die Ursachen fiir Entstehung von 
Variationen viel zahlreicher sind als die durch die Konstitution festgelegten Re
aktionsarten der Organismen macht die Existenz iitiologisch differenter Variatio
nen und Krankheitsbilder verstiindlich. Der Nachweis, daB bei derartigen idio
somatischen Variationsgruppen die einzelnen Atiologien zu kleinen, fiir die ein
zeIne Atiologie charakteristischen Besonderheiten fiihren konnen, muB zu iihnlichen 
Untersuchungen bei den "Krankheitsgruppen" anregen. Endlich hat uns die auf
gedeckte "gerichtete Variabilitiit" (Eunomie) zu erfolgreichem Suchen nach iden
tischen Erscheinungen bei den Krankheiten gefiihrt und hier - sogar iiber die 
bisherigen Befunde bei Tiervariationen hinaus - eine ungleiche Vulnerabilitcit der 
nacheinander erkrankenden Hirnstellen als Ursache der Eunomie ansprechen 
lassen. 

Die bei allen genetischen Fragen dem Verfasser so fruchtbar erscheinende 
Unterordnung der Pathologie unter die Biologie ist eine schon von manchen friiheren 
Autoren mehr oder weniger klar vertretene Auffassung. Es scheint dem Verfasser 
geboten, der Entwicklung dieser fiir die gesamte medizinische Ideologie so wich
tigen Anschauung auch historisch nachzugehen. So ist jiingst der experimentellen 
und der phcinoanalytischen Sektion unserer genetischen Abteilung eine historische 
hinzugefiigt worden. Ziel derartiger Untersuchungen wird es sein, allmiihlich eine 
Ontologie und Methodologie der Medizin auf historischer Basis zu entwickeln und 
dam it auch eine Liicke in der Erziehung der Mediziner auszufiillen. 

9. Die physikalisch-technische Abteilung. Dieselbe hat die Aufgabe, unter der 
Leitung cines speziell fiir Neuschopfungen sich interessierenden Diplom-Ingenieurs 
neue Instrumente zu konstruieren und insbesondere die neuesten Errungenschaften 
der Elektrizitiit speziell als Kraftquelle fiir Reize bei sinnesphysiologischen Appa
raten und zur Verstiirkung von Registrierapparaten auszunutzen. 

10. Die Reprodllktionsabteilung. Dicse hat - wie bisher - die fiir die wissen
schaftliche Forschung unentbehrliche Mikrophotographie und in der Zllkunft die 
erforderlichen Krankenaufnahmen und Kinematographien auszufiihren. Auflerdem 
hat sie in ihrer Druckerei - die nunmehr um eine Schnellpresse vermehrt werden 
wird - flir bessere Rcproduktionen zu sorgen, als sie in der Industrie hergestellt 
werden. 

LITERATUR 

VerI. erorterte die Notwendigkeit derartiger Forschungsinstitute an folgenden Stellen: 
1900: Sur la necessite de fonder des instituts centraux pour l'anatomie du cerYeau (13ieme 
Congr;,s international de mMecine, Section de Neurologie); 1901: Vber die Errichtung 
neurologischer Zentralstationen (Zeitschr. f. Hypnotismus); Vber zentrales hirnanatomisches 
Arbeiten (Verhandl. d. Kongresses fiir innere Medizin); 1904: Die hirnanatomische Abteilung 
des Berliner Neuro-Biologischen Universitiits-Laboratoriums usw. (Verhandl. d. Anal. 
Ges.); 1913: Vber Forscher und Organisation der Forschung (Nord u. Sud). 

Verf. verolTentlichte - meist zusammen mit C. VOGT - seine Hauptergebnisse in fol
genden Arbeiten: 1919: Allgemeinere Ergebnisse unserer Hirnforschung, 1.-4. Mitteilg. 
(Journ. f. Psychol. u. Neurol.); 1920: Zur Lehre der Erkrankungen des striiiren Systems 
(Journ. l. Psychol. u. Neurol.); 1!J?..2: Erkrankungen der Grofihirnrinde im Lichte der To
pistik, Pathoklise und Pathoarchitektonik (Journ. f. Psychol. u. Neurol.); 192i: Architektonik 
der menschlichen Hirnrinde (Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie); 1929: Himforschung und 
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Kai •• r Wilh.lm-Inltitut far Hirnforachung 
und 

Neuro-Blologiachea Inltitut der UnivereitAt 

Serlin-Such, den 12. Januar 31-
Unden ........ We, 

SAmmelnr. E' Buch 8130 

Aktenlelchen: 

(8 .... hi ., "' ....... uzu,.b_> 

Die unterzeiohneten Direktoren 
der Bucher St~dtischen Krankenanstalten 

und 
des Kaiser Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung 

beabsichtigen, in der Folgezeit in gewissen Abst~den an 
Spatvormittagen Demonstrationsvortrage mit ansohliessender 
Besiohtigung der betreffenden Institute zu veranstalten. 
Die unterzeiohneten Leiter erlauben eioh hiermit, zu 
einem erst en Vortrag im 
Auditorium des Kaiser Wilhelm-Instituts fUr Hirnforsohung 

in Berlin - Buoh 
am Mittwooh, den 21. Januar, mittags pUnktlioh 12 Uhr, 
einzuladen. Es wird spreohenl 

O. V 0 g t, Uber die Pathoklisenlehre. 
1m Anschluss an den Vortrag ist fUr die G~ste, die das 
Institut nooh nioht kennen, eine FUhrung duroh die be
reits eingeriohteten Abteilungen des Hirnforsohungsinsti
tuts vorgesehen. Den G~sten, die sins FUhrung bereits mit
gemaoht haben, werden einige bei ihrem letzten Besuoh 
noch nioht vorhandene Spezialapparate demonstriert. 

Diese Einladung ist auoh fUr Ihre Herren Mitarbeiter 
bestimmt. Sie gilt sowohl fUr Sie als auoh fUr Ihre Herren 
Mitarbe1ter als Ausweis. 

Abfahrt: 
Berlin, Stettiner Vorortbahnhof 1125h 
Autos stehen am Bahnhof Buoh. 

Birnbaum 
Maas 
ROBenstern 
Vogt. 

Feste Taxe, auoh bei Teilnahme 
mehrerer Personen, 1.- Em. 

Zur Zusammenarbeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung in Berlin-Buch mit 
den Bucher Krankenanstalten. Archiv MPG, l. Abt., Rep. lAo 
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Kaiaer Wilhelm-Inatltut fOr Hirnforachung 
und 

Neuro-Biologlacha. Inatitut dar Univeraitlt 

Berlln-Buch 22. Jan. 1931. 
UncIen ....... W .. 

Sammol.,. E' Such 81311 

Alden,lchen ~ 
(BIb bI ... MtwcNt ... p_) 

An den Pr!sidenten der Kaiser Wi1helm
Gese11sohaft zur Fijrderung der Wissensohaften, 
Herm Geheimen Regierungsrat Professor Dr. P 1 a n 0 k, 

B e r 1 i n. 

Hochverehrter Herr Geheimratl 

Bei dem Interesse, dass Sie dar Zusammenarbeit 
zwischen den Dah1emer biologisohen Inst1tuten und 
dem unsrigen entgegenbringen, mijohte 10h Ihnen mit
tei1en, dass auf die E1n1adung zu meinem gestrigen 
Vortrag von den Herren der Dahlemer Institute nur 
Herr Professor Warburg nioht geantwortet hat. -
Die Herren Professoren Correns, Hartmann und Eugen 
Fischer waren aus versohiedenen GrUnden am Erscheinen 
verhindert. Es haben aber aus dem B101ogisohen und 
dem Anthropo1ogisohen Institut 1m ganzen 20 wissen
schaftliohe Mitarbeiter sowohl der Einladung zum 
Vortrag wie auoh einer von meiner Frau und mir an 
sie ergangenen Aufforderung zu e1nem einfaohen FrUh
stUok Folge gele1stet. 

Mit ganz besonderer Verehrung 
Ihr ergebener 

o,~ 

Zur Zusammenarbeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung in Berlin-Buch mit 
Instituten in Berlin-Dahlem. Archiv MPG, I. Abt., Rep. IA. 
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Manuskript der Rede von Max Planck, Priisident der Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft, 
zur Einweihung des Institutsfiir Hirnforschung in Berlin-Buch am 2. Juni 1931 (s. 
S. 25). Archiv MPG, I. Abt., Rep. IA. 

2. .run t 19:3 1. 

Sehr verehrte Anwesendel 

Lassen Ste mtch tn dteser Jest1tchen, Jur dte Geschtchte des 

Kaiser ;J't1helm-Instttuts Jur lIirn,torschung bedsutungsvol1en Stundt 

tm /lamen der Kaiser Wi1helm-Gsse11scho.jt dsren herz1tchste Gli.lcf<;

wiinsche dem Inst ttut und allen setnen Ilngehortgen zum Ausdruck 

brtngen. Oenau genommen letern wtr Ja heute ntcht dte Grundung de~ 

Instttuts, sondern nur etnen besonders wtchttgen Uarkstein in set; 

Entw!ckelungj 1tegen doch beretts zahlrelche wertvol1e ?ruchte de: 

darin geletsteten Arbett vor unseren Augm. Schon vor etnem Uen

schenalter, 1m .rahrs 1898, machte Oskar Vogt mtt der Stnrtchtung 

der nneurologischen Zentralstel1e" den Anlang ::u der or;;antsCl tori· 

schen Ver,;;!rklichung der ji'orschungstdeen, dte Ihn erlUllten und d 

er mit der tlIm etgenen unbetrrbaren EnerglB und Ziihigkeit bis zum 

heutigen TagB JBstgshalten und ausgebtldet hat. Etne Schtlderung 

im etnzelnen davon zu geben, wis er ss unternahm, dte Methoden 

der Anatomte u.nd der Phystologte des Oehlms zu vermehren und zu 

verbessern, tst ntcht I7fsines Amtes,· das mu.8 tch dem Vorsttzenden 

des Kuratortums, Herrn Dr. Krupp v. Bohlen und Halbach, anhetmste 
en 

Aber einen Punkt mochts ich doch besonders hervorheben, denn bet 

al1em Respekt vor der Grund1tchkett des Herrn Vorsttzenden be/urc 

te tch doch, daB dieser Punkt tn setnem Bertcht nicht seiner voli 

Bedeutung entsprechend zur ::Urdigu.ng kommen wird. Das tst der An

te! 1, den er selber und mit ihm setne Gatt tn an der £'ntwtc"elung 

dieses Instttuts genommsn hat. Von AnJang an hat die Pamtlie Krup 

ihr tteJes Intsresse an den AUJoaben dss Instttuts dadurch bekun

det, daB sts thm ntcht nur durch Berettstellu.ng von Uttteln, son-

dern 
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sondern auch mtt Rat und Tat thre Unterstatzung gewchrte und aber 

manche Schwtertgketten htnwqggehol.f.;n hat. In der Tat: )as :Jc".be 

es .far den unbe.fangenen Beobaohter Interessanteres ~nd F.etzuolle

res. als dte Ausstoht au.f etne grandl tohe'Otl wtssenschajtltcl!e Er

jorschung Jener gehetmntsvo11en Vorgange. dte stoh tn den Regtone: 

des menschltohen Gehtrns absptelen. des kostbarsten Besttzes, den 

etn Jeder setn etgen nennt? Unver~~<,81 toh wtrd demjentgen, der 

etnmal dte /etnen hler ange/erttgten (}ehirnsohnttte tn Augenscheti 

genommen hat, der Etndruck des so wundersam zusammengesetzten Btl· 

des tn Ertnnerung ha/ten und unau,fhlJr1toh drangend l:Jtrd thm dte 

Frage bletben naoh dem Zusammenhang selner verwtck.elten <;trulJ~ur 

mtt den Bewu~tsetns7)organgen. 

NaturgemaB .fahrendte htert:flo BU behandelnden Au.f:7aben der 

Anatomte und Physto10gte I!'etter zu al1gemetneren Problemen der 

BtJlogte, aer C'hemle und der Phystk. und so sehen wt r. daE Metster 

Vogt setn Instttut mtt etner ganzen Rethe von Abtetlungen a~s~e

stattet hat. tn we1er-en Uber etne Henge spe::te11er ?ragen gear

bettet wtrd. dte <:.11e auj' das nam1tohe ZIe1 gertchtet stnd •.. enn 

er selber auel: sieherl ieh mit dem Erretchten nocl: lange ntcht zu

j'··teden tst, so I,Ard man doch betm Raokbltok aUf das Geletstete 

an aem heuttgen Tage von elnem bewundernswerten Fortsohrttt reden 

und auch aUf dte Zukunft entspreohende Ho.f.tnungen setzen durfen. 

DaB solehe HO/jnungen stch tn retohem MaBe erfallen werden, tst 

der au/rtehttge ;';Unsoh. den toll clem Instttut Ji1.r Hlrn/orsohung tm 

Namen der Kat ser ;:'t lhelm-Gesel1soha.ft heute aut den .ferneren .leg 

mttgeben m(iohte. 

Pras.;ar. 10.8.31 
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Beschwerdebrief des Ortsgruppenleiters der NSDAP an den Direktor des Kaiser- Wilhelm
Instituts fur Hirnforschung uber mangelhafte Beteiligung der Mitarbeiter an der "Ein
topfsammlung" zum Winterhilfswerk. Archiv B. 
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.(J ,J/ . tiir. _tioZl dell Kaiser W1lAelm Il18tituts 

LYfJ·f!.J,/!P; . rur H1rntorsohWlg. 

Bet riUt : i:LZlt :ta8lllllll \U1g. 
=::::::;=:: == 

SelLr geell.rter Herr Protessor. 

Zu mein8ll sut'riolltigen B edauern mU8 ioll llulell 1 eider 

m1 tt 811 en, dass das Bundsohre1hen in ob1ger Allge1 egenhei t 

mOAt tt1.1soll.l10lLel"!e1ee an Sie,Herr Protusor,gerioll.tet wurde. 

WellZl nioht die rloht1ge Allsohrltt vermerkt war,b1tte 10h dies 

zu entsolluldigell. 

Zur Bache solbs~oll.to iolL DEAerlten,dss8 der von 

llu1en,Herr Protessor,ange:fi1hrto Vergl810h lU.:ckt;denn die f:lp81-

sen ill einEA Restaurant "erden ge&ell einen gewissen Verdi enst 

an dift <Histe abgetiiArt,wiUl.rond die ,Abgabe des Essells111 den 

All8talten nur gag·en Erstt'ttWlg del' entstandenen thlkosten abge

geb ell werden.Somi t st eAt IUSO der abga1'iiArt s DiU erellZb etrag 

del' Anstalten in k81nemVerAa1tnia zu den TOn den Gastwirten 

abgeti1ll.rtc Betrtlgell,Ul:l4 erst reoht niolLt zu den ];l1.nkommell 

del' betretteb.den Personell. 

und 
Es 1iegt moht 1m S1Wl dss FiUl.rers,B1oh mit haltlosen 

unzulilngliohell I:I.nwendWlgen zu entsohuJ.d1gen und solohe 

auoll. llOolI. zu verte1d1gcm.lo.lI. b8llerke llOolllll8lB,der l1Zltopteonn~ 
tag 1st nUl" e1n I1USarsli Ze10lLen dar Opteraltt1on, an der sioh 



~ mit einelll rwubarm Opter bete:Ulsen soll. 

w'r l1egt sora4e 41e SBIIIIlelliste des Gutes LindeDAot 

vor.D1e gese1chneten Betrlise von 41e_en sanz SeFiM belloldeten 

24 Guts&rbe1tern ergeben e1ne Geaamt8\1lZllLe Wn 51,6·5 lUC. 

1I1e in dfJll Inat1tut tU.r H1rnto:noll.Ullg geaBlllllelten 

Beitrl!ge ergeben a1ne SUIIIIle VOn 8,-:a.r.Wenn mall bedenkt,das die 

GelUI.lter der eiZlZelnen li1tarbe1ter des Inat1tutes .. 1n meArtacae B 

te11wtd.se ein 10 unIl 15 tackes derjel:l1.gen der Gutilarbe1ter~\iber

at eigen, so 1st daa 8lJ1111lelergebD1s 1m lnat1 tut tu.rH1rntorsCJHlllg 

nioht nar beac&a=en4,iODdern katastrophal • 

.Ana 41esem Grunde lLal.te 1ol1. main Bundsoare1ben ... A 

16.10.)4 auelL an 41e .1d-resse -dee Institute tu.r B1.rntorsckung 

gereoll.ttQ't1gt uDd 10k b1tt. S1e,s-e&r geellrter Kerr Protessor, 

1u. Interesse des W.B.W. in vorgeaohlqenem S1nne mitzl1Brbe1ten. 

lIeil H1tlerl 

~+-~ 
O!t·~te~tale1ter. 
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1. 

II. 

III. 

IV. 

IVa. 

"=aiser Wilhelm-Institut fur Hirnforschung 
~inteilung in Abteilungen 

ab 1. 4.1937. 

~rste Abteilung fur Anatomie und Pathologie des G~hirns. 
- Lei ten Prof. jugo Spatz 

Zwei te ,',bteilung flir Anato!!li!) UI'.d ?athologie des Gehirns. 
- ................................................ .. 

Abteilung fur menschliche Erb- und :!:onsti tutionslehre. 
- Leiter: Dr. 3ernharci P2.tzig. 

Abteilung fur experimentelle 2:ijysiologie des Gehirns. 
- Leiter: Dr. Alois Kornmiiller. 

l'hysikalisch-technische Abteilung. 
Leiter: Dr. Hans-Joachim Schaeder. 

V. Abtei1uns flir experimentelle Pathologie des Gehirns und 
Abtei lung flir ']'umorfor schung. 
- Lei ten Prof. Wilhelm Tonnis (Direktor der~: eurochirur
gi schen Universi tat sklinik ::.Jerlin). 

VI. Abteilung flir allgemeine Pathologie. 
++) - .................................................. .. 

VII. Abteilung fur Chemie des Gehirns. 
- zur Zeit nicht besetzt. 

i:ervenkli!lik .••..•.•...•• Oberarzt Frau Dr. Soeken 

In Aussicht 

In Aussicht 
stadtischen 

genommen: I!J~~/~.;-; 
/~~ 

genommen: Prof. Anders (Direktor der Prosektur der 
Heilanstalten in 3erlin-13uch. 

Als vollig selbstandige Abteilung mit eigenem ?tat dem Hirnfor
schungs-Illsti tut angegliedert: 

Abteilung flir experimentelle Gen8tik. 
- Leiter: Dr. Timofeeff-Ressovsky. 

Bisher noch hier befindlich, aber auszugliedern: 
Phonometrische Abteilung. 
- Leiter: Dr. 3berhard Zwirner. 

AuJzeichnung von Hugo Spatz zur Neugliederung des Kaiser-Wilhelm-Instituts Jur Him
Jorschung nach Ubemahme der Leitung 1937 (s. S. 35). Archiv B. 
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Herr ~.~. T i ~ 0 f & e f f - Res sow s k Jist 

ein sehr orisincller und erfolgreicher Verer~unGsforscher. 

Er hat e~~c Reihe neuer Fr~~engeoiete der Droso,hila-Porschun/ 

in_~,griff genomoen.~inmal ~at er der gir~g mutierter Gene 

auf die V:!.to.1i tLi.t ihrer Trager besondere Aufmerksamkei t ge

schenkt u.'ld fest'gestellt/daS die Uberwiegende Uehrzs.!"11 der ge· 

priiften Genoutationen/Vlelche sichtbcre Au!3e=er!;:ma.Ie bewirken 

auch die Lebensei~ung irgendwie beeinfluBt .P.cntgenbestrahlu.'1{ 

versuche haben ihm Vlei terhin gezeigt / da!3 eine gro!3e A.'"1zt!l~l V<)l 

vitalitatssenkenden Mutationen auslosbar ist/die sichtbare 

l.ierkmals:i.'1derungen gar nicht zur Folge haben.Ei!l z"eiter wi::h· 

tiger Arbeitsberelch Timof&effs bezle!lt slch auf c.ie \'Icchseln· 

de Auswirkun3S\7eisc beoti=ter Gene.:sr hat die Zuordnune der 

Me...'lifeste:tion.sh:iuf'ie!cei t u...~d des ~!~ifosto.tion::;Gradoc gcn'be-

din(;ter i.!er:ona.le von der A..'1:resenhe:it anderer Gene im Ge!}oty,u, 

1.rnd von A1.1.:3enbedinaungell v;i:ihrend bestimmter sensibler :?erioc.e: 

der En'!;·:lickl'.lllg untersucht und wichtige neue FeststeIIu.'1gen g. 

macht/die A..'1satze zu neiteren Experimen,!;~luntersuchu.'1;en biet. 

Am meisten hat er sich bekannt gemacllt durch die Vcrsucnc,aus 

der strac1elninduzierten Mutation Aufsc!ll'isse '.'.ber (.".ie ~ratur oi, 

Genmutatioll 1.l.'1d der Genstruktur zu gewinnen. In e~zer, von ihn 

angeregter Ar~eitsgemein6chaft mit Physikern hat er sehr auss' 

delmte Versuchs:;erien aU:JeefUhrt und die gel'lonnenen Erseoniss' 

tLYJ.gemein scharfsi!'lni~ theoretisc~ eusgewertet.Die gezoge!!e!1 

Sc,'llUsse si:lo. sehr wei ttrae;end: I:s erscheint sehr wahrscheiCl-

lie!! ,da!3 die !!utation ei:1 ein=-acher ph:;rsi!{alisch-cheni5cher 

Elemcntarvorgane; ~ unC: des Ge~ ein !latu::-korper vom Rang ei

nes Mole!cillz oder Kristalls aus identischen Atomverbiinden dI. 

Gutachten der Biologen Max Hartmann und Alfred Kuhn uber N. 
W Timofieff-Ressovsky zum Antrag auf Ernennung zum Wissen
schaftlichen Mitglied des Kaiser- Wilhelm-Instituts fur Hirnfor
schung. Archiv B. 

153 



154 

Schlesische Volkszeitung Breslau 

1. 2. 1938 

:neue 'llblellungeu om flID3 
m~ uns mibQe!eift mirb, wurbe Olm.lt {l I f ~ r· 

'ill i 1 IJ e 1 m.;1 n JU t u! liir .f)irn~orf<f,.ung in ~~'lfn' 
!Bud) au !&ginn bieles ~'gr-es bie .f)lfto.pa.!gologt!d)e 
21bteitung neou eroffnet. 21ibteifungsl~i!er ift Oberar3t 
~r. 5uUus .f)alIeroorl>en. ~r . .f)aUet"llOrben b1ewt wle 
bi~r l1eilieT ber ~rolertur ber &nbe~Oln!!I:>Itelt ber 
~rl)Din3 !Branl>en~, beren 6il1 I)On !!lotsbOlm l1I.ld) 
!Bud) Deriegt morbrn ill. :!)as .\!OlOOrawnu.m in !!lots· 
bam wirll o1s. 3weigftelle bee nw~n 2li'u-trilunR in 
!8eteln mit btm !8~·~nbur.g~~n !j3ro!lin3iar. 
nerbcnb tl)ti!~tfti1l)rt. ;gu gleid)er ;geit ~ eine 
21bbri1ung ;iir 21l1gtmeine ~~o(o~ie ,<IIl1 <J{~i<f,en 
511lltitut etngnid}!et. ber~ 2-r.itUnR!jJ.rof. :Dr. .fjlln5 
2!nbm liberlregen tl)~. !!lrof. 21nbers 1ft l)<!·upt. 
amUid) 1>irettor bes !Jieuropatl)o!cgbfdjen ~ff.i;uts 
ber f)elt. ul1'b !j3.f!eg~rtftiYlt;!&tel) ber !Reld)sl)crupt[labt 

NAZI VICTIMS ----------------_-

Brain sections to be buried? 
Frankfurt 
COINCIDENT with its fortieth annual 
meeting. the Max Planck Society (MPS) 
ta!!.! week announced plans 10 give a 
respectful burial to tissue samples from 
the oruins of Nazi euth.masia victims that 
remain in its cel\ecliens. According 10 
Director Heinz Wassle of the Max Planck 
Institule for Brain Research (MPIBR) in 
Frankfurt, the brain lissue - fixed in thin 
~eclions on up to 10.000 glass slides - will 
be cremated and Ihe ashes will be buried 
al an appropriale site, perhaps an existing 
Holocaust memorial. 

The tissue samples were collected by 
neuropathologist Julius Hallervorden 
(1882-1965) from the euthanasia centre at 
Brandenburg-Gorden. Hallervorden. a 
seclion leader at the Kaiser Wilhelm Insti
tute for Brain Research in Berlin, the 
forerunner of MPIBR, received 61J7 
brains from the centre between 1940 and 
1l)44. Thirty of the tissue s<lmples have 
been shown to derive [rom these brains: 
up IU 4(1) sumples have been linked dr
cumstanti<Jlly wilh the killing centres. 

The Max Planck Soci!!IY will cremate all 
slitks and samples in its possession dating 
b,u;k 10 Ihe years 1933 to 1945. The per
mission from University of Fnmkfurt is 
required, but is expected to be granled. 

A scandal erupted in Israel in Junuluy 
when a West German television report 
rcvcilled the presence of tissue silmples 
;Lnt.! skeletons of Nuzi victims al thc WClr>t 
German universities uf Tubingen and 
Heidelberg (see N(l/ure 337, 195: IlJSlJ). 

Thl! University of Ti..ibingen appointed 
it commis..'iiun tu invcstigute the presence 
of such silmp!cs ut the university and the 
pussibility that they had becn usell ror 
Il!uching. The commission is to meet suon 
,lOd is expecled to consider hurial. The 

University of Heidelberg is "still decid
ing" how best to dispose of four samples in 
its anatomical collections Ihat may have 
been taken Crom Nazi victims. said 
spokesman Michael Schwarz. The sam
ples may be buried al a memorial to 
Holocaust victims in a Heidelberg city 
cemetery. Neither university had heard of 
the MPS plans. 

Wasste says that researchers have not 
used the Hallervorden samples in recent 
years, and that he and his co-director. 
Wolf Singer. did not know of the collec
tion's existence when they arrived at the 
ins:itute eight yean ago. They learned of 
it only when historian G61z Aly lried 10 
gain access to it in 1983 and "locked it 
away" in 1987 when Aly's book offered 
proof of its Origins. 

Cremating the collection respectfully 
seems to be Ihe "only ethical solution", 
said Wassle, bUI he is also concerned that 
the reputation of science might suffer 
(rom further publicily. Meanwhile. the 
slides are locked in the basement room 
TOOIl and are accessible only with a key 
stored in the director's desk. 

The brains used by Hallervordt:n were 
removed Crom the cadavers of children 
who allegedly surtered rrom psychiatric 
disorders. Psychiatrist and historian 
Robert Jay Lirton estimates in his book 
The Nazi Doc/ors that 5,000 children were 
k.iIIed in the official Nazi euthanasia pro
gramme. Hallervorden continued to pub
lish papers about his findings until his 
retirement in the early 196(1s, 

Geneticist Benno Muller-Hill. who 
collaboruted ·with Aly's investigation 
some years ago. Silid that it is imporlant 
(or the records or the collection to 
be retained even arter the samples are 
destroyed. Sleven Diekman 

NATURE VOL 339 15 JUNE 1989 

Zeitungsbericht uber den Eintritt von Julius Hal
lervorden in das Kaiser- Wilhelm-Institut fur Hirn
forschung (oben) sowie Bericht in Nature (un/en) 
uber die "Bestattung von Hirnpriiparaten" von 
Opfern des Naziregimes aus der "Sammlung" von 
J. Hallervorden (s. S. 39). 



GehirnlebeIl in Kurven 
Btsucb im Kaiser~ WilJ;elm~lnstitut jiir Hirnjorschung I Von Dr. med. tt phil. H tltt r 

Nahert man sich, von Berlin kommend, 
a ... f der Karower Chausse der nordlichen 
Vorstadt Buch, wo sich noch immer das aHe 
markische Dorf neben den zahlreichen 
Krankenanstalten der Reichshauptstadt in 
reizvollem Widerspiel erhalten hat, so wird 
die Aufmerksamkeit von einem anspruchs
losen kubischen Bau auf sich gezogen, 
dessen weiBgraue Tonung - scharf akzen
tuierLdurch den dunkelgriinen Rahmen sei-
ner 'i,artigen Umgebung - von der H6he 
zur ~~hten herableuchtet. Ein Prad, der 
den groBstadtisehen Kraftfahrer nieht eben 
mit Freude erfiillt, fiihrt zu einer prorte, die 
ungehinderte Zufahrt gewahrt. Knirscheml 
graben sieh die Rader in den Kies vor dem 
Hauptgebaude: Wir stehen vor dem Kaiser
Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung. 

Fotografische Portrats der Manner aus 
aller Welt, die ihre Namen durch hervor
ragende Beitrage mit der Geschichte der 
Hirnforschung verknilpft haben, unter
brechen hier und da das indifferente WeiB 
des kargen Treppenhauses. An langen Flu
ren, deren sachliehe Geradheit jedem ab
schweifenden Gedanken abhold scheint, lie
gen die Riiume der versehiedenen Spezial
abteihmgen. Hier wird Sorge getragen, daB 
die auBere Form des Gehirns, der lrrgarten 
seiner Wulste und Furchen, durch sinnreiche 
AbguBverfahren oder fotografisehe Auf
nahmen naturgetreu und dauerhaft nachge
bildet ist, bevor das Messer des Anatomen 
die tieferen Schichten blol31egt. Hauchdiinne 
Scheiben legt das Mikrotom nach Paraffin
einbettung durch die zarte Nervensubstanz. 
Dank erprobter Farbemethoden treten die 
jew~ ;ewunschten Partien in leuchtenden 
KonL. _ . .,ten hervor und lassen uns im Gegen
licht an die marchenhafte Tonung einer sel
tenen tropisehen Blute den ken. 

Ein Blick von der Hohe des Hauses UiBt 
die Augen tiber den ganzen Gebaudekom
plex schweifen. In unmittelbarer Niihe er
hebt sich die klinische Abteilung, weIche 
die Beobaehtung und Behandlung von etwa 
60 Nervenkranken sUindig durchzuflihren 
hat und der Forschung die praktischen Er
fahrungen !iefert, ohne die sie sich ihrer Auf
gabe, dem Leben zu dienen, allzu leicht ent
fremden konnte. Fernerhin, in saftiges Grlin 
gebettet, das Wohnhaus des Direktors. 

Beschreibung des Kaiser- Wilhelm-Instituts fur 
Hirnforschung in der Zeitung "Das Reich" yom 
2. Juni 1940. 
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flU5wdrtlges flmt 
:'~eg.Rat Bassler 

Berlin IV 8, 12.N ov emb er 1940 
IWnbelmftta~e 74-76 

/I 00 /J- r- s'-

~l~ 

Sehr verehrter Herr Doktor! 

Die Deutsche Botschaft in Tokyo ist an uns ~it der 
3itte herangetreten, ihr zur Ver~ffentliehung in ja
panischen ZeitschriftenAufs~tze zukommen zu lassen, 
die sieh mit den Forsohungsergebnieeen der deutsehen 
i'li'ssenschaft befassen. 

;!)in Artikel in den deutsehen Tageszeitungen von 11c1:1-
rich Kluth (lber das 'rhema "A t1lll1zertrU=erung fordeJ:t 
Erbforschung", worin Uber Ihre AusfUhrwlgen anl1!.ss-
lich einer Besichtigung der Anlagen Ihres Institutes 
oerichtet wird, veranlasst mich, an Sie, sehr verehrter 
Herr Doktor, die Anfrage zu riohten, ob Sie bereit 
waren, uns einen Aufsatz Ulier Ihre .B'orschungen und 
ArlJeitsmethoden zur VerfUgung zu stellen. Die japanische 
Uffentl1chke1 t wie d1e dort1gen Nissenschaftl1cllen 
Kreise interessieren sioh fUr das Problem der Radio
:::kt1v1 tl1tDBtUrl1ch in hohem MaGe, und es 11egt im deut
schen Interesse, 1n japanisohen Ze1 tungen und Zei tschr1f
ten lIlogl1chst v1el Uber unsere l!'orschungsarb e1 t unterzIJ.
br1ngen. - Bs w~re erwUnsoht, dass· der Aufsatz e1ne 
Wnge von 15 bis 20 Se1 ten besi tzt. 

::errn 

Jr. i.G. Z 1 m mer 
G'en:tische ,ibte11ung des 

,~c.i 5 er-Wilhel!:!-Inst1 tuts flir H1rnforsohung 

:s erlin - Buch 

Schreiben des "Auswartigen Amtes" von 1940 an K G. Zimmel; seine "radioaktiven Ar
beiten" (s. S. 47) und japanische Interessen daran betreffend. Archiv B. 
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KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 
In.tJtut fOr Strahlonblologlo 

Prof. Dr. K. G. Zimmer 

Eilboten - Einschreiben 
Herm 
Prof. Dr. E. GeiAler 

X 25 Rostock 1 
John Brinckmanstr. 12 

Sehr geehrter Herr Kollege GeiAlerl 

75 KAILSIUHE 1. 29.9.1969 
... tlado:t640 

T.la. 7125 651/71126 755 

Tololoo. 11m7/121 
DunIIwohlo 11m7/12 _._._. 

Verbindlichen Dank fUr Ihre Anfrage yom 2~.9 •• die trotz des kom
plizierten Verlaufs der Drucklegung des Buches Timof~eff-Ressovsky 
und Zimmer: "Trefferprinzip in der Biologie" leicht zu beantworten 
ist. Das Hanuskript war bereits 19~~ fertiggestellt und gingsofort 
in den Druck. Der Satz wurde zunlchst bei der Druckerei Spamer in 
Leipzig begonnen und dann - nach d.eren Zerst6rung iurch Bomben -
bei der Druckerei Pierer in Altenburg/ThUringen fortgesetzt. Schon 
unmittelbar nach Kriegsende erhielt ich zu meinem Erstaunen die Kor
rekturen und konnte diese noch im Sommer 19~5 erledigen. ehe ich in 
die Sowjetunion "verzog". Der weitere Verlauf lilt sich nicht mehr 
aufkllren. Offenbar wurde die Firma Pierer demontiert, aber der 
Satz zur Firma Lippert, Naumburg/Saale, verbracht und dort ausge
druckt, so daA das Buch schliellich, wie auch in diesem angegeben, 
19~7 mit Genehmigung der sowjetischen Militlradministration er
schien. Auch der weitere Verlauf bleibt unklar. Anscheinend wur
den viel mehr Exemplare gedruckt als vertraglich vereinbart und 
auch mehr verkauft als dem Honorar entsprach. SchlieBlich scheint 
es, daA ein groBer Posten (m6glicherweise im Zusammenhang mit den 
ja inzwischen Uberwundenen Heinungsverschiedenheiten Uber Genetik) 
eingezogen und eingestampft wurde. 

Zu Ihrer Unterrichtung Ubersende ich Ihnen gleichzeitig einige 
Sonderdrucke und bitte Sie der guten Ordnung halber um eine kurze 
Bestltigung des Eingangs. 

Mit besten Empfehlungen 

(J:f/~ 
D., Ko'.,.' .......... " •• whd b." •• ''f.. .. I..(;Aimmer) 

GaoJbchaft fOr Kemfonchung m.b.tt. Karlsruhe, WebentraBe 5 

Brie/von Prof. Dr. K. G. Zimmer an Prof. Dr. E. GeijJler zur Veroffentlichung des Buches 
aber "Das Trefferprinzip in der Biologie" (s. S. 45 u. Abb. 26). Freundlicherweise von 
Prof. Dr. E. GeijJler zur VeifUgung gestelit. 
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2tefI{JefotJl{Juugotot 
tlet 23cvonm64.ltlgfe bee 1tdc!lematfc!lane 

lItrWW)obIo.., ..... 21. Oktober 1944 
1IoIbmuuIr. lID 

. fdt 4nilp~\Jltk 
t '- I 'P,col. X)t. 211. Glnl •• 1 ''t-i.,V Db.oNr. RJ!'R 1909/44 Ge/Gud. 

'U 
.f\ Herrn 
TI Dr. Tel soh 0 w 

Generaldirektor der Kaiser 
Wilhelm-Gesellschaft 

Elngegangen: 

2J1.OKT..l944 
~ Wllnolm_ 

Goot.i'·"ehAII. --...... 
B e r 1 inC 2 
SobloS, 'Portal , 

Lieber, sehr verehrter Herr Dr. Telsohowl 

lch babe heute noah einmal mit Herrn P~f. G e r t h sen 
die Frage der Unterbringung seiner Hoohspannuagsanlage in Bln.
Buoh durohgesproohen. Wir kHnnen tatsUohlich keine andere MHg-
11chkelt sehen, dle lnlage bier In der GegeDd autzustellen. 
Gleichzeitlg erglbt doh jetzt sUs den vor11egenden Pltinen, daS 
dle Unterbrlngung der lnlage In Berlin-Buoh teohn1soh besonders 
gtinstig wtire. 

Herr Prof. Gerthsen wird in den ntiohsten ~agen nooh elnmal m1t 
lhneA Uber dhses Projekt spreohen. loh dart lhnenm1ttellen, 
daS auch ich sehr daran interesslert bin, daS diese lnlage mHg
llohst bald autgestellt wlrd. loh wlr, Ihne.n daher dankbar, wenn 
818 dazu beitraganwtirden, atwa nooh bastehanda Sohwlerigke1ten 
m8gliohst aus dem Wege zu .... rtiumen. 

Jr11 t bestem Gl'I1SS und 

Heil Hitlerl 

Schreiben des Physikers Prof Dr. W. Gerlach, Bevollmiichtigter des Reichsmarschalls fur 
Kemphysik, die Aufstellung einer Hochvoltanlage zur Erzeugung von Neutronenstrahlen 
in der Friedhofskapelle (s. Abb. 5) im Geliinde des Kaiser-Wilhelm-Institus fur Himfor
schung betreffend (s. auch S. 37). Archiv MPG, I. Abt., Rep. IA. 
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Man kann aber feststellen, daas die Hirnforschung, 
etwa seit der Zeit des berUhmten Gall, des Wiederentdeckers der 
GroBhirnrinde, in keinem Lande so viel ~~r4erung erfahren hat, 
w1e in De~tschland. Eine ~erer Pflegestatten ist das Kaiser
Wilhelm-1nstitut fUr Hirnforschung,welches vor 30 .Jahrsn 
( am 23.1.1915) durch seinsn 1. Direktor, Professor Dskar Vogt, 
dank der verstandnisvollen ~lSrderung der.Bestrebungen der Hirn
forschung d~rch die Familie Kr~pp, gegrUndet werden konnte. Dies 
geechah a~ der Grundlage eines alteren, von Vogt schon 1898 ins 
Leben ger~enen und 1902 der Universxtat Berlin angegliederten 
Laboratori~s. Der heute am Rande der Reichshauptatadt in Buch 
etehende, von Vogt errichtete groBzUgige Bau, zu dem e1ne eigene 
Klinik gehlSrt, w~rde erst 1931 eingeweiht. Oska17 Vogt, welcher in 
KUrze seinen 15. Geburtstag feiert und he~te nooh im D1enste der 
H1rnforBchung steht, ist z~aammen mit seiner Frau Cecile 
und seinem veretorbenen Mitar.beiter Brodmann der BegrUnder einer 
exakten nArchitektonik~ der GroBhirnrinde. Dieser Forschungszwe1g 
hat uns geze1gt, dass die GroBhirnrinde, welche vor nicht allzu 
longer Zeit noch als gleichart1g gebautes Organ galt, be1 der mikros-
kop1schen Untersuchung in mehrere hundert verech1edene "Felder" 
zerf~llt, die sich durch die Anordnung und Struktur ihrer Nervenzellen 
und deren Le1torgane, der Nervenfasern. vone1nander abgrenzen lassen. 
Nur von einer Minderzahl dieser Felder kBnnen wir heute schon etwas 
tiber ihre besondere funktionelle Bedeutung aussagen, es 1siaber 
ke1ne Frege, dass Besonderheiten des Ba~es gr~satzlich Besonderheite 
der Verr1chtung anze1gen. 

He~te umfasst das Kaiser-Wilhelm-Instit~t 7 Abteilungen, denen 
noch eine Abteilung fUr Genetik angeaohlosaen 1at. Es gibt eine 
FUlle von A~fgaben und BahT verschiedene Wege. mit genz verschieden
artigen nat~issenschaftlichen Methoden. Umfangreiohe Sammlungen von 
Fraparaten s1nd die notwendige Grundlage aller St~dien, welche den 
Ba~ des Gehirne 1m normalen und krankhaften Z~etand betreffen. Ge
nannt eei, dasa die Physiologieohe Abtellung zur Statte syetematischer 
Unters~chungen tiber die elektr1schen Lsbensereoheinungep des Geh1rns 
~d ihre Besonderhe1ten a~ versoh1edenen Stellen, be1 T1er und 
Mensch, 1m geeunden und kranken Zu~tand geworden ist (Xornmuller). 

Ausziige aus einem Vortrag von Professor Hugo Spatz am 23. Februar 1945 anliij3lich des 
30jiihrigen Bestehens des 1nstitutsfiir Hirnforschung (urspriingliche Griindung 1915) mit 
Angaben iiber Struktur und Aufgaben des 1nstituts. 
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Dabel 1st es interessant, dass die elektrieohen Lebenserschelnungen 
dee Herzens ( Elektrokardiogramm) Bohon lange gut bekannt waren, 
ehe an die Erforsohung dieser Ersoheinungen am Gehirn (E~ektren
kephalogrnmm) gedaoht worden ist. Auoh hier steht die Hirnforschung 
also erst in den Anf~ngen, aber jetzt Bohon beginnt diese Methode 
ein wertvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Gehirnkrankheiten zu 
werden. Eine andere Abteilung besoh~ftigt Blob z.B. mit der Ent

wicklung des Geh1rns bei Tier und Mensch und mit de;· Entwicklungs
storungen, welche den angeborenen Schwachsinnszustanden, gewissen 
Formen der Epilepsie u.a. zugrunde liegen. Eine eben abgeschlossene 
Untersuchung ist del' angebbrenen GroBhirnloslgkelt gewldmet; 
der menschliche Sl1ugling, dessen GroBhirn noch unreif ist, bleibt 
bemerkenswerter\~ei6e ohne GroBhirn, nur mit dem Hirnstamm, j a manch· 
mal nur mit Hesten desselben, langere Zeit lebensfahlg ( beirn Er
wachsenen 1st diea unmoglich). Hieraua ergeben aich Einblickt: in 
die maximale Leistungs!!i.higkeit bestimmter Hirnatammabschnitte. 
Weitere Aufgaben betreffen die Storungen des Gehirnkreislaufes, 
Vlelche besonders im vorgeschritteneren Alter eine so groBe Bedeutunl 
haben, und die Hirndracksteigerung bei den geftirchteten Hirngewachsl 
1m MittelpQUkt versohi~dener Forschungswege steht die von einer Losl 
freilich noch weit entfernte Frage: welohe Abso.hnitte del' GroBhirn-
rinde sind dem Menechen eigenttimli~h und welohes sind ihre besonde: 

Le1stungen? Offenbar werden diese bestimmten Abschnitte del' GroJ3hirJ 
rinde auch bei der Entwicklung des Kindes zuletzt reif, und sie 
verkUmmern zuerst bei einer meist im Rtickbildungsalter auftretenden 
sel tenen Erbkrankhe·i t, fiir welche der Abball gerade del' hochsten 
geinigen und eeeliechen Leietungen oharakter1e.t1sch iet (Verlust 
des· Urte ilsveroJogens und Verfall del' Gesittung, wlihrsnd das Ge
dachtnis und die eingeschliffenen Le1~tllngen erhalten bleiben). Ei~, 

weitere Ulltersuchungereihe gilt wieder den Verrichtungen des Hirn
atammee, n!i.mlich den St~rungen der IlnwillkUrlichen Bewegungen (beim 
~tstahz. der Gehirngrippe IlBW.) so~ie den erw!i.hnten Beziehungen 
des Hirnstammes zu den Blutdrueen. Es war allch fUr uns eine tlber
raschung, als wir feststellten, dass ein so vtillig dem Bewusstsein 
entzogener VOl' gang wie die von del' Reifung der Ke1mdrueen abhangige 
Geschlechtsreifung (Pllbertat), vtillig allBbleibt, wenn man bei 
jllngen ~ieren eine ganz best1mmte winzige Stelle im Hi~netamm 
(Tuber cine~) allBschaltet. Eine gelegent110h beim Menschen vor
kommende Vergr~sserllng dieses "Sexualzentrllms" infolge Entwicklungs. 
attirllng rllft das Gegentel1, n!imlich krankhafte vorze1tige Ge
schlechtsreifllng , hervor ( z.E. bel einem 3~jahrigen Jllngen unBerer 
Beobaohtung). - Bioht zuletzt steht dae Kaiser-W1lhelm-Institut fUr 
Hi~nforschung jetzt 1m Dienste der Geh1rnverletzten. Zahlreiche 
neue 41lfgaben haben Blob duroh den Krieg erg eben. 1m Frieden waren 
dj.e Grundlagen dazu gelegt durch eine enge Zusammenarbei.t mit der 
Nellrochirllrgischen K11nik der Berliner Univers1tat sowie jetzt 
mit Nellrochirllrgischen Fachlazaretten (Generalarzt Prof. Tonnis). 
So wird versllcht, dae, wae hier \~.l!!~ und an anderen Orten in theo
retischer Forscherarbeit errungen worden 1st, praktisch nlltzbar zu 

machen. 
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Direktor 

(npO~. bllo~eeB) 

np8BIIJi!lBOOn 1Jt00.'1'.0.1epS9t' 
HaTlalllllOlX qaCR !f.tt. 

nOJ(no.uOBllU. 

Berlin-Buch,den la.Mai 1945 
des N.-I. Instituts 

Bescheinigung 

Dem(r) eOrger(in) ...•.•••••.••••.•••••••• wird bescheinigt, daB er 

(sie) im N.-I. Institut fOr Genetik und Biophysik in Berlin-Buch. 

das sich unter der Leitung des Kommandos der Roten Armee 

befindet. angestellt ist und nicht zu anderen (Fremd-) Arbeiten 

herangezogen werden kann. 

Direktor 

(Prof. Timofeew) 

Die Richtigkeit bestatigt 

Leiter des P.P. 

Oberstleutnant 

(Burgman) 

Bescheinigung fur Mitarbeiter des N.-/. Instituts vom Mai 1945 (oben: Original; unten: 
Ubersetzung), aus der hervorgeht, daj3 die sowjetische Militaradministration im ehemali
gen Kaiser- Wilhelm-Institut fur Hirnforschung zunachst ein Institut fur Genetik und Bio
physik mit N. W Timo/ieJf als Direktor eingerichtet hatte (s. auch S. 48). Archiv B. 
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Das ehemal1ge K a i s e r - W 1 1 h elm - Ins t 1 t u t 
fUr l!1rntorsclmng in B e r 1 1 n - B u 0 h.lst auf Antrag der 
Deutscnen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Ve~~tw 
:tiir <las GesUndheltswesen von dar sowjetlschen Mll1tarverwaltung ( 
deutschen Nlssenschaft zurtickgegeben worden. 
KOmmissarischer Leiter der Forschungsetatte1st Prof.Dr.K.Lohmann 
Naoh seinen Aussagen soll diese Forschungsstiitte tiir Uedizln und 
Biologie nach vollendetem Ausben und tecQnischer Ausatattung insg 
samt sieben Institute und eine Kl1nik umf'assen. Bearbeltet werden 
sollen allaschllesslich Probleme dcr theoretischen Und k11nischen 
Medizin. 
Von den sieben Instltuten sind zwel beraits vorlUUlden und eingc
r1chtet,nemlich das Institut fur Biochemie unter dem Leiter der 
Forschungsstatte Prof. Dr. Karl L 0 h man n.und dan Institut fti 
Festk1>l;'per,forschung mit einer AbteI1ung :ru.r Blophys1k untcr 
Prof. Dr. M 0 g 1 i c h. 
Noch einzurichten sind, das Institut fUr verglcichencie i>rbblo1ogie 
und Erbpathologie unter Prof. Dr. N a c h t she 1 m.das Institut 
fUr organlschc Chemie unter Prof. Dr. R e 1 c h e.das Instltut fur 
liikromorphologie unter Frof. Dr. Helmut R u s ka. 
Geplant sind fernerein Instltut fUr EntWicklung med1zinischer ur& 
naturwissenschaftl1cher Forschungsgerate,ein Krebsforschuccsinstitu 
und eine Klinik tar Krebskranke. 

Das Kuratorium der Forschun~statte setzt sieh aus folgenden 
Peraonlichkeiten zusacmeoa 
Dr. ~ Zet~, Vizeprtisideat dar Zentralve~altunb ~lir das 
Gesundheltswesen. 
Prof.Dr. Karl L.o h man n, LeIter des Psychologisch-Chemischan 
Institute dar Unlversitat Berlin. 
Prot. Dr. otto War bur g in Dahlem,llobelpreistrager:;er MediziJ 
prof. Dr. Wolfgang H e u b n e r. D1-rektor des Pharoakologischen 
InstItu.t~ dar Unlversitiit Berlin. 
Prof. Dr. . Bon h 1> f fer, Direktor des Pbysikalisc.~-C!lemisc1t!en 
Instituts. 
Dr. ierner R u s k a, 3r.findcr <leB ElektronerunUtroskops. 
Prof. ,Dr. Friedrich 14 1> g lie h.Direittor des Instituts fif 
Theoretieche Physik an dar Unlversitat Berlir •• 
Pro:t. Dr. Hans N a e h t she 1 m, Birektor des Ir.stltl}'ts fiir 
Zrbbiologie. 
Pro:t. Dr. Ludwig Rei Q h e 1, LeIter des Instltuts"fur Organisch, 
Chem1e in Dresden. und 
Dr. Alfred Wen d e. Abte1lungsleitc!' in dar ~hen Akademie de. 
W1SS8nSCha.f'ten. 

Nach der Uhernahme des ehemaligen Kaiser- Wilhelm-Instituts fur Hirtllorschung in Ber
lin-Buch durch die Deutsche Akademie der Wissenschaften Replante Institute (.I'. auch S. 
56/57). Aus dem NachlaJ3 von Prof Dr. Karl Lohmann,freundlicherweise von seiner Toeh
ter; Frau Ilse Gensew, geh. Lohmann, dem Autor zur Verfugung gestellt. Archiv B. 
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H errn Dozent Dr.Fritz Jung 

!!'Y!'!2~!'! 

L1eber He.rr J~! 

Berlin-Bueh, den 1.9.47 

L.--.Je-J f!.\..&",,- lJe.J 12. 

H aben S1e v1elen herz11ehen Dank fUr d1e Zusendung Ihrer sehonen 
Sonderdrueke.In der Geburtstagsar~e1t fUr Heubner sind m1r cine Reihe 
dummer Druekfehler aufgefallen.Vor allen Dingen ist der VergroBefungs
maBstab der Bllder immer rez1prok angegeben.und auf B11d 15 auell noch 
elektronenopt1seh und osmiumfix1ert falsch gesetzt.Auf Seite 2 sind 
wohl Eiwe1Bmieellen statt E1weiazellen gemeint und auf Seite 9 muB es 
oben wohl Haemiglobin statt Haemoglobin heiBen,AuBerdem ist auf der 
gleichen Seite unten rechts und.links verwechselt.Auf Seite 16 unten 
1st w1eder ein Haemoglobin statt.Haemiglobin gedruckt. 

Im tihrigen konnen Sie &ber versichert sein,daB m1r d1e Ar be1t se~ 
gut gefallen hat.Saehl:Leh dUrfte Herr WolperB gegen das Bild 5 Einwen
dung erheben.Ieh glaubo,os liegt hier etwas anderes vor als hamolysier 
Steehapfelformen.D1e chematische Ubers1cht finds ich sehr schon. 

Auch von ~r sind inzwiaohen einige Mitteilungen ersohionen,die ioh 
Ihnen zusende,wenn die Sonderdrueke da sind. 

D1e ~rbe1t 1m neuen Inst1tut boginnt langsam.Das erste tiM kann in de 
naohsten Tagen eintreffen,aber es 1st nooh nioht zu tibersehen wie lang 
d1e Montage dauert. Auch weiB ich nieht was an. Ei},zel te1len zu reparie
ren und zu erganzen ist,trotzdem.rechne ieh mit den orsten Aufnahmen 
noeh vor Jahresonde.Sie konnen dan\mit wohlvorbereiteten Praparaten 
gem hier oine Gastro11e geben. In 14 Tagen muB ieh naoh dem Westen no 
zurti~ und wann dann der Umzug zum Klappen kommt,weia ieh koch nicht. 

Mit herzlichen GrUBen 
Ihr 

Brief von Helmut Ruska aus dem Institut fUr Mikromorphologie in Berlin-Buch (s. hierzu 
S. 57) an Friedrich lung. Freundlicherweise von Prof. Dr. F. lung zur VerfUgung gestellt. 
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Ubersetzung 
• i,' .' 1.:3 tA..J I~ , 1;/ ~tAl{(.... 

US S R f)Jlf'l-
Gesundheit sV6kNslt ung 

der sowj et1schen Mili tarvervlG.lt:.mg 
i:1 Deutschland An den 

24. Marz 1947 

Nr. 14/875 
in Berlin 

Prasidenten ·der Deut3chen 
Akademie der Wissenschaften 

nerrn S t r 0 u x 

Berlin NW 7 
Unter den LInden 8 

In Beal!1;\1ortung Ihres Schreibens voo 3. Februar 1947 
un';er Nr. 199/47 betreffs Ubernahme des wissenschaftlichen , I Forschungsinstituts Berli~-Buch in Ihre Verwaltung gebe icn 
meine gr~dsatzliche Zustimmung zu dieser Ubernahme. 

zur praktischen Durchftihrung eller Fragen, die mit der 
Ubernahme des Inst1t1.1B verknUpft sind, bitte ich Sie, Ihren 
bevollmacht1sten Vertreter zu bestimmen. 

Der Kandidat. fUr das Amt des Direktors 5011 von Ihnen 
gemeinsam mit der Deutschen Zentralverwaltung fUr Ge~~~~~e1ts
wesen vorgeschlagen und von mir bestatigt werden. 

Chef des Gesu.~dhei tswesens 
der SOVij etis chen llili tarverwal t U-"lg 

in Deutschland 

Oberst S 0 k 0 low 

/. /..11. f~. h.f-4:.( 
______ f 

Ohersetzung des russischen Dokuments der Abb. 32 zur Ohernahme des Bucher lnstituts 
durch die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Archiv BBA W 
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Deutsohe Akad&~1eder ~1u8enaqbDtten zu Serlin 
Inst1tut t~ Ued1ztn unCI S1010s1e 

.... -Der .D1rettar -

An den 
3etrLebsret .dos lnstltuta 
rur ~ed1z1n und B101os1e 

.Berl tn - Buoh 

~er11n-~ob, don 10.12.~948 

Herr Dr. VI 1 1 d n e r le1do't an e'1ne~ Zw~lt!1ll8e:rd4r~
geaoh'N\1r unCI bedsl:'f etner ~llohb81t18en Xoat. Iob befUr\vorte, d888 

er bis auf weiterea von der M1lch 4er lne~ltut8kUh tUg110b 1/4 ltr. 
erhUlt. 

r;t.nvel'·standen I 
Botrl.bar.8t~ 

A:A 41. 
Wlrteohaftsabtel1UQg 
1m Haun. 

(P~ot .• ·W .lr.1edr·1oh) 

/f,ftMI1~1v 

:Serlin, 4a 6.9.1948 
lta. 

Batr •• Jereltstellung von G1Uhb1rD8D fUr die B101ogisoh. Ab~e11ung 
US lnst1 tuts fIlr Erebsforsch\mg in ~r11n-Bu.ch. 

J'U.r 418 neu eingeriohtet.Jt Loboratoriumsrilume der l101og1.sohan 
AbtellUIl& des In&t1tuts fU:r Xrebsfor8chllD& werden dr1nge!l4 

2 GlUhbirnea 40 lI. 
W14 2 • 100 tie 

benBUst, da der Leiter der Abtellung. Kerr Dr. Gr. t t i • 
selu' oft .benda arbe1tet unA 1lua 41 •• bel der ~8tst achQn frUh 
81nsetsendq Dunkelhe1.t ohnl Beleuohtun& -der lUi,.. unmHglloh 1st. 
W1.r 'bitten wa leraltstalluq 481' vorgenannteJl GlfUlb1%ma. 

"I ,-:: 
.' ·/I-e..( 

Dokumente aus der Grunderzeit des Akademieinstituts fur Medizin und Biologie in Berlin
Buch nach dem zweiten Weltkrieg. Ohen: Archiv B; unten: Archiv BBA W. 
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Worte des Gedenkens 

fUr Herrn Prof. Dr. Hans GUMMEL 

(Trauerfeier im Krematorium Berlin-Buch 
am 7.6.1973) 

Tiefbewegten Herzens ergreife ich das Wort: Am 29. Mai 1973 

erwarteten wir l1ans GUMMEL samt Getreuen in Heidelberg. Enge Zu

sarnmenarbeit zwischen Berlin-Buch und dem Heidelberger Krebs

forschungszentrum stand auf dem Programm. Unser Aller Vorfreude 

war grof3. 

Aber die Schicksalsgottin ATROPOS, die Unabweisbare, hatte 

es anders beschlossen. GUMMELs grof3es Vorhaben wurde sein letzter 

grof3er Plan. Wir mtissen uns beugen. 

Immer wird es mir wie ein Wissenschaftswunder vorkornmen, 

als ich Ende 1957 anliif3lich eines Berliner Symposions tiber Carcinogenese 

in Berlin-Buch bereits verwicklicht sah, was wir in Heidelberg erst 

erstrebten. 

In Berlin-Buch wurde aus meinem einstigen Schuler jetzt mein 

Lehrer. GUMMEL belehrte mich auch im einzelnen uber alles, inwieweit 

die Gunst der frtihen Gesundheitspolitik der DDR ausgenutzt und ausge

wertet wurde fUr die Forderung der theoretischen und klinischen Krebs

forschung. Ich bekam in Berlin-Buch aber auch bei anderen Stell en 

Einblick in alles, was mir fUr unseren Heidelberger Plan wichtig erschien. 

Ungefahr 8 Tage spater lag in Stuttgart und in Bonn meine 

Denkschrift tiber das in Berlin Gesehene und Gehorte vor. Diese Schrift 

beendete in Ktirze einen langen Konkurrenzstreit zwischen fOrderalistischen 

zentralistischen und kooperativen Sonderbestrebungen. 

Ausziige aus der Trauerrede von Prof Dr. Karl-Heinrich Bauerfiir seinen 1973 verstorbe
nen Schiiler Prof Dr. Hans Gummel mit Ausfiihrungen zur Griindung des Deutschen 
Krebsforschungszentrums Heidelberg. Archiv B. 
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ZENTRALI NSTITUT FlJ R MOLEKU bARBIO LOG I E 
der Akademie der Wissensc:haflen der DDR 

Zur felerlienen 

Obergtlbe ReS 

newen Ltlborgebawe(es 
am Dienslac;/. dem 13. Mai 1980. um 16.00 Uhr 

1m ZenlrolinslilUI fUr Molekulorblologle der Akodemle der 

Wissensenohen der DDR. 1115 Berlln.Buen. Lindenberger 

Weg to. lode len Sle sehr herzllch eln. 

Prot. I un 9 
Di,.lto, 

Zur Einweihung des Laborneubaus des Zentralinstituts fur Molekularbiolo
gie 1980, jetzt Max-Delbruck-Haus. Archiv B. 
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FESTKOLLOQUIUM 
aus AniaB des 40. Jahrestages der Grundung 

der Bucher Akademie-Institute. 

Die Veranstaltung findet am Mittwoch. dem 24. Juni 1987. 

14.00 Uhr im Solon der Betriebsgaststatte. Berlin-Buch. 

Robert-Rossle-StraBe 10. stott. 

PROGRAMM 

Soireequortett Berlin 

Leitung: Konzertmeister Dieter Ecke 

Joseph Haydn 

1. Satz (Allegro moderato) 

Aus clem Streichquartett G-Dur op. 77 Nr. 1 

Peter Tschaikowski 

2. Satz (Andante cantabile) 

3. Satz (Allegro non tonto e con fuoco) 

Aus clem Streichquartett D-Dur op. 11 

H. Bielka 

Entstehung uncl Entwicklung der Bucher Institute 

G. Pasternak 

Entwicklung cler molekularbiologischen Forschung 

S. Tanneberger 

Entwicklung der Krebsforschung 

H. Heine 

Entwicklung der Herz-Kreislauf-Forschung 

F. Jung 

Erinnerungen eines Emeriti 

W. Scheler 

SchluBworte 

Zum 40jahrigen Bestehen der Akademieinstitute in Berlin
Buch. Archiv B. 
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Von Mitarbeitern der Bucher Zentralinstitute im Fruhjahr 1990 
erarbeitetes Konzept (lnhaltsverzeichnis) zur Grundung eines 
"Zentrums fur Biomedizinische Forschung" als Nachfolgeein
rich tung der Bucher Akademieinstitute (s. S. 107). Archiv B. 
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ArUkel 38 

Wlssenschatt und Forschung 

(1) Wissenschafl und Forschung bilden auch 1m verelnten Deutschland wicht/ge Grundlagen lOr Staat und Gesellschalt. 
Der nOlwendigen Erneuerung von Wissenschall und Forschung unter Erhaltung lelstungsUihlger Elnrichtungen in dem in 
Anikel 3 genannlen Geblet dlent eine Begutachlung von Oflentllch getragenen Elnrlchtungen durch den Wissenschafts
ral. die bis zum 31. Dezember 1991 abgeschlossen seln wlrd, wobel eiozelne Ergebnisse schon vorher schrillweise 
umgeselzt werden soli en. Die nachlolgenden Regelungen sollen dlese Begutachtung ermOgllchen sowle die Elnpassung 
von Wissenschail und Forschung In dem In ArtIkel3 genannten Geblet In die gemelnsame ForschungSSlruklur der 
Bundesrepublik Deutschland gewllhrlelslen. 

(2) Mil dem Wirksamwerden des Bellrltls wlrd die Akademie der Wissenschaflen der Deulschen .Demokralischen 
Republik als GelehrtensozieUil von den Forschungslnstltulen und sonsllgen Einrichlungen getrennl. Ole Enlscheidung. 
wie die Gelehrtansozletlll der Akadeinle der Wissenschaflen der Deulschen Demokrat/schen Republik longeluM 
werden soli, wird tandesrechtlich gelrolfen. Ole ForschungslnsUtute und sonstigen Elnrichlungen beslehen zunachsl bis 
zum 31. Dezember 1991 als Elnrlchtungen der LAnder In dem In ArtIkel3 genannten Gebiet lort, soweil sle nicht vorher 
aulgelost oder umgewandelt werden. Ole Obergangsflnaozlerung. dioser Instllule und Elnrlchlungen wird bis zum 
31. Dezember 1991 sichergeslellt; die Millel hlerlOr werden 1m Jahr 1991 vom Bund und den In Artikel 1 genannlen 
Ulndern bereitgestelli. 

(3) Die Arbeitsverhllitnisse der bei den ForschungslnslllUlon und sonstigen Einrichtungen der Akadomie der Wi$:;cll' 
schalien der Deutschen Demokrallschen Republlk beschlUtiglen Arbellnehmer bestehen bis zum 31. Dezember 1991 "Is 
belrislele Arbeitsverhaltnisse mit den Landern lori, nut dlCl diesCl InslitutCl und Einrichtungon OborYClhen. DDS Recllt zur 
ordenliichen oder aullerordentlichen KOndlgung dleser Arbeltsverh!iltnisse in den in Anlage I dieses Vcrtrags aulgel0hr· 
len Talbeslanden bteibl unberOhrt . 

. - > ~ .' ';Jf::~. '~: . '. '/:' .;:"~:"' . .' .:.: ::::. ,.,.': ::. :':" " , .:~t».\::::':(·" .::<::(' 
C:J~~'l-r. (~~: C~13)l':tJ{.ol~" I ' .", " , 1).1(l,~~.of,J'tO'll!~Q ~ . J'~.' ) 

illP \!J'Pf~a:Q.'Ic.!!'i~'h~tl,lb'\!I;r''' ,' . : L,. I" •• o,OOtl~.f,,"':rjl1"'(j.cn -', .:: J, ~,' ' .. I, 
. J~ (..mr.~"'f't.':",.,y.'~i(:"I?(.:n · " "' -: : ~ \ • 'fn\"., If.1 (, .. ·.~n ."'f..:"' j(.}rL • ~ '\ .", ~ 

5ft • ...,..... 2"rtltcft*rly um ,,,, I ... 

An alla Direktoran dar 
Forschunqs1nstitute und 
sonstiqan Einrichtungen 
dar ehemalig8n Akadamia dar 
Wissenschatton dar OOR 

Betr.: Abvicklungsleittaden 

Sehr qaehrte Damen und Herren, 

Alle Forschunqsinstitute und sonsti98n Einrichtunqan dar ehemali
g8n Akademia dar wi •• anschattan (AdW) warden .pKt.st.ns bis zum 
)1. 12. 1991 ga.chlo ••• n und sind abzuwick.ln. 

Hit treundlicnan GrUBan 

Zur "Abwicklung" und Beendigung der Tiitigkeit der Institute der Akademie der Wissen
schaften der DDR im vereinten Deutschland. Archiv B. 
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,Probleme noch nicht bewaltigt" Stiddeutsche Zeitung. 15.4. 1991 

Arbeitsbeschaffung fur Ost-Forscher 
Minister Rlesenhuber stellt OberbrUckungshilfen In Aussicht 

Bonn (dpa) - Wissenschaltler in O.t
deutschland ohne gesicherte weitere Tiitig
keit in Forschungsinstituten konnen jetzt 
als Oberbriickungshille eine Forderung aus 
dem 5.5-Milliarden-Topl des Bundesar
beitsministers fiir Arbeitsbeschn(fungs
mnllnahmen (ABM) erhalten. Nnch Anga
ben von Forschungsminister Heinz Riesen
huber konnen Quf diese Weise im Bereich 
der frilheren Akndemie der Wissenscho.rtcn 
in Ostberlin. von deren derzeit noch 19 000 
Mitarbeitem hOobstens 10 000 in neue Ein
richtungen iibernommen werden. etwQ 
2000 ADM-ArbeitspUitze geschnllen wer
den. Als Arbeitsmoglichkeiten nnnnte er 
den EiDsatz von ADM-Forscbergruppen in 
der Umwelt- und mediziDischen Forschung 
sowie zur Aufarbeitung von Archiven und 
Kulturgut und bei der Denkmnlpncgc. 

Die Besten verlassen Berlin 
Kritik an Personalabbau in.lnstituten und Hochschulen 

Abgesang fUr AdW 
Endzlttslfn:lmung herrachlln der 
ehemallgen DDR-Wlssenschalts
akademle In .Berlin-Buch. Die 
Galgen!rlal. die der Elrilijungs
vertrag den Spltzen-Inslltu!en 
der Forschung 1m Oslen Re8. 
Iiuft abo SE1TE3 

Berliner ZeituD( - Nt.Ul 1M BLICKPUNKT 

.Dle Forlchunssinltltuta lind 
elne frische Beuta fUr drlttklal.lse 
Weltwl .. enlchaftler." Dlelen Ein· 
druck hat Kurt Lanse, Voraitzender 
der BerUner Gewerkschaft Offentli· 
che Dienata. Tranaport und Verkehr 
(lItv). Scbarf krltI.lerte er Wiuen· 
schaftalenator Manfred Erhardt 
(CDU). Erbardts WI.senlchaftapoU· 
tlk lei elne .Nicbt·Politlk" und habe 
zu einem .chaotllchen Durchelnan· 
der' sefUhrt •• der Senat hat 1m Wis· 
senschaftaberelch veraast". 

Einen .ltUien Personalabbau' be· 
obachtet die lItv in den ForochunSI' 
instituteR und Hochscbulen 1m Olt· 
teil Berlinl. Ole qualitlzlerten Mltar· 
beltar lucbtan 81ch In den altan 
BundeslAndem einen neuen Ar· 
beitsplatz, da Ihnen In Berlln kelne 
Perspektive lIebotan werde. .30 000 

732 

bl. 35 000 in der Forlchuns Beschif· 
tilta haben seit der Wende ihren Ar· 
beltaplatz verloren", aaste otv· Ver
tretar Gerhard Zettler. Der DGB 
taUta seatam In Berlln mit, dall von 
den 80 000 BeacbUtlltan In der In· 
dUltrieforachunll der ehemalisen 
DDR rund 80 000 arbeltslos wurden. 

Du .Auablutan" der Institute der 
ehemall,en Akademle der Wi •• en· 
.chaften und der Humboldt·Univer· 
altllt win! anhaitan, befllrchtat die 

Gesamt· 
und Branden· 

Cbrlatlne Richter 

Die Flaggschiffe von Buch sind auf Grund gelaufen 
Akademle-lnsUlute werden abcewidc:elt I Heaes FoncbuRC'lIcntnlln wlchIt 1m cinstlcen Reaommlerpark de! Os(·Wissens('harten NeiAe Zeii ~9.8.q1 

Wissenschaftler protestieren 
gegen Abwicklung 

Noch ehe .emiS Elnlsuns.vertra, 

~1~eO~!tiIdl~::~=~~ 
den Wissenschaftsrat der Bundeare· 
pubUk Deutschland erfolcte. enttal· 
teten die Bucher Eigenlnlllallv •• lie
Ben ihre FoiSChunl CIiiiCIi .Iii lhte .... 
naUonalel Gremlum vorab bower
ten und entwlckeltan noch 1880 das 
KOll%Opt elnea b1omedlzln1Ichii! 
GroBforschuns .... ntrums. Elne dra· 
'tlsche S.lbatbeochnolduns aut lOa 
Plan.teUen war VOl' ...... '.n. 

.Ich Jedoch bald .tlbat Qbertreffen 
oolIta. Bemerkens_11e Aapekta de. 
Bucher ICoDzepta tauchtoD IIImlIch 
Ipltar, nach erfol8ter ofllzleUer Eva· 
Iulerun •• In den Empfohlunsen de. 
.Wlaaanschaftsratas WIeder aut. In.· 
besondere ICblliII \11&D -vor, elne. 

~~~nne~s~~::'~ 
Such anzua1edoln. GewIB, du Dlut 
2entrwn sollto kelnes 1m altan Sill ==. ~ln~~: ;:-~~ h:~i 
Planltellen arbelton, Mittel fIIr 250 
weltere BescbIftlIte Uber For· 
IchunslproJokto .eIn8tworben". 

GrUndunssdlrektar Prof. Dr. O.t· 
lev Ganten ltehl vor tlner unl" I 
wohnten ... ut,ab •. 

.Probleme noch nicht bewaltigt" Stiddeutsche Zeitung. 15. 4. 1991 

Arbeitsbeschaffung fur Ost-Forscher 
Minister Rlesenhuber stellt OberbrUckungshilfen In Aussicht 

Der Tagesspiegel. 11. 5. 1991 

BerUn (NZ/dpa). Berliner Wissen· 
schanler der chemaligen Akadcmic 
der Wisscnschanen dcr OOR haben 
Verrassungsbcschwerde gegcn die Ab· 
wicklung ihrer Inslitule eingelegt. Be· 
schwcrdeliihrer sind Milarbeiter der 
Z<:ntralinstitute liir Molckularbiologie 
und Fur Krebsforschung in Buch sowie 
des Zenlralinsliluts (ij( physlkalische 
Chcmie in Adlershor. teillen ihre 
Anwiltc mit. Die: Wissc:nschaftler und 
ihre Pc:rsonalvertretc:r wenden sich 
gegcn Passagen des Einigungsvertra
ges. nach dcnen Bcschifligungsver· 
haltni,se in de" ehemalige DDR· 
Akademie bi, zurn 31. Oez.cmber 1991 
berrislet sind. Sie argumenlicren. dall 
bei den gepianten Neubewerbungen 
nur zchn bis 20 Proz.cnl der chernali· 
gen Mitarbeiler cine Chance auf 
Weilcrbcschifligung hitlen. da ein 
GroOleil der Slellen geslrichcn werden 
und der Konkurrenzdruck aus dem 
Westen groO s<:i. Oieses Vorhaben 
widerspreche .,in cklatanler Weisc" 
dem Schulz sorial benachleiligter Per· 
sonen. wit ihn das Bundesverfassungs
gericht im April fUr die Warteschlei· 
fenregc:lung fonnulicrt habe. 

Ost-Forschung solI ziigig umstrukturiert werden 
Riesenhuber und Liodenninister diskulierlen I Obemalune yon bis zu 10 000 Akademie-lI<schirtiglen moglicb 

Enttiiuschungen und Hoffnungen 1991_ 
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Ein Forschungszentrum fUr Serlin-Such FAZ -13·2.Q1 

Schrumplung der allen Zenlrallnslltule I Anb/ndung an Un/vera/tilt 

!ll.OSJ\'TAC, 17. MARZ UIII DER TAGESSPIEGEl 

Plane fiir bedeutendes Wissenschaftszentrum 
Wle maD des ZUl&llUllaDwacIIHJI VOII Olt WId WIlt lIutaltell kann 

VOII Sell.tor MaDlred Erhardt 

13842 / SONNTAG. 7. APRIL 1991 

Komitee ffir 
Forschungszentrum 

Berllli-Buch 
Filr das in Berlin-Buch geplanle neue Zen: 
lrum fUr biologisch-medlzlnlsche For-. 
schung' haben Bundesforschungsminister 
Heinz Riesenhuber (C;::DU) und BerUqs WIs
senschaftssenalor Manfred Erhardt" jelzt 
ein Or:ilndungsk!lin1te.e.~fen, clem zehn 
n~.hafte W~nschart1er angehilnin. Oas 
Grilndungskomit.ee soil nodi vor der Som

.merpalise ·eiIi·.·i<onzeP\ fiiidie" Arbeit der 
neuen f'orsc~ngselnrichtung. in Berlin
Buch ·vorlegen. 

Oer WIssei\SchaftSrat. hatteempfohlen. 
aus. den ZentraliDstituten· der ehimlallge.n'L 
Akiidemle der' WlSsenschatt\!ll filr Mole
kularblologie; fQr KrebsforScbung und filr 
Herzkrelslaufforschung 'Iit' Bl\!'lln-Buch 
eine neu~iI·tig~· Foi'schilrigselririchtungzU 
schaffen. 

Sle soli modeme kllnlsche Forschung In 
~erbund Iidt Molekularbio!ogie, ullbiolo
gls.chen lind. physlologiSchen Methodiui 
betrelben. . Nach den Vcirstellungen de,s' 
Wlssenschaftsrates soIl die Forschungsein
rlchtung bls zu 650 Beschllftigte haben. 

Oem Grilndungsit0mltee· gehilren fol
gendeProf~ren an: W, F; Bodnier (Lon
don). H. Bujard (Heldelbetg);··M.·i!urger 
(Basel).' 9eller (LelpzlgkW.' qerok, (Frel~ 
burg); W.-D. Heiss (KOln); F. Mlilcheis (Ba. 
seI). R. Merteismann (Frelburg). S. Meuer 
(Heldelberg) und ·E.-L Wlnilacker (Miln
chen), dpa. 

Der WlsHaschatlIrat wlrd Mine Empleh
IUDgen ·bls _ Mltle cia Jlhres 19111 vorl ... 

~ POt die ZenlralinlUlul_ 111 BelIIll·Buell 
obi-, Horr-lCrCslaulloncbulIg UDd Mol ... 

ullrblologl_, U.gt baelll _111_ Emplehlung . 
YDr, cUI eIn grollOl mo1ekullrblologllcha 
Zenuum 111 _1Mr YOIlIg llluarUgl" Komblne
Uon mil k11D11cUr I'onchUDIJ Y ... leh~ $I 1m 
wuenlllcllell mil BUDdumlIte1n IlIIanzIllI 
wwden lOlL DwID IIeg! elne groo. ChIiIce 
fUr Belllll. VwhandIUDgen mit am Bund ... 
miIlIsIerIUIII lOt I'onchUDIJ UDd TKhIlologl. 
baben b.g_ III KOrw wlrd elD IIIlomauo.... aselzles CrIlIIdunglkomllll_ banllon 
werdp. 

Berliner Zeltunc 13. November 1991 

WissenschafUer sauer 
Mltarbelter von Oat-Berllner Inatl· 

tuten der ebemalllZen Akademle der 
WIa.enachatten· der DOR haben am 
Dlenatq emeut auf Ihre ~ewlsse 
Perspektive aufmerkaam aemacht. 
Mit einer Demonatl'ation vor der 
Berllner AuBenateUe dea Buncle.for· 
achunasmlD1ateriuma wamten 81e 
zualelch VOl den Gefabren einer dra· 
.• tlachen Mlncleruna dea For· 
IchunlZapotentiala 1m Oaten 
Deutacblancll. 

Pretta, ... September 1881 

Griines Ucht fUr das 
MediZinzentrum in Buch 
zkn Grimcluniad.lrektor fUr das 

zentrum fUr Molekulare Medizin 
(cMMI wuIde aestern· cler Heldel
berier I'rofeaaoI!.Detlev Ganten von 
BIIDde.fmi:v.ht~a.mIDI.ter Riesen
huberwicl ~tor Br-. 
barclt; (CDlJ) berufeD..Dle GroBt= 
achllDilJelDrich~"8oI1 am 1. Ja
uuaI'.ll18ZmltZUDllclult 3110 J4ltarbel
tern clleAl-belta~eD eb 

Ne.~e Zeit UNA B HAN GIG E n IT U H G FUR D E U Ts( H LAN 0 

Berlio 
Sonn.bend, II. Min 1" 1 

Q. "*-tL w..:-.-" _ ... 1WaM 

Zum Forschungszentrum fiihrt ein Weg mit Hindernissen 
Gcdimpftcr Optimismus ,uDdEnttiuschung in den InstituteD filr Molekularbiologic in. Berlin.Buch 
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CENTRUM FUR MOLEKULARE MEDIZIN 
Center lor Molecular Medicine . Centre de Medicine Moleculaire 

1. Bucher Symposium 
zur molekularen Medizin 

Ort: Campus Serlin-Such 

Zeit: 25.11 .1991 
9.00 - 18.00 Uhr 

Die mQdeme Medizin wird in ihrer weileren 
Entwick/Llng enlscheidend durch die Forlschrilte 
der Mo/eku/ar- und Zellbi%gie beeinf/uf3t. Die 
ZusammenfDhrung von Grund/agenforschung auf 
diesen Gebieten sowie von klinisch orientierter 
Forschung war das G.rundanJiegen, we/cl1es zur 
GrDndung des Centrums fUr Moleku/are Medizin 
gefDhrt hat. Aufbauend auf der Tradition der 
Bucher ForschungssUitten sol/en die vorhandenen 
gDnsligen Vorausselzungen fDr eine enge 
Verbindung von K/inik und Labor genulzl werden. 
Damit werden Untersuchungen genetischer und 
mo/eku/arer Grundlagen besonders re/evanter 
Erkrankungen bis hin zur Enlwick/ung mo/ekularer 
Therapiekonzepte und modemer Praventions- und 
Vorsorgeforschung ermog/icht. 

Die Du(chfDhrung der Bucher Symposien zur 
mo/ekularen Medizin in regelmafJigen und kurzen 
Abstanaen dient der Verstiindigung Dber die 
wesent/iohsten Schwerpunkle sowie deren 
stiindiger Aktua/isierung. 

D. Ganten 

Zur Vorbereitung der Grundung des" Centrum fur Molekulare Medizin " Ende 
J 99 J eingefuhrte Symposien. 
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CLASSIFIED 3 

CMM Center (or Molecular Medicine 

Berlin-Buch, Germany 

New developmenlS in cellular and O1olccul .... biololY have 
considerably funhered our undersUlndina of Ibe processes 
involved in heallb and disease. The use of advanced mclhod
olo&les in molccular biolol)' is increasin&lY leading 10 
renewed COnllell belween cUnical research and Ibe blllic 
sciences. The rapid devolopmenl in Ibcso scientirac fields 
nccessiiales joinl efforts across traditional barriers in aca
demic llructures. 

Following Ibe rccommendaliol1$ of Ibe Oerman Science 
Council and an inlernalional experl pancl. Ihe Ministry of 
Research and Tcchnolol)' of Ihe Federal Republic of Oer
many and Ihe SIIIO of Berlin have decided 10 CSlab\WIlhe 
CMM • Center for Molecular Medicine in Berlin-Bueh. 
Oennany. Thencwcenler. which willemployapproximalely 
600 peoPle. will provide new opportunllies for biomedical 
research. An imponanl goat is 10 achlove clOse cooperalioll 
betwccn Ibe buie scienc:aa Ind clinical research. 

Cose scientific cooperation belween Ibe Center and Ibe 
universities in BerUn u well u wilb \he lurroundin& hoIpi
IIiIII delired. The Center will abo bave aboul 60 hOlpill1 
beds for c:IinIcaI research. 

The CMM ·Center (or Molecular Medicine, Berlin-Ouch. 
will endeavour 10 fmher Ibe devolopmenl of molecular' 
medicine by crcatlnl experimORllI and clinical· research 
aroupl in which molecular and cellular biological melhods 
wlU be UIod (9l investiptiORI in Ibe areas of oncololY. im
munolol)'. ncurobiolol)' and cardiovucular research ... 
well u in billie isluea of molecular bioJol)'. cell phyaiolol)'. 
and genome reaearch. ScveraIlndcpendenl worklnl aroups 
will be inte .... led in Ibe reapec:tlve areas. 

QualirlCd ICicnIilIl wllb an Clllblilhed scientlrac rceord and 
a 1UOOI inlerest In cooperative biomedical research are 
inviled now 10 apply for pOIilioRi u: 

RESEARCH GROUP 
LEADER (C4, C3) 

JUNIOR RESEARCH 
GROUP LEADER 

Tho remuneration wW be aceordinllO Ocnnan unlversilY 
IlIndardl. Inlcrelted Individuala IbouIcI lubmll \he Ulua\ 
materiall U well u a dcIaIled IIIICmCnI on research inl_ 
and how \hey Inlend 10 pursue Iheso 10: 

Delle, GIIIIIIIII, MD, PbD, 
CMM - Cenlar (or Molecular M,-.llclu". 
clo KAI. 
0Ilo-NUlcbko-Slr.21/13. 
0-1086 Berlin, 
Ceruaau1· 
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Krankheitsforschung ohne Kastchendenken 
Neue Grollforschungseinrichtung in Buch I "Max-Delbriick-Centrum flir Molekulare Medizin" nimmt seine Arbeit auf 

(ALAs.z~se J 
Am 13, Januar wird in Berlin-Buch eine 

neue biomedizinische GroBforschungsein
richtung offiziell eroffnet, die als Stiftung 
des affentlichen Rechts zu 90 Prozent vom 
Bund und zu zehn Prozent vom Land finan
ziert wird: das.,Max-Delbriick-Centrum ftir 
Molekulare Medizin- (MM), Der Name 
deutet einiges tiber das Konzept an, "Mole
kulare Medizin- ist eine sprachliche Neu
schapfung (bislang war nur _Molekular
biologie" gelaufig), Sie signalisiert, daB die 
Krankheitsforschung heute bis zur mole
kularen Ebene vorgedrungen ist. Das C in 
"Centrum" steht fUr den Anspruch auf In
temationalitat. 

Max Delbriick ist nicht nur 
durch seine garungstechnischen For
schungen bekanntgeworden, er war auch 
an grundlegenden Arbeiten tiber die mole
kulare Struktur der Gene beteiligt, und 
zwar in Berlin-Buch, 

Der nordbstliche Vorort ist seit der Jam
hundertwende eine Krankenstadt (die 
schbnen Bauten Ludwig Hoffmanns sind 

, noch heute erhalten); friihzeitig wurde 
Buch aber auch zum Standort biowissen
schaftlicher Forschung, Mit dem Namen 
Max Delbriick will man offensichtlich an 
diese Tradition ankntipfen und daran erin
nern, daB die DDR-Akademie der Wissen
schaften nicht bei Null anfing, als sie in 
Buch die drei Zentralinstitute filr Moleku
larbiologie, ftir Herz-Kreislaufforschung 
und fUr Krebsforschung einrichtete, 
Aus dem Fundus dieser drei - in ganz 

Osteuropa fUhrenden - Institute konnte 
man beim Aufbau des Zentrums schopfen., 
Den Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
folgend, schapfte man sehr gezielt die be
sten Brocken aus der tiberreichlich in Buch 
brodeInden Forschungs-Suppe, Zwei del 
drei Akademie-Institute (Molekularbiolo
gie und Krebsforschung) befanden sich ge
meinsam auf einem weitlaufigen Campus, 
das dritte (Herz-Kreislauf-Forschung) 
zweieinhalb Kilometer entfernt. Die 
Krebs- und die Herz-Kreislauf-Forscher 
konnten tiber je eine Forschungs-Klinik 
verfUgen - eine Verbindung zur ange
wandten Medizin, die zum Beispiel dem 
Deutschen Krebsforschungszentrum in 
Heidelberq bis heute fehlt. 

Am I. September 1991 kam Ganten, der 
vor fiinfzig Jahren in Bremen geboren 
wurde, nach Berlin-Buch, Zuietzt hatte er 
am Institut fUr Pharrnakologie der Univer
sitat Heidelberg geforscht und gelehrt und 
zusammen mit der Hochdruck-Liga das 
Deutsche Institut ftil Bluthochdruckfor
sch\mg aufgebaut. _Wir haben dieses Insti
tut gegriindet, urn Dinge zu machen, die 
nicht in die Schubladen eines Universitats
instituts hineinpassen, namlich ein Gebiet 
gesamtmedizinisch zu erforschen: mole
kularbiologisch, pharmakologisch, kli
nisch, epidemiologisch. Das wollen wir 
hier in Buch auch versuchen: 

Anstelle von Institu
ten gibt es Forschungsbereiche mit Ar
beitsgruppen urn einzelne Projekte herum, 
Die Aktivitat und Kreativitat der Wissen· 
schaftler wtinscht Ganten sich als Basis des 
Zentrums - und eine lebhafte Atmosphiire, 

Es gibt viele Bewerbungen aus aller 
Welt, Verhandlungen mit intemationalen 
Spitzenkraften stehen kurz vor dem Ab
schluB. Aber, so Professor Ganten: _Wir ha
ben einen groBen Teil der Bucher For
schungsgruppen tibernommen, aus dem 
Ben!ich der Hurnangenetik, der Zellphy
siologie. der Biophysik, der Immunologie -
fast - aile groBen traditionellen For· 
schungseinrichtungen, ,die qualitativ gut 
waren: 

Auch die meisten wichtigen Richtungen 
der angewandten, .klinischen-, Forschung 
an (stationar oder ambulant behandelten) 
Patienten werden zunachst einmal weiter· 
gefilhrt. ob es nun urn Herz-Kreislauf- oder 
urn Krebskrankheiten geht. Neuer Trager 
der Herz-Kreislaufklinik und der Krebskli
nik (Robert-Rossle-Klinik) ist das Diakont· 
sche Werk Berlin-Brandenburg, Es stellt 60 
der jetzt insgesamt 280 Betten fUr die For· 
schung des Zentrums vertraglich zur Ver· 
filgung, die Zusammenarbeit mit ihm 
nennt Ganten .hervorragend". Auch mit 
den Berliner Hochschulen, vor aHem mit 
den Medizinern und den Bio!ogen der 
Humboldt-UniversiUit, will man in For· 
schung und Lehre'enqe Kontakte pfleqen. 

Hoffnungen. 

Anmerkung des Autors: Der Namensgeber des MDC (Max-Delbruck-Centrum) ist der 
Biophysiker und Molekularbiologe Max Ludwig Henning (M. L. H.) Delbruck, und nicht, 
wie im obigen Artikel beschrieben, der durch giirungstechnische Forschungen bekannte, 
am 16. Juni 1850 geborene Max Delbruck. Dieser war vielmehr der Bruder des Vaters von 
M. L. H. Delbruck, des Historikers Hans Delbruck. 
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Delbriick-Centrum in Buch offiziell eroffnet 
~1it eioem Festakt in Anweseo

heit von Bundesprasideot Richard 
von Weizsacker wurde gestem in 
Such das Max-Delbruck-Centrum 
fur Molekulare Medizin (MOC) 
offiziell eroffnet. Die Teilnabme 
des Bundesprasidenten unter
streiche "den hohen Stellenwert 
der Wissenschaft in unserer Ge
sellschah und deren Bedeutung 
fur den Aufbau ciner ieistungsfii. 
hlgen lnfrastruktur im ostlichen 
Tei! Deutschlands", betonte 
:vfDC-Gnlndungsdirektor Prof. Dr. 
Oct lev Gunlen 

Dun desforsch u ngsmin ister 
Heirlz Riesenhuber hob die in 
Deutschland einzigartige enge 
Verbindung vou molekularmedi-

zischer GrundlagenforschuD8 mit 
klinischer Forscbung hervor: 010 
Forschungsergebnisse des MDC 
kommen uDverziig.lich den Pa
tienten der Herz-Kreislauf-Klinik 
und der Robert-Rilssle·K1inik fUr 
Krebserkrankungen in Buch zu
gute. Riesenhuber ermunterte das 
MDC. die Gentherapie und die 
damit verbundenen ethischen 
Fragcn mutig anzupacken. 

"Wir wollen nieht urn jeden 
Preis machen, was machbar 1st", 
sleckle MDC-Chef Ganlen die 
Gren:l~.n der Forschung abo Mit 
Hil!e der Gen..tik und MolekulBr
biologie lietsubhe man, "komple
xe Krankheitsbllder in ihrem mo
lekularen Ursprung zu verstehen, 

Berliner Zeitung - Nr.287 

behandeln und verhindem zu ler
nen", Die Ethik-KommissioD der 
FU uberwechl die Gen·Versuche. 

DBS MDC be,lehl 'eil Januar 
dieses Jahres. Von den 1400 Mit
arbeitern der fruheren DDR-Aka
demie-Einrichtungen in Buch 
konnten ruod 1100. darunter je 
400 mit Dauerstellen im MDC und 
heiden Kliniken. uhernommen 
werden. Der Etat der Gro&for-

~hu~~~~~~f:~~S zu(~~~;~ze~~ 
vom Bund und III zeho Prozent 
vom Land finanziert. Hinzu korn
men 18 Millionen DM Fordermit· 
tel fur Forschungsvorhaben. uber· 
wiegend von der Deutschen For
schungsgemeinschaft, was als 

Qualllli~·nacbwel. gilt. Wissen
schafts.enetor Manfred Erhardl 
isl zuversJcbUich. da~ da. nacb 
Nobelpreistriiger Max Delbrilck 
benannte Zentrum an die .. groi\e 
Zeit der Medizin-Forschungen to 
Buch eokniip!en kann··. 

Rund urn das MOC ,011 em 
biomediziniscber Technologie· 
Park entstehen, Auf dem vier 
Hektar gro&Jn Gelande sollen das 
in Grundung befindliche Institut 
fur Molekulare Pharmakologie 
(derzeil Friedrichs!elde) sowle 
kleinere biomedlzinische Firmen 
angesiedelt werden, Den Anfang 
machen 15 Firmen-Neugrtindun· 
gen von Bucher WlsseD!ichaft· 
lam, Barbaro Wjnkler 

Dienstag. 8. Dezember 1992 

Max-Delbriick-Centrum 
in Berlin-Buch eroffnet 
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GroBforschun!!seinrichtung fiir molekulare Medizin 
Das Max·Delbriick-Centrum 

(MDC) tilr Molekulare Medizin ist 
gestem in Berlin-Buch in Anwesen
heit von Buncjesprasldent Richard 
von Weizsacker und Bundesfor· 
schungsminister Heinz Riesenhu· 
ber (CDU) erottnet worden. Die 
jiingste Gro£Jforschungseinrichtung 
der Bundesrepublik wird molekular· 
blologische und genetische Grundla
genforschung mit der klinischen Be
handlung von Krebs- sowie Herz
kreislauferkrankungen verbinden. 
Das Zentrum ging 1m Januar 1992 
nach einem posltiven Votum des 
Wissenschaftsrats aus drei Zentral· 
instituten der ehemaligen Akademle 
der Wissenschaften der DDR her· 
vor. Nach den Worten Rlesenhubers 
wird das Zentrum in bislang einma-

Uger Weise die Ergebnisse der 
Krebsforschung und auf dem Geblet 
der HerzkreislauierkTanlrungen in 
die klinlsche Behandlung umsetzen. 
Die MltarbelterzahJ von derzelt 400, 
darunter 80 Arne, soli spliter auf 600 
erhoht werden. Namensgeber des 
Zentrums 1st der Nobelprelstriiger 
Max Delbriick, der mit dem russi· 
schen Genetlker Nikolai TimofeJew
Ressowskl 1936 in Berlin die Grund· 
lage filr die molelrulare Genetik 
legte. Das MDC 1st eines der drei 
GroJlforschungselnrichtungen in 
den neuen Bundesliindem. Neben 
dem MDC sind dies das Geofor· 
schungszentrum In Potsdam und 
das Umweltforschungszentrum in 
Leipzig-aaUe. dpa 

Perspektiven. 



Bucher Beziehungen zu Berliner Akademien 

Der Name Buch ist seit nahezu 300 Jahren, wenn auch mit Unterbrechungen und auf un
terschiedliche Weise, mit der Geschichte der in Berlin ansassigen wissenschaftlichen Aka
demien verbunden. 
Am I. Juli 1700 wurde nach Planen von Gottfried Wilhelm Leibniz in Berlin durch Kur
fUrst Friedrich III. die "KurfUrstlich Brandenburgische Societat der Wissenschaften" ge
griindet. Ab 170 I bestand sie als "Koniglich PreuGische Societat der Wissenschaften" und 
wurde offiziell 1711 eroffnet. 1744 wurde sie mit der 1743 gegriindeten "Societe Litterai
re" zur "Koniglichen Akademie der Wissenschaften" vereinigt und erhielt 1746 die Be
zeichnung "Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres". Mit dem Statut von 1812 
wurde offiziell der Name "Koniglich PreuGische Akademie der Wissenschaften" einge
fUhrt; von 1918-1945 hieG sie "PreuGische Akademie der Wissenschaften". 
Entsprechend einer Griindungsanweisung der sowjetischen Militaradministration in 
Deutschland wurde 1946 die "Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin" gegriin
det, die 1972 durch Verordnung des Ministerrats der DDR in "Akademie der Wissenschaf
ten der DDR" umbenannt wurde. 
GemaG Artikel 38,2 des Eingungsvertrages der beiden deutschen Staaten vom 18. Septem
ber 1990 wurde die Akademie der Wissenschaften der DDR 1991 aufgelOst. Durch einen 
Staatsvertrag zwischen Berlin und dem Land Brandenburg wurde 1992 die "Berlin-Bran
denburgische Akademie der Wissenschaften (vormals PreuGische Akademie der Wissen
schaften)" konstituiert. 
Wahrend dieser wechselvollen Geschichte gab es zahlreiche und vieIniltige Beziehungen 
Bucher Institutionen und Personlichkeiten zu diesen Akademien. 

1670 erwarb der brandenburgische Generalwachtmeister Gerhard Bernhard Reichsfreiherr 
von Polnitz (1617-1679) das Gut Buch. Einer seiner Enkel, Karl Ludwig Freiherr von pl)\
nitz (\ 692-1775), galt als eine schillernde Personlichkeit an den Hiifen der preuBischen 
Konige, bei denen er es aber immerhin zum Kammerherrn und Oberzercmonienmeister 
undo mehr noch, 1744 sagar zum Ehrenmitglied der Akadcmie brachte. Inwieweit dahei 
persiinliche Beziehungen von G. W. Leibniz zu Henriette Charlotte von Pi5lnitz. einer 
Cousine von Karl Ludwig FreiheIT von Polnitz, cine Rolle fiir diese Ehrung spielten. ist 
unklar. 
1723 erwarb Adam Otto von Viereck (1684-1758). Wirklicher Geheimer Etatsrat und Diri
gierender Minister im Generaldirektorium in preui3ischen Diensten. clas Rittergut Buch. 
Viereck war von 1733-1743 Protektor uncl von 1744-1747 Kurator der Akademic. 1747 
wurde cr Ehrcnmitglied der Akademie. Adam Otto von Viereck war wesentlich an dcr Ent
wicklung und ersten Reorganisation der Akademie, 1733 an cler Wahl des M itbegrLinclers 
dieser Societiit, Daniel Ernst Jablonski (1660-1741). und 1746 an der Wahl von Pierre
Louis Moreau cle Maupertuis (1698-1759) als Prasiclent der Akaclemie heteiligt. 
Ein Ersuchen von Otto von Viereck an den PreuGischen Konig Frieclrich II. auf Aufcnthal
te in Buch wurcle von diesem am 14. November 1740 von Rheinsberg aus L1.a. folgenclcr
maBen beantwortet: "Ich erteile ellch zwar die erhetene Permissioll, ({lIe 14 TelKe l1{{ch 
Bucke zu gehen, aber Ihr miisset aile Con!erenztaKe das Direktoriuf71 besuchen um nichts 
ill Euren Departements= und deren Generalsachen Zll l'ersiiul7lell. Denll in Eurer Abwe
senheit bei Eurer vorigen Reise ist nicht alles so prompt hesorKt wordell, wie es seill so/!, 
weil es scheinet, daJ] andere sich gleichfalls hei der Ahwesenheit dem Ministers im Dienst 
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relachieren. " Uber die Tatigkeit Vierecks in der Akademie finden wir in der "Geschichte 
der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" von Adolf Harnack 
aus dem Jahre 1900 (Erster Band, Erste Halfte, S. 219) u.a. vermerkt: ,,1m Gegensatz zu 
seinen Vorgdngern besass von Viereck ein wirkliches Interesse jur die Wissenschaft und 
ein warmes Herzfiir die Societat. Ihm verdanke sie es, dass den unwiirdigen Zustanden in 
ihrer Prasidentschaft ein Ende gemacht wurde. " 

In den folgenden Jahren des Bestehens der PreuBischen Akademie bis zum Ende des zwei
ten Weltkrieges 1945 gab es kaum noch Beziehungen zu Berlin-Buch. Sowohl Oskar und 
Cecile Vogt als auch Nikolai Wladimirovich Timofeeff-Ressovsky wurden 1932 bzw. 
1940 zu Mitgliedern der Leopoldina gewahlt, jedoch nicht der PreuBischen Akademie. 
Dies verwundert, zumindest was Oskar Vogt betrifft, da sich die Berliner PreuBische Aka
demie am Anfang unseres Jahrhunderts an einem Vorhaben der internationalen "Organisa
tion der Hirnforschung" beteiligte. 
Die einzige Beziehung der PreuBischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin-Buch be
traf Robert Rossie, Pathologe an der Charite, der schon sehr friih dem Kuratorium des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Hirnforschung angehorte und 1934 zum Mitglied der Akade
mie gewahlt wurde. 

Erst nach dem zweiten Weltkrieg kam es wieder zu Beziehungen zwischen Buch und der 
Berliner Akademie, namlich der 1946 gegriindeten Deutschen Akademie der Wissenschaf
ten zu Berlin. Diese entstanden jedoch nicht durch Ernennung von Staatsbeamten als Be
dienstete der Akademie, sondern betrafen die Mitwirkung und Mitgliedschaften Bucher 
Wissenschaftler und Ante in der Akademie in der Zeit von 1947-1992 und danach. 

Von 1951-1955 war Prof. Dr. Walter Friedrich Prasident der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin und nahm danach fUr eine Amtsperiode noch die Aufgabe eines 
Vizeprasidenten wahr. 
1950 wurden Oskar und Cecile Vogt in Anerkennung ihrer hervorragenden wissenschaftli
chen Leistungen auf dem Gebiet der Hirnforschung zu Ehrenmitgliedern der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewahlt. 

Das 1947 gegrtindete Institut fUr Medizin und Biologie unterstand als Einrichtung der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin dem Direktor beim Prasidenten der 
Akademie, in dessen Biiro Dr. Hans Gummel als wissenschaftlicher Referent fiir medizi
nische Wissenschaften tatig war. Am 7. Dezember 1949 tibernahm Karl Lohmann als Se
kretar die Leitung der Klasse fUr medizinische Wissenschaften. Vorganger in diesem Amt 
war Robert RossIe. 1952 erfolgte in dieser Klasse die Griindung der Sektion fUr Ge
schwulstkrankheiten mit Walter Friedrich als Vorsitzenden. der u.a. Heinrich Cramer, Ar
nold Graffi und Hans Gummel als Mitglieder angehorten. Der ebenfalls in dieser Klasse 
gegriindeten Sektion fUr Pharmakologie und Pharmazie standen Friedrich Jung, der Sekti
on fiir Chirurgie Hans Gummel als Referenten vor. 1954 wurde die Klasse flir medizini
sche Wissenschaften im Zusammenhang mit Veranderungen der Klassenstrukturen als 
Klasse flir Medizin neu konstituiert. Diese wurde von 1954-1961 von Karl Lohmann, von 
1975 -1988 von Rudolf Baumann und danach bis 1990 von Giinter Pasternak ge1eitet. 
Am 1. J uli 1957 wurde bei der Akademie die Forschungsgemeinschaft der N aturwissen
schaftlichen, Technischen und Medizinischen Institute gegrlindet. Vorstandsmitglied die-
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ses Gremiums war Hans GummeI. 1m Zusammenhang mit der Akademiereform wurden 
an stelle der Forschungsgemeinschaft Forschungsbereiche der Akademie gebildet. Leiter 
des Forschungsbereichs Molekularbiologie und Medizin war von 1972-1979 der aus 
Greifswald wieder nach Buch zurUckgekehrte Prof. Dr. Werner Scheler, der anschlieBend 
bis 1990 Prasident der Akademie der Wissenschaften der DDR war. 
Von 1949- 1 992 gehorten, in der Reihenfolge der Zuwahlen, folgende Bucher Wissen
schaftler als Ordentliche Mitglieder der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Ber
lin an (zum 7. Oktober 1972 durch Verordnung des Ministerrats der DDR trotz Wider
spruchs durch zahlreiche Akademiemitglieder und Mitarbeiter der Akademieinstitute in 
Akademie der Wissenschaften der DDR umbenannt): Prof. Dr. Walter Friedrich und Prof. 
Dr. Karl Lohmann (Zuwahl 1949), Prof. Dr. Arnold Graffi und Prof. Dr. Hans Gummel 
(1961), Prof. Dr. Friedrich lung (1964), Prof. Dr. Rudolf Baumann (1966), Prof. Dr. Wer
ner Scheler (1973), Prof. Dr. Albert Wollenberger und Prof. Dr. Heinz Bielka (1978), Prof. 
Dr. GUnter Pasternak (1979), Prof. Dr. Hans Wolfgang Ocklitz (1980); spater kam noch 
Prof. Dr. St. Tanneberger hinzu. 

In die 1992 neukonstituierte Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, vor
mals PreuBische Akademie der Wissenschaften, wurden 1992 aus dem MDe Detlev 
Ganten und Heinz Bielka als Ordentliche Mitglieder gewahlt, letzterer in der konstitu
ierenden Sitzung der Akademie am 27. Marz 1993 zum Sekretar der BiowissenschaftIich
Medizinischen Klasse. 1994 wurde Prof. Dr. Frieder Scheller, 1995 Prof. Dr. Rainer Dietz 
Ordentliches Mitglied der Biowissenschaftlich-Medizinischen Klasse. 
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Biographien 

Oskar Vogt 

Oskar Vogt wurde am 6. April 1870 in Husum geboren. Bereits als Gymnasiast seiner Hei
matstadt beschaftigte er sich mit Hilfe eines Schiilerstipendiums mit Fragen der Variation 
von Tieren in ihrer Umwelt und mit Vererbungsprozessen. 1888 begann er sein Studium. 
zunachst der Psychologie an der Universitat Kiel. wechselte jedoch bald zum Medizinstu
dium. das er 1890 an der Universitat lena fortsetzte. wo ihn der Zoologe Ernst Haeckel zu 
phylogenetischen und morphologischen Studien anregte, die maBgebend flir seine spateren 
Arbeiten waren. Die Gestaltkunde wurde flir ihn zu einer wesentlichen Grundlage der Na
turforschung, die ihn schlieBlich auch zur Analyse der Hirnarchitektur flihrte. Oskar Vogt 
war iibrigens auch, angeregt durch genetische Forschungen, einer der bedeutensten Hum
melforscher mit der zu dieser Zeit weltweit umfangreichsten Hummelsammlung. 
1893 legte Oskar Vogt sein medizinisches Examen ab, arbeitete danach bei Otto Biswan
ger an der Psychiatrischen Universitatsklinik in Jena und promovierte daselbst 1894 (s. S. 
29). Noch im gleichen Jahr ging Oskar Vogt zu dem Psychiater und Neurologen August 
Forel (der auch ein bekannter Ameisenforscher war) nach Ziirich-Burghblzli in der 
Schweiz, um dort seine psychologischen und neuroanatomischen Kenntnisse zu vervoll
standigen, danach zu Paul Flechsig nach Leipzig und anschlieBend nach Paris in das neu
roanatomische Laboratorium des Forscherehepaars Dejerine und Dejerine-Klumpke. In 
Paris lernte Oskar Vogt 1898 die junge Medizinstudentin Cecile Mugnier kennen, die bei 
dem Neurologen Pierre Marie arbeitete. ! 899 folgte Cecile Mugnier Oskar Vogt nach Ber
lin, wo sie 1899 heirateten. Die Darstellung und Wiirdigung der Arbeiten von Oskar Vogt 
schlief3t seine Ehefrau Cecile aufs engste ein, denn es war zeitlebens aueh eine fruchtbare 
wissenschaftliche Partnerschaft. Das Forscherehepaar hat stets gemeinsam gearbeitet und 
publiziert und wurde auch meist gemeinsam geehrt; das Ehepaar Oskar und Cecile Vogt ist 
so zu einem festen Begriff in der Hirnforschung geworden. 
Am 18. Mai 1898 griindete Oskar Vogt aus Mitteln seiner nervenarztlichen Tatigkeit in der 
Magdeburger StraBe 16 in Berlin eine Neurobiologische Zentralstation, die 1902 in das 
Neurobiologische Laboratorium der Berliner Universitat umgewandelt wurde. 1914 be
schlof3 der Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Griindung eines Instituts flir Hirn
forschung, deren Realisierung in Form eines .Neubaus in Berlin-Buch unter Leitung von 
Oskar Vogt jedoch erst 1930 abgeschlossen wurde. Bereits 1935 wurde Oskar Vogt aus po
litischen Griinden vertragswidrig von seinem Amt als Direktor abberufen, leitete das lnsti
tut allerdings noch kommissarisch bis zum 31. Marz 1937. Er verlieB danach Berlin-Buch 
mit seiner Frau und ging an das mit Hilfe der Firma Krupp gebaute private Institut der 
Deutschen Hirnforschungsgesellschaft m.b.H. in Neustadt (Schwarzwald). 
Oskar Vogt gehbrt zu den Begrlindern der modernen funktionsbezogenen Neurobiologie. 
insbesondere der architektonischen Hirnforschung; die Bezeichnung Architektonik wurde 
bereits 1903 von ihm eingefiihrt. Seine Arbeiten liber die Morphologie des Gehirns brach
te er in Beziehung zu physiologischen Funktionen und auch "seelischen" Verhaltenswei
sen. Er bezeichnete diese .. Felder" als lopistische Einheiten. wohei er auch genetische 
Aspekte in seine Uberlegungen und Arbeiten einhezog. Immerhin hefand sich die wissen
schaftlich begrlindete Genetik zu dieser Zeit im Autbruch. Das flihrte Oskar vogt auch zu 
sozialbiologischen und erbbiologischen Betrachtungen und, im Zusammenwirken mit der 
Klinik. auch zu Untersuchungen an Nerven- und Geisteskranken. 
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Mit seiner Ehefrau Cecile und seinen Mitarbeitern leistete Oskar Vogt entscheidende 
Beitrage zur Aufklarung der funktionellen, chemodynamischen und strukturellen Organi
sation wichtiger Hirnabschnitte, auch unter ontogenetischen und phylogenetischen Aspek
ten sowie bei verschiedenen pathologischen Prozessen. Seine myelo- und gemeinsam mit 
dem Neurologen und Psychiater Korbinian Brodmann (1868-1918) durchgefUhrten zyto
architektonischen Arbeiten betrafen vor aHem die GroBhirnrinde. Wichtige Ergebnisse 
dieser Studien waren Erkenntnisse tiber die Gliederung der Rinde des Frontal- und Pa
rietallappens sowie die Unterscheidung des phylogenetisch alteren Allokortex (entspricht 
phylogenetisch dem Palaokortex und dem Archikortex) yom jiingeren Isokortex (ent
spricht dem Neokortex). 
Oskar und Cecile Vogt haben wesentliche Ergebnisse ihrer Arbeiten in zahlreichen Publi
kationen veroffentlicht und zusammengefaBt. Von letzteren seien vor aHem "Allgemeine 
Ergebnisse unserer Hirnforschung", "Zur Lehre der Erkrankungen des striaren Systems", 
"Erkrankungen der GroBhirnrinde im Lichte der Topistik, Pathoklise und Pathoarchitekto
nik" sowie "Sitz und Wesen der Krankheiten im Lichte der topistischen Hirnforschung 
und des Variierens der Tiere" genannt. Mit Arbeiten auf diesen Gebieten wurde von ihnen 
auch die Pathoklisenlehre eingefUhrt. 
In den letzten lahren seines Lebens hat sich Oskar Vogt zunehmend mit Fragen von AI
ternsprozessen beschaftigt. Geistige Tatigkeiten waren fUr ihn eine wesentliche Grundla
ge, das Altern von NervenzeHen "hinauszuschieben", wofUr er selbst mit schlieBlich nahe
zu 90 lahren in guter Verfassung ein tiberzeugendes Beispiel war. Da er nicht an der sozia
len Tragweite dieser Erkenntnis zweifelte, regte er immer wieder an, die Pensionierungen 
geistig schopferisch aktiver Menschen zu verlegen. 
Ais Hirnforscher hatte sich Oskar Vogt einer der schwierigsten Aufgaben seiner Zeit zuge
wandt. Arbeiten auf diesem Gebiet verlangten wissenschaftlich wie auch im Hinblick auf 
ethische Aspekte ein HochstmaB an selbstlos bestimmter Beharrlichkeit, an Verantwor
tungsbewuBtsein wie auch Entsagungen, da pulikationswerte Resultate wegen der Kom
plexitat des Objekts und der Fragestellungen nicht immer schnell zu erzielen waren. 
Aus der Ehe von Cecile und Oskar Vogt gingen zwei Tochter hervor. Marthe Vogt wurde 
eine bekannte Neuropharmakologin, Marguerite wurde durch Arbeiten tiber Insektenhor
mone und auf dem Gebiet der Virologie bekannt. 
Oskar Vogt starb am 31. luli 1959 in FreiburgiBr., Cecile Vogt am 4. Mai 1962 im Alter 
von 87 lahren in Cambridge. 

Nikolai Wladimirovich Timofeeff-Ressovsky 

N. W. Timofeeff wurde am 7. September 1900 in der Provinz Kaluga in RuBiand geboren. 
Er entstammte einer noblen russischen Familie. Einer alten Tradition soIcher Herkunft fol
gend durfte er sich als altester Sohn einen zusatzlichen Namen zulegen, der den Geburts
ort kennzeichnet. So entstand sein Doppelname Timofeeff-Ressovsky. 
1917, d.h. zur Zeit der Oktoberrevolution in RuBiand, studierte Timofeeff-Ressovsky an 
der Universitat Moskau. 1922 beg ann er seine genetischen Arbeiten bei dem bekannten 
Populationsgenetiker S. S. Chetverikov im genetischen Institut der Moskauer Universitat 
sowie seine Arbeiten mit Drosophila am Institut fUr Experimentelle Biologie bei dem Zy
tologen N. K. Ko'itsov. Hier lernte er Elena Fidler kennen, die ihm als Ehefrau Elena 
Alexandrovna Timofeetf-Ressovsky und wissenschaftliche Mitarbeiterin bis zu ihrem Tod 
am 29. April 1973 in Obninsk begleitete. 
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1m Rahmen eines 1924 geschlossenen Austauschprogrammes zwischen Deutschland und 
der sowjetischen Regierung gelang es Oskar Vogt wahrend seiner Tatigkeit in Moskau, Ti
mofeeff-Ressovsky mit seiner Frau nach Berlin an sein Institut fUr Hirnforschung zum 
Autbau einer genetischen Abteilung zu holen. Hier beschaftigte sich Timofeeff-Ressovsky 
vor allem mit Arbeiten iiber Rontgenstrahlen-induzierte Mutationen, deren Ergebnisse in 
mehr als 100 Publikationen in deutscher, englischer, franzosischer und russischer Sprache 
dokumentiert sind. Die grundsatzlichen Erkenntnisse dieser Untersuchungen sind in zwei 
Biichern beschrieben, die zu den Klassikern der Genetik gehoren, namlich in dem gemein
sam mit K. G. Zimmer und M. Delbriick verfaBten Buch "Uber die Natur der Genmutation 
und der Genstruktur". Auf dem Gebiet der Strahlengenetik arbeitete er vor allem mit K. G. 
Zimmer zusammen; die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in dem Buch "Das Trefferprinzip 
in der Biologie" dargestellt. 
N. W. Timofeeff-Ressovsky hatte vertragsgemal3 1937 nach Moskau zuriickkehren mUs
sen, blieb jedoch, Warnungen seiner russischen Freunde folgend, in Berlin-Buch, denn es 
war die Zeit der Verfolgung russischer Gelehrter, vor aHem auch von Genetikern in der 
Sowjetunion unter 1. W. Stalin. So verlor sein Lehrer Kol'tsov seine Position an der Uni
versitat, sein Lehrer Chetverikov wurde verhaftet, und der bekannte Genetiker N. 1. Vavi
lov, der ebenfalls eingesperrt wurde, starb 1943 in der Verbannung in Saratov. Timofeeffs 
jUngere BrUder wurden gleichfalls eingesperrt, einer von ihnen in Leningrad sogar hinge
richtet. Auch Verwandte von Frau Elena wurden verfolgt und sind umgekommen. 
DaB Timofeeff nicht vertragsgerecht in die Sowjetunion zuriickkehrte, brachte ihm 1945 
Schwierigkeiten wegen des Vorwurfs besonderer Sympathien fUr Nazi-Deutschland ein. 
Zur politischen Bewertung von Timofeeff muB gesagt werden, daB sein ~iltester Sohn Mit
glied einer antifaschistischen Untergrundbewegung war und deswegen 1943 von der Ge
stapo hingerichtet wurde, und daB die Timofeeffs wahrend der Nazizeit in Buch auslandi
schen und politisch andersdenkenden Menschen UnterstUtzung gaben. 
Beim Einmarsch der Sowjetischen Armee im April 1945 in Berlin blieb Timofeeff-Resso
vsky, im Gegensatz zu den meisten anderen Mitarbeitern des Kaiser-Wilhelm-lnstituts fiir 
Hirnforschung in Buch, nunmehr trotz der Warnungen vieler Freunde und Kollegen. 
Zunachst konnte er seine Arbeiten auf dem Gebiet der Radiobiologie und der Genetik un
ter dem besonderen Schutz des Kommissars fUr Innere Angelegenheiten der Sowjetunion, 
A. P. Zavenyagin, hier auch weiter fortfUhren. Am 14. September 1945 wurde Timofeeff
Ressovsky jedoch in Buch durch sowjetische Behorden verhaftet und nach Ru/31and de
portiert, und zwar zunachst fiir 10 Jahre in geheim gehaltene Lager in Nordkazachstan und 
bei Sverdlovsk, so daB er als verschollen galt. 1947 wurde mit ihrer Zustimmung auch 
Frau Elena Alexandrovna Timofeeff-Ressovsky in das "Gefangnisforschungsinstitut" bei 
Sverdlovsk iiberfUhrt, in dem sie erstmals seit der Trennung im Herbst 1945 in Berlin
Buch wieder mit ihretn Mann zusammengefUhrt wurde. Wegen der militarischen Kern
watfenprogramme der Sowjetunion erhielt Timofeeff-Ressovsky, wie sich spater heraus
stellte, wiederum durch A. P. Zavenyagin gefbrdert, im Lager bei Sverdlovsk ein Labor, in 
dem er radiobio[ogische und radio(ikologische Arbeiten durchfiihren und Seminare abhal
ten konnte. Nach der Entlassung aus der Haft 1955, d.h. zwei Jahre nach Stalins Tod und 
der dadurch ermoglichten ersten Entmachtung von Lyssenko, griindctc Timofeeff in 
Sverdlovsk cin Biophysikalisches Laboratorium der Sibirischcn Abteilung der Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR, das zur wichtigsten Keimzelle der Wiederbelebung und 
Stabilisierung der wissenschaftlich bcgriindeten Genetik nach dem zweitcn Weltkrieg in 
der Sowjetunion wurde, insbesondere auch wahrend der zweiten Lyssenko-Periode in den 
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frtihen 60er Jahren. 1m Zuge der Rehabilitierung der Genetik in der Sowjetunion wurde 
Timofeeff 1964 mit dem Aufbau der Abteilung fUr Genetik und Radiobiologie des neuen 
Instituts fUr Medizinische Radiologie in Obninsk beauftragt. Nach seiner Emeritierung 
1970 war Timofeeff-Ressovsky noch in verschiedenen Funktionen wissenschaftlich tatig 
und half wirksam, den groBen Nachholbedarf in der Genetikausbildung zu stillen. 1964 er
hielt er den Titel "Doktor der Biologischen Wissenschaften" (entspricht etwa der Habilita
tion an einer deutschen Universitat) und 1966 den Titel "Professor fUr Genetik". Sein letz
tes groBes wissenschaftliches Werk war das 1981 gemeinsam mit A. V. Savich und M. 1. 
Shal'nov verfaBte Buch "Introduction to Molecular Radiobiology". 
Timofeeff-Ressovsky wurde 1940 zum Mitglied der Leopoldina gewahlt; 1959 erhielt er 
die Darwin-Plakette und 1970 die Mendel-Medaille der Leopoldina. 
Mit Datum yom 22. Juni 1992, 11 Jahre nach seinem Tod, wurde Timofeeff-Ressovsky 
von zustandigen russischen Organen, vertreten durch die russische Akademie der Wissen
schaften, yom Vorwurf moglicher politi scher Beziehungen zum Nazi-Regime wahrend 
seiner Bucher Tatigkeit freigesprochen und damit rehabilitiert. 
Nikolai Wladimirovich Timofeeff-Ressovsky starb am 28. Marz 1981 in Obninsk bei 
Moskau. 
An das Wirken von Timofeeff-Ressovsky in Buch erinnert eine Gedenktafel, die anlaBlich 
der Grtindungsveranstaltungen fUr das Max-Delbrtick-Centrum fUr Molekulare Medizin 
1992 am sog. Torhaus angebracht wurde, in dem er mit seiner Familie bis 1945 wohnte. 

WaIter Friedrich 

Walter Friedrich wurde am 25. Dezember 1883 in Magdeburg geboren. Bereits als Gym
nasiast des Stephaneums in Aschersleben (Harz) beschaftigte er sich mit einer Apparatur 
mit Rontgenstrahlen, die er von seinem Vater geschenkt bekam. Damit fertigte er auch fUr 
das dortige Krankenhaus Rontgenaufnahmen an. Von 1905-1911 studierte er in Genf und 
Mtinchen Physik. 1911 promovierte Walter Friedrich als Schi.iler von W.e. Rontgen zum 
Dr. phil.. Von 19 J 2-1914 war er Assistent am Institut fUr Theoretische Physik an der Uni
versitat Mtinchen bei Arnold Sommerfeld. Anregungen von Max v. Laue folgend gelang 
es ihm zusammen mit Paul Knipping erstmals, Interferenzerscheinungen von Rontgen
strahlen an Kristallen nachzuweisen. Diese Entdeckung erbrachte den Beweis der elektro
magnetischen Natur der Rontgenstrahlen und daB Kristalle aus dreidimensional periodi
schen Anordnungen von Atomen bestehen. Max v. Laue erhielt dafUr 1914 den Nobel
preis, in den er hinsichtlich der wissenschaftIichen Wtirdigung Walter Friedrich offentlich 
einbezog und auch einen Teil der Nobelpreisdotation an ihn abtrat. Max v. Laue schrieb 
hierzu: "Der erste, der beim Entwickeln in der Dunkelkammer Interferenzpunkte sah, war 
jedenfalls Friedrich'''. 
1914 folgte Walter Friedrich einem Rut" des Freiburger Gynakologen und Strahlenthera
peuten Bernhard Kroning an die Universitatsklinik Freiburg, urn sich der medizinischen 
Anwendung von Rontgen- und Radiumstrahlen zu widmen. Hier wurde er 1917 zum Pri
vatdozenten und 1921 zum Professor ernannt. Damit wurde eine erste ForschungssteJle fur 
Biophysik an einer deutschen Universitat geschaffen und somit die Anerkennung der Phy
sik als eine auch fUr die klinische Medizin wichtige Wissenschaft erreicht. 
1922 folgte Walter Friedrich einem Ruf als Ordinarius auf den Lehrstuhl ftir Medizinische 
Physik und als Direktor des Instituts flir Strahlenforschung der Universitat Berlin. Hier 
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widmete sich Walter Friedrich vor allem Fragen der physikalischen Grundlagen der Radi
umtherapie und Radiumdosimetrie, der Energieumsetzung von Rontgenstrahlen in Gewe
ben, Fragen der Strahlenschadigung und des Strahlenschutzes bei Nutzung ionisierender 
Strahlen sowie der Wirkung von Licht auf Gewebe und Organsimen. 
1928 wurde WaIter Friedrich zum Prasidenten der Deutschen Rontgengesellschaft und 
1930 zum Prasidenten der Deutschen Gesellschaft fiir Lichtforschung gewahlt. 
Die Wahl von Walter Friedrich als Nichtmediziner zum Dekan der Medizinischen Fakultat 
der Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin 1929 kann ebenfalls als ein Meilenstein der 
Anerkennung einer nichtbiologischen naturwissenschaftlichen Disziplin in der Medizin 
bezeichnet werden. 
Noch vor Beendigung des zweiten Weltkrieges wurde das Friedrichsche Institut der Uni
versitat mit wichtigen Instrumentarien nach Affinghausen bei Bremen verlagert. Von dort 
kehrte er einem Ruf der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin folgend nach 
Berlin zuriick und iibernahm am 28. Januar 1948 die Leitung des 1947 gegriindeten lnsti
tuts fUr Medizin und Biologie der Akademie in Berlin-Buch. 
Die wissenschaftlichen Leistungen von Walter Friedrich fanden ihre Wiirdigung u.a. 
durch Wahl zum Rektor der Humboldt-Universitat (1949-1952) sowie zum Prasidenten 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1951-1956). 
Walter Friedrich starb am 16. Oktober 1968 in Berlin. Die Urne wurde auf dem Friedhof 
in Berlin-Baumschulenweg beigesetzt. 

Karl Lohmann* 

Karl Lohmann wurde am 10. April 1898 in Bielefeld geboren. Er studierte in Miinster, 
Gottingen und Heidelberg Medizin und Chemie. Zunachst war er Mitarbeiter von Profes
sor Otto Meyerhof an den Kaiser-Wilhelm-Instituten fiir Biologie in Berlin-Dahlem und 
anschlieBend fiir Medizinische Forschung in Heidelberg. 
1937 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl fUr Physiologische Chemie der UniversiUit 
Berlin, den er bis 1952 innehatte. Von 1945 bis zu seiner Emeritierung 1964 war er Leiter 
der Abteilung und spater Direktor des Instituts fUr Biochemie in Berlin-Buch. 
Professor Karl Lohmann gehorte zu den Wissenschaftlern, die im Zeitalter der klassischen 
Stoffwechselbiochemie den Boden fUr die modernen biologischen Wissenschaften bereite
ten, auf dem sich insbesondere auch die Molekularbiologie entwickeln konnte. 
Lohmanns groBter wissenschaftlicher Erfolg seiner Arbeiten bei Otto Meyerhof in Berlin
Dahlem war die Entdeckung des ATP, des wichtigsten Energiespeichers und EnergieLiber
trtigers der Zelle, eine zweifelst"rei nobelpreiswiirdige Leistung. Lohmann crkannte die 
Pyrophosphatbindung im ATP und deren hohen Energieinhalt. Diese Befundc slclllen eine 
wesentliche Grundlage auch fUr die Erkenntnis der Rolle von ATP als Energiequelle der 
Muskelkontraktion dar. Die Beschreibung der Reihenfolge der energieliefernden Prozesse 
bei der Muskelkontraktion fand als "Lohmannsche Reaktion"' Eingang in die Lehre der 
Physiologie und der Physiologischen Chemie. Lohmann gehikte auch Zll den Mitent
deckern des Kreatinphosphats und fand, daB des sen Funktion im Zellstoffwechsel bei 
Avertebraten durch Argininphosphat wahrgenommen wird. Mit der Entdeckung der Aldo
lase hat Karl Lohmann auch wesentlich zur Aufkliirung des glykolytischen Abballweges 
der Glukose beigetragen. 
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Mit dem Nachweis, daB die Kokarboxylase identisch mit dem Pyrophosphatester des Vita
min B list, leistete er erste wichtige Beitrage zur Erklarung der Wirkung von Vitaminen 
auf der molekularen Ebene. 
In seiner Bucher Zeit beteiligte sich Lohmann, wenn immer bei seinen vielen administrati
yen Arbeiten Zeit verblieb, an der Laborarbeit, die er mit groBer Neugier und Freude be
trieb. Typisch fUr seine Experimentierkunst war die Ausgeglichenheit zwischen GroBzti
gigkeit, wo immer sie moglich war, und strenger Genauigkeit, wo immer sie notwendig 
war. Er liebte einfache Methoden (typisch dafUr ist das von ihm entwickelte ,,7-Minuten
Phosphat"-Verfahren), interessierte sich aber gleichzeitig auch fUr neue Techniken. 
Karl Lohmann beurteilte seine Mitarbeiter danach, was ihnen Wissenschaft bedeutete, wie 
sie sich fUr die Wissenschaft einsetzten, weniger nach Publikationen. Von letzteren ver
langte er experimentell-methodisch stets auBerste Genauigkeiten sowie Reproduzierbar
keit der Befunde, tiberzeugende Beweisftihrungen sowie unverschwommene Klarheiten in 
den Aussagen. Dabei verharrte er nicht in konservativen Bahnen. Er hatte stets ein ausge
wogenes, tiberzeugendes GefUhl ftir Tradition und Fortschritt. 
Karl Lohmann genoB international hohes wissenschaftliches Ansehen. Auch in der DDR 
wurde er mehrfach hoch ausgezeichnet. Trotzdem stand er in allen seinen Funkionen, an 
der Universitat, in der Berliner Akademie, im Bucher Institut sowie in zahlreichen anderen 
wissenschaftlichen Institutionen der DDR (Forschungsrat, Biochemische Gesellschaft), 
den DDR-Machtorganen immer skeptisch gegentiber. Mit taktischer Schlaue hat er stets 
seine Moglichkeiten erfolgreich genutzt, die biochemische Forschung in der DDR zu fOr
dern, womit er auch zu ihrer internationalen Anerkennung beigetragen hat. 
Ais Mensch war Karl Lohmann schlicht und geradlinig und tiberzeugte durch seine Be
scheidenheit. Jeden Pomp, in der Form des Auftretens oder seines Namens wegen, haBte 
er geradezu. Allerdings konnte er als gebtirtiger Westfale auch stur sein, fUhlte sich aber 
seinen Mitarbeitern immer eng verbunden. Wichtig fUr ihn war, wie schon erwahnt, ihr In
teresse und ihr Engagement fUr die wissenschaftliche Arbeit, nicht erst der schnelle Er
folg. So war die intensive Arbeit unter seiner Leitung in einer heute fast unvorstellbaren 
Weise "streBfrei". Von seinen friiheren Entdeckungen und ihren Reflexionen in seinen 
spateren Arbeiten her gesehen hat Karl Lohmann entscheidend zur Entwicklung moleku
lar-medizinischen Denkens und Forschens in den Bucher Instituten beigetragen. 
Professor Lohman starb am 22. April 1978. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof in 
Altbuch unmittelbar hinter der Bucher SchloBkirche. 

* VerfaBt mit Prof. Dr. Peter Langen 

Erwin Negelein 

Erwin Negelein wurde am 15. Mai 1897 in Berlin geboren. Seine wissenschaftliche Lauf
bahn begann 1919 im Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Zellphysiologie in Berlin-Dahlem als 
Mitarbeiter und Schtiler von Otto Warburg. Zunachst war er dort als Labormechaniker 
tatig und in wissenschaftliche Arbeiten einbezogen, studierte dann noch Chemie und pro
movierte 1932 an der Berliner Universitat mit einer Arbeit "Ober das Hamin des sauer
stofftibertragenden Fermentes der Atmung und tiber einige ktinstliche Hamoglobine". Zu 
den bedeutenden Leistungen von Erwin Negelein im Warburgschen Institut gehoren die 
erstmalige Kristallisation der Alkoholdehydrogenase und der Pyruvatkinase sowie die 
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Entdeckung der 1,3-Diphosphoglyzerinsaure, die als Negelein-Ester in die biochemische 
Literatur eingegangen ist. Mit dieser Entdeckung war die bis dahin bestehende Llicke im 
glykolytischen Kohlenhydratabbau erkenntnismaf3ig geschlossen. Damit konnte auch die 
noch ungekHirte Frage der Kopplung zwischen der Dehydrierung des Triosephosphats und 
der Veresterung des anorganischen Phosphats beantwortet werden, womit die Frage der 
gekoppelten Phosphorylierung, spater als Substratphosphorylierung bezeichnet, einen 
konkreten Inhalt bekam. Weiterhin befaf3te sich Negelein mit Fragen des Energiestoff
wechsels von Tumoren und Embryonalgeweben, die zur Entwicklung von Warburgs Vor
stellungen der Bedeutung der Glykolyse flir die Tumorentstehung beigetragen haben. 
Nach dem zweiten Weltkrieg siedelte Erwin Negelein nach Berlin-Buch liber und war hier 
an der Seite von Karl Lohmann wesentlich an der Entwicklung der Biochemie im Institut 
flir Medizin und Biologie beteiligt. Negelein und Lohmann kannten sich bereits aus ge
meinsamen Dahlemer Zeiten in den zwanziger und dreif3iger Jahren. 1955 wurde Erwin 
Negelein zum Professor flir Physiologische Chemie an der Berliner Humboldt-Universit~lt 
ernannt. 1961 libernahm er die Leitung des Instituts flir Zellphysiologie in Berlin-Buch. 
Die Bucher Arbeiten von Professor Negelein sind vor allem durch weitere Untersuchun
gen liber Proteine und den Stoffwechsel von Tumorzellen gekennzeichnet, in deren Ver
lauf er ein Verfahren zur Kultivierung von Aszitestumorzellen in Submerskultur ent
wickelte, das es gestattete, den Stoffwechsel von Tumorzellen nicht nur unter Stationarbe
dingungen, sondern auch in der Vermehrungsphase kontinuierlich zu messen, womit ins
besondere der Eintluf3 von Kanzerostatika auf den Stoffwechsel von Tumoren untersucht 
wurde. 
Negeleins Arbeitsstil zeichnete sich durch genaue Planung von Experimenten aus, bestach 
durch grof3te Exaktheit in der Versuchsdurchflihrung sowie auf3erst kritisches Herangehen 
bei der Auswertung und Interpretation von Versuchsdaten. 
Als Mensch liberzeugte Erwin Negelein durch seine Schlichtheit, Bescheidenheit und 
Glite, stets freundschaftliche Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit und humanitare Gesinnung, 
wodurch er grof3e Anerkennung und Wertschatzung genof3. 
Professor Erwin Negelein starb am 7. Februar 1979. Seine letzte Ruhestatte befindet sich 
auf dem Bucher Schlof3kirchhof. 

Arnold Graffi 

Arnold Graffi wurde am 19. Juni 1910 in Bistritz (Rumanien) geboren. Von 1930-1935 
studierte er Medizin in Marburg, Leipzig und Tlibingen. Seine wissenschaftlichen lnteres
sen wahrend des Studiums wurden vor allem durch den Zoologen Alverdes und den Histo
logen Jacobshagen in Marburg, die Biochemiker Thomas und Strack in Leipzig und den 
Pathologen Dietrich in Tlibingen gepragt, durch letzteren vor allem sein Weg zur Krebs
forschung. Nach dem Studium absolvierte er ZLInachst seine Ausbildung zur Approbation 
als Arzt durch klinische Tatigkeiten an der Berliner Charite in der Gynakologischen Kli
nik bei Professor Wagner, wo er auch promovierte, sowie in der Chirurgischen Klinik bei 
Geheimrat Professor Sauerbruch von 1937 bis 1939. In den folgenden Jahren widmete 
sich Arnold Graffi der experimentellen Medizin, vor aHem der Krebsforschung. Von 19~9-
1940 arbeitete er bei Geheimrat Professor Otto am Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt! 
Main, 1941 bei dem Pathologen Professor Hamper! an der Karls-Universitat in Prag, 1942 
bei Professor Huzella am Histologischen Institut der Universitat Budapest, 1943 bei Pro-
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fessor Junkmann bei der Schering AG in Berlin und 1944 bei Professor Warburg im Kai
ser-Wilhelm-Institut fur Zellphysiologie in Berlin-Dahlem. Nach dem zweiten Weltkrieg 
arbeitete er u.a. wiederum bei der Schering-AG mit Professor Henneberg uber Penicillin. 
1948 folgte Arnold Graffi einem Ruf von Professor Friedrich nach Berlin-Buch an das In
stitut fUr Medizin und Biologie. 
Graffis Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Krebsforschung sind zahlreich und 
vielfaltig. Seine Untersuchungen uber die intrazellulare Lokalisation kanzerogener poly
zyklischer Kohlenwasserstoffe fUhrten zur Weiterentwicklung der plasmatischen Muta
tions-Hypothese der Krebsentstehung. 
Die gemeinsam mit K. Junkmann bei der Schering AG durchgefUhrten Arbeiten uber die 
Isolierung von Zellorganellen mittels fraktionierter Zentrifugation von Gewebehomogeni
saten sowie seine Untersuchungen uber Atmungsfermente bei Otto Warburg in Berlin
Dahlem veranlaBten ihn zu umfangreichen biochemischen Arbeiten uber Tumormitochon
drien sowie uber Beziehungen zwischen Stoffwechsel und Wachstum von Tumoren. Ein 
weiteres, von ihm bearbeitetes Gebiet waren Untersuchungen uber chemische Kanzeroge
ne, die zur Entdeckung neuer kanzerogen wirksamer Verbindungen sowie zu wichtigen 
Erkenntnissen uber Dosis-Wirkungs-Beziehungen fUhrten, die wesentliche Beitrage zum 
Konzept des Mehrstadienprozesses der chemischen Kanzerogenese Iieferten. 
Von hervorragender Bedeutung sind seine Arbeiten uber die Virusatiologie von Tumoren, 
die er bereits 1938/39 in der Sauerbruchschen Klinik an der Berliner Charite begonnen 
hatte. In Berlin-Buch gelang ihm dann mit seinen Mitarbeitern die Entdeckung und Cha
rakterisierung verschiedener onkogener Viren, die z.T. als Graffi-Viren in die Literatur 
eingegangen sind. Damit hat Graffi in der ersten Halfte der 50er Jahre wesentlich das Ge
biet der Onkovirologie im internationalen Rahmen stimuliert.- Mit seinen Arbeiten, die ins
besondere auch durch bemerkenswert wissenschaftlich vorausschauende Sicht bestimmt 
waren, hat Arnold Graffi entscheidend zur weltweiten Anerkennung der Bucher Institute 
beigetragen. 
Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden u.a. mit dem Paul-Ehrlich-Preis, der Helm
holtz-Medaille der Akademie der Wissenschaften und der Cothenius-Medaille der Deut
schen Akademie der Naturforscher Leopoldina gewurdigt, deren Mitglied er seit 1964 ist. 
Die Universitat Leipzig verlieh ihm 1990 die Ehrendoktorwurde. 
Mit seinem Wissen und Konnen setzte Arnold Graffi fUr seine jungeren Mitarbeiter MaB
stabe, an denen sie sich orientieren und abschatzen lernen konnten. Die Arbeit im Graffi
schen Kreis war stets durch eine geistig gesunde, durch Vertrauen und moralische Ge
meinsamkeiten bestimmte Atmosphare gepragt. Jungen Mitarbeitern lieB er sehr fruh 
Raum fur eigene Ideen und selbstandige Arbeiten, die er stets wohlwollend untersti.itzte. 
So entwickelte sich eine Graffi-Schule, die auch uber die Bucher Institute hinaus in For
schung und Lehre wirksam wurde. In politisch schwierigen Situationen stellte er sich 
schutzend vor seine Mitarbeiter und gab ihnen somit auch in dieser Hinsicht das fUr 
fruchtbare wissenschaftliche Arbeit notwendige Umfeld. 
Graffis Leben zu beschreiben ware unvollstangig, ohne seine musischen lnteressen zu er
wahnen. Die Malerei, die ihren Ausdruck in zahlreichen schonen Oldarstellungen und 
Aquarellen gefunden hat, sowie sein Klavierspiel und seine Kompositionen, die 1982 als 
"Stucke fUr Klavier" zusammengefaBt herausgegeben wurden, waren fUr ihn immer glei
chermaBen notwendige wie bereichernde Erganzungen und Motivationen fUr seine wis
senschaftliche Arbeit. 
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Albert Wollenberger* 

Albert Wollenberger wurde am 21. Mai 1912 in Freiburg im Breisgau geboren. 1931 be
gann er mit dem Studium an der Medizinischen FakuWit der Berliner Universitat. 1933 
muBte er Deutschland verlassen. Nach Aufenthalten in der Schweiz, in Frankreich und in 
Danemark ging er in die USA. Von 1940-1945 studierte er Biologie und Medizinwissen
schaften an der Harvard-Universitat in Boston. 1946 wurde er zum Ph. D. promoviert. Zu 
seinen Lehrern gehorten die Nobelpreistrager George Wald und Fritz Lipmann. Sein Weg 
zur kardiologischen Forschung begann bereits mit seiner Diplomarbeit tiber den Phosphat
stoffwechsel des Herzmuskels. Spater arbeitete er unter Otto Krayer am Institut flir Phar
makologie der Havard-Universitat. 1949 publizierte er eine vielzitierte Arbeit in "Pharma
cological Review" tiber Beziehungen zwischen der Wirkung von Herzglykosiden und En
ergiestoffwechsel des geschadigten Herzens. Spater gelang Albert Wollenberger der Nach
weis, daB ein durch Erhohung des systemischen arteriellen Blutdruck belastetes Herz 
mehr energiereiche Phosphate verbraucht als das volumenbelastete Herz. Anfang der 50er 
Jahre muBte Albert Wollenberger im Zusammenhang mit Aktivitaten des MacCarthy-Aus
schusses die USA verlassen. Uber AufenthaIte in Laboratorien bei Linderstrom-Lang, Ti
selius und Buchthal in Schweden bzw. Danemark kam er 1956 nach Berlin-Buch an das 
1nstitut flir Medizin und Biologie und baute hier eine Arbeitsstelle, spater lnstitut flir 
Kreislaufforschung auf. 
Albert Wollenberger orientierte stets auf interdisziplinares Arbeiten. Dementsprechend or
ganisierte er auch seine Arbeitsstelle bzw. das Institut flir Kreislaufforschung in Berlin
Buch mit biochemischen, physiologischen, pharmakologischen, immunologischen und 
elektronenmikroskopischen Untersuchungen. Er wandte sich gegen einseitige Betrachtun
gen und Arbeitsweisen der experimentellen und klinisch orientierten Herz-Kreislauffor
schung. Sein Bemtihen urn methodisch-technische Fortschritte als Grundlage ftir die Erar
beitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse flihrte 1960 zur Entwicklung des ultra
schnellen Frier-Stopp-Verfahrens von Geweben, ein Verfahren, das seitdem als "Wollen
berger-Clamp" weltweit genutzt wird. 
Zu den wesentlichen Ergebnissen seiner Arbeiten in Berlin-Buch gehoren Beitrage zum 
Energiestoffwechsel des normalen und insuffizienten Herzens, zur Autklarung des Mecha
nismus der Umstellung des Herzens auf anaerobe Energiegewinnung bei akuter lschamie, 
tiber phasisch verlaufende chemische Veranderungen im VerI auf eines Herzzyklus, zur 
Lokalisation und Differenzierung membrangebundener ATPase und Nukleotidzyklasen 
sowie zur Rolle des cAMP-Systems ftir die Funktion von Herzmuskelzellen. Hierflir wie 
auch flir andere Untersuchungen, z.B. tiber das Auftreten von Autoantikorpern gegen 131-
adrenerge Rezeptoren bei dilatativer Kardiomyopathie, war die Erarbeitung von Verfahren 
zur in vitro-Kultivierung ~pontan pulsierender Herzmuskelzellen eine entscheidene Vor
aussetzung. Mit dem Nachweis der herztypischen lsoform BB der Muskelglykogenphos
phorylase im Serum nach akutem Herzinfarkt wurde ein neues Prinzip der modernen In
farktdiagnostik eingeftihrt. 
Albert Wollenberger betreibt standig Sport, vor allem ausdauerndes Laufen, das flir ihn 
ein wesentlicher Teil der gesunden Lebensweise ist. Bereits in den 60er Jahren war er ei
ner der Pioniere der damaligen "Lauf-Dich-Gesund-Bewegung", die heute als Jogging be
zeichnet wird. 
Albert Wollen berger ist Mitbegrtinder der Internationalen Gesellschaft flir Herzforschung, 
deren Prasident er von 1973-1976 war. Er ist Mitglied der Royal Society of Medicine, Eh-
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renmitglied der Cardiac Muscle Society (USA) und Mitglied der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina. 

* VerfaBt von Prof. Dr. Ernst-Georg Krause 

Max Delbriick* 

Max Ludwig Henning Delbriick wurde am 4. September 1906 als Sohn des Geschichts
professors Hans Delbriick in Berlin geboren. Nach dem Studium der Astrophysik, Mathe
matik und theoretischen Physik von 1924-1929 in Ttibingen, Berlin, Bonn und Gottingen 
promovierte er 1930 bei Max Born in Gottingen tiber ein Thema der Quantenmechanik. 
Zwischen 1929 und 1932 war er an der Bristol-UniversiUit und als Rockefeller-Stipendiat 
bei Niels Bohr in Kopenhagen und bei Wolfgang Pauli in Ztirich tatig. Wahrend seines 
Aufenthaltes bei Niels Bohr in Kopenhagen wandte er sich, beeinfluBt durch Bohrs Idee 
der Komplementaritat, zunehmend biologischen Fragen zu. 
1932 wurde Max Delbriick Assistent von Lise Meitner am Kaiser-Wilhelm-Institut fUr 
Chemie in Berlin-Dahlem, wo er sich mit der Physik des Atomkerns beschaftigte, vor al
lem aber auch mit Fragen des genetischen Materials. Sein Interesse an der Genetik fUhrte 
ihn zur Zusammenarbeit mit dem Genetiker N. W. Timofeeff-Ressovsky am Kaiser-Wil
helm-Institut fUr Hirnforschung in Berlin-Buch. Daraus entstand u.a. die damals bahnbre
chende Veroffentlichung "Uber die Natur der Genmutation und der Genstruktur". 
1937 ging Max Delbriick, wiederum durch ein Rockefeller-Stipendium gefOrdert, in die 
USA, und zwar zunachst an das California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena. 
Von 1940-1947 war er zunachst als "Instructor in Physics", dann als Associate Professor 
fUr Physik an der Vanderbilt-Universitat in Nashville tatig. 1947 kehrte er an das "Cal
tech" zurtick, wo er Professor fUr Biologie wurde. 
Am Caltech in Pasadena fUhrte er 1937 gemeinsam mit Emory Ellis seine ersten Arbeiten 
tiber Bakteriophagen durch, in denen er das relativ einfache biologische "Material" fUr 
seine genetischen Studien fand. Neben seiner Tatigkeit als Physikprofessor setzte Del
brtick seine Phagenarbeiten auch an der Vanderbilt-Universitat fort. Hier begannen die in 
der Folgezeit wissenschaftlich so fruchtbaren Kontakte mit Salvador Luria und Alfred 
Hershey, die den "Kern der Phagengruppe" bildeten, der sich schnell zu einer groBen in
ternationalen Phagenfamilie entwickelte. 1945 veranstaltete Max Delbriick den ersten 
mehrwochigen Phagenkurs im Cold Spring Harbor Laboratory. 
Mit der EinfUhrung von Bakteriophagen fUr genetische Untersuchungen begriindete Max 
Delbriick die Mikrobengenetik, die auch als ein Meilenstein in der Entwicklung der Mole
kularbiologie gilt. Dadurch wurden entscheidende Prinzipien der Speicherung, Weiterga
be, Realisierung und Veranderbarkeit genetischer Informationen entdeckt. Mit seinen Pha
genarbeiten hat Max Delbriick wesentlich zum Wandel im Erkennen wissenschaftlicher 
Probleme und Zielstellungen sowie experimenteller Techniken beigetragen. 
1969 erhielt Max Delbriick gemeinsam mt A. D. Hershey und S. E. Luria ftir Entdeckun
gen auf dem Gebiet der Replikationsmechanismen und der genetischen Struktur der Viren 
den Nobelpreis fUr Physiologie und Medizin. 
Immer wieder auf der Suche der Verwirklichung der Idee der Komplementaritat in biolo
gischen Systemen beschaftigte sich Max Delbriick in den letzten Jahren seines Lebens mit 
Fragen der Reaktion von Organismen auf Reize der Umwelt und wahlte hierftir Phycomy-
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ces. Diesem Pilz und seinen Reaktionen auf Licht blieb er bis zu seinem Tod am 10. Marz 
1981 in Pasadena treu. 
Max Delbruck gehort zu den Wissenschaftlern, die mit Ideenreichtum, intellektuellen 
Fahigkeiten und der Uberzeugungskraft ihrer Personlichkeit, frei von hohen Amtern, die 
er nie angestrebt hat, wesentlich zur Entwicklung der Biolgie in diesem lahrhundert beige
tragen haben. 

* Erhard GeiBler u. Heinz Bielka 
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Bucher Institute und Wissenschaftler in Biographien und 
belletristischen Darstellungen 

Alfred Mtihr: Das Wunder Menschenhirn. Die abenteuerliche Geschichte der Hirnfor
schung. Verlag Walter, OIten, 1957. 
Enthalt Ausftihrungen tiber Oskar Vogt. 

Ernst Baumler: Das maBlose Molektil. Bilanz der internationalen Krebsforschung. Econ
Verlag, Dtisseldorf-Wien, 1967. 
Wissenschaftsroman, in dem u.a. Arbeiten von Arnold Graffi in Berlin-Buch auf dem Ge
biet der Krebsforschung beschrieben werden. 

Robert Olby: The Path to the Double Helix. MacMillan Press, London, 1974. 
Beschreibung der Geschichte der Molekularbiologie mit Ausftihrungen tiber Max Del
brtick und N. W. Timofeeff-Ressovsky. 

Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag. Scherz-Verlag, Bern, 1974. 
Beschreibungen tiber Timofeeff-Ressovsky in sowjetischen Haft- und Internierungsla
gem. 

Horace Freeland Judson: The Eight Day of Creation. Makers of the Revolution in Biology. 
Simon and Schuster, New York, 1979. 
Geschichte der Molekularbiologie mit Ausftihrungen tiber Max Delbrtick und N. W. Ti
mofeeff-Ressovsky. 

Klaus Munk: Das Medizinische Berlin urn die Jahrthundertwende. Urban & Schwarzen
berg, Mtinchen-Wien-Baltimore, 1979. 

Elly Welt: Berlin Wild. Vicing Penguin Inc., New York, 1986. 
Roman, dem in abgewandelter Gestaltung Berichte des Mannes der Autorin tiber dessen 
Arbeit in der genetischen Abteilung bei N. W. Timofeeff-Ressovsky in Buch zugrunde lie
gen; der Titel bezieht sich auf die in Berlin-Buch verwendete Wildvariante von Drosophi
la melanogaster. 

Jtirgen Thorwald: 1m Zerbrechlichen Haus der Seele. Knaur, Mtinchen, 1990. 

Tilman Spengler: Lenins Gehirn. Rohwolt-Verlag, Reinbek, 1991. 
Ein ausftihrliches Buch tiber Oskar Vogt. 

Benno Mtiller Hill: T6dliche Wissenschaft. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei 
Hamburg, 1984. 
Enthalt u.a. auch Daten tiber die Hirnforschung in Berlin-Buch. 

Daniil Granin: Der Genetiker. Das Leben des Nikolai Timofejew-Ressowski, genannt Ur. 
Verlag Pahl-Rugenstein, K61n, 1988 
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Maxi Wander: Tagebticher und Briefe. Buchverlag der Morgen, 1979. 
Enthalt Schilderungen ihrer Erlebnisse als Patientin in der Robert-Rossle-Klinik. 

Jeanne-Mammen-Gesellschaft: Jeanne Mammen 1890-1976. Seite 121-148, Briefwechsel 
mit Max Delbri.ick. Edition Cantz, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1978 

Peter Fischer: Licht und Leben. Ein Bericht tiber Max Delbri.ick, den Wegbereiter der Mo
lekularbiologie. Universitatsverlag, Konstanz, 1985. 
Beschreibt u.a. Beziehungen von Max Delbrtick zu N. W. Timofeeff-Ressovsky in Berlin
Buch. 

Petra Werner: Ein Genie irrt seltener ... Otto Heinrich Warburg. Akademie-Verlag, Berlin, 
1991. 
Enthalt Angaben tiber Beziehungen von Otto Warburg zu Buch. 

Ernst Peter Fischer: Das Atom der Biologen. Piper, Mtinchen, Ztirich, 1988. 
Ein Buch tiber Max Delbrtick und die Entwicklung der Molekulargenetik. 

Ute Deichmann: Biologen unter Hitler. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 
1995. 
Enthalt ein Kapitel tiber die genetische Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fi.ir Hirn
forschung in Berlin-Buch. 
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Summary* 

The history of the Biology and Medical Institutes in Berlin-Buch from 1930 to 1997 may 
be separated into four periods which includes the Kaiser Wilhelm Institute for Brain Rese
arch from 1930 to 1945, an interregnum from 1945 to 1947, the Biological-Medical Insti
tutes of the Academy of Sciences from 1947 to 1991 and the Max Delbriick Center for 
Molecular Medicine (MDC) foundet in 1992. 

I. In 1919 the senate of the Kaiser Wilhelm Society decided to build an Institute for Brain 
Research in honor of the neurobiologist, Oskar Vogt, who had already founded a private 
neurobiology ward in Berlin in 1898. The construction of the Institute for Brain Research 
in 1929 to 1930 in Berlin-Buch was realized with significant help from the Rockefeller 
Foundation. In order to promote cooperation between basic research and clinical medici
ne, the institute was built in close proximity to the psychiatric clinics of the Berlin Munici
pal Hospital, established in Berlin-Buch at the beginning of this century. 
Oskar Vogt organized the institute into ten departments which included Neuroanatomy 
and Brain Architecture, Neurohistology and Pathology, Neurophysiology, Psycholgy, 
Neurochemistry, Genetics and the Research Clinics. The genetic department was lead by 
the Russian geneticist, Nicolai W. Timofeeff-Ressovsky, who cam to Berlin from Moscow 
in 1925 by the request of Oskar Vogt. In 1936, N. W. Timofeeff-Ressovsky, K. G. Zimmer 
and M. Delbriick published their famous work entitled "The Nature of Gene Mutation and 
Gene Structure" as deduced from their studies on radiation induced mutations in Droso
phila. This publication is considered to be a mile stone in the development of molecular 
genetics. 
The work of Oskar Vogt and his coworkers, especially his wife Cecile, predominantly con
cerned the analysis of the functional organology of the cerebral cortex and its pathological 
alterations; a research field which was designated in the scientific literature as "Pathokli
se" by Oskar and Cecile Vogt. 
Due to political reasons and contrary to the terms of his contract, Oskar Vogt had to resign 
as the director of the institute in 1935 by the order of the Ministry of Education and Arts. 
At the beginning of 1937, he left Berlin-Buch and settled with his family at the private In
stitute of the German Brain Research Society located in Neustadt in the Black Forest whe
re he was scientifically active until his death in 1959 at the age of 89. 
Oskar Vogt was replaced by Hugo Spatz, a psychiatrist and neuropathologist from Munich 
who became the next director of the Kaiser Wilhelm Institute for Brain Research in Ber
lin-Buch. He reorganized the departments of the institute and during the Second World 
War, it became increasingly oriented toward military medical research and the clinic ser
ved as a reserve military hospital predominantly for those inflicted with brain injuries. 
In 1938, Hugo Spatz invited the neuropathologist, Julius Hallervorden, to become the 
head of the department of histopathology and to serve as the assistant director of the insti
tute. Julius Hallervorden cooperated with the pathology department of the psychiatric in
stitution in Brandenburg-Gorden near Berlin where people with congenital illnesses or 
disabilities were killed in the framework of the Nazism Euthanasia Program. After World 
War II, the US American military branch instigated an investigation of Hallervorden's 
work, especially for the prosecuting authorities of the Niirnberger Trials, however, there 
were no official legal charges brought against him. 
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In 1944/45, the departments of the Brain Research Institute in Berlin-Buch were moved to 
the western part of Germany predominantly to Dillenburg, Gottingen, Bochum, Munich 
and Marburg. Only Timofeeff-Ressovsky remained in Berlin-Buch. He was arrested by 
the Soviets in the summer of 1945 and was deported along with some of his German co
workers to the sowjet union. 

II. Before, and shortly after the end of the war in 1945, numerous German scientists from 
the demolished Berlin institutes came to Berlin-Buch to continue their work. Among them 
were the biochemist, Karl Lohmann, who discovered ATP in Otto Meyerhof's laboratory 
in Berlin-Dahlem, Erwin Negelein, a pupil of Otto Warburg, who discovered 1,3-Diphos
phoglycerate (Negelein-Ester) and the electron microscopists Ernst and Helmut Ruska. 
After the war, the institute was supervised by the Soviet military administration who gave 
the scientists the opportunity to continue their work in the buildings of the former Institute 
for Brain Research. 

III. In 1947, the Soviet military authorities handed over the institute to the German Aca
demy of Sciences. Following the recommendations of german scientists, among them the 
biochemist Karl Lohmann, the surgeon Ferdinand Sauerbruch, the internist Theodor 
Brugsch and the physicist Pascual Jordan, the institute was predominantly oriented toward 
basic and clinical cancer research. Under the direction of Karl Lohmann and Walter Fried
rich, who together with Max v. Laue, discovered the electromagnetic nature of X-rays, the 
following departments were foundet in the Institute for Biology and Medicine: Biochemi
stry, Biophysics, Biological Cancer Research, Chemical Cancer Research, Cell Physiolo
gy, Genetics, Pharmacology and Experimental Pathology. Since 1948, the former clinical 
building of the Institute for Brain Research has housed the Robert RossIe Cancer Clinic. 
The scientific work at the institute was supervised and coordinated by a board of directors 
and a scientific advisory council which mainly consisted of external members of the Aca
demy. According to the founding status of the institute, questions predominantly regarding 
carcinogenesis by chemical substances and viruses, metabolic properties of tumors, corre
lations between steroid hormones and tumorigenesis as well as cancerostatic effects of an
timetabolites of nucleic acid metabolism and radation were investigated. 

In the middle of the 1950's, a more medically oriented research focus at the Institute for 
Biology and Medicine was obtained by founding a department for Cardiovascular Rese
arch and in 1958, a clinic was established which is known today as the Franz Volhard Cli
me. 

From the different departments and clinics, three so called Central Institutes of the Aca
demy were formed in 1972. Namely the ,Center for Oncology and the Center for Cardio
vascular Research and their respective clinics and the Center for Molecular Biology, 
which is today the Max Delbruck House. The main areas of research pursued at the Center 
for Molecular Biology were cell biology, genetics, immunology, enzymology and biophy
sics with particular emphasis on problems relating to cell growth and cell differentiation. 

IV. According to the Unification Treaty which was agreed upon by the two German coun
tries in 1990, the Academy Institutes were abolished in December 1991. The Science 
Council of the Federal Republic of Germany and a founding committee recommended to 
establish a Center for Molecular Medicine as a "National Research Center" in the institu-
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tes and clinics of the former Academy in Berlin-Buch. The Max Delbriick Center for 
Molecular Medicine (MDC) Berlin-Buch now belongs to the Hermann von Helmholtz As
sociation of National Research Centers (HGF). Prof. Dr. Detlev Ganten, a hypertension re
search scientist from Heidelberg, became the founding director. Presently, research at the 
Max Delbriick Center for Molecular Medicine (MDC) focuses on medical genetics, cell 
biology, oncology, cardiology, hypertension and neurobiology. The Robert RossIe Cancer 
Clinic and Franz Volhard Clinic for Cardiovascular Diseases belong to the Rudolf 
Virchow Clinic of the Humboldt University and are associated with the MDC via contrac
ts as "Cooperating Partners". 
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Nachworte 

Durch meine Arbeiten in der Krebsforschung und der Molekularbiolgie in Berlin-Buch 
war es mir vergonnt, ein Stuck Geschichte der biomedizinischen Forschung in einer Zeit 
mitzuerleben, die durch vollig neue Entwicklungen und Erkenntnisse gekennzeichnet war. 
Diese Fortschritte erlebte ich an der Seite von Forscherpersonlichkeiten, die Maj3stiibe 
fur eigenes Handeln setzten. So wurde auch die Idee geboren, zu versuchen, ein Bild der 
Geschichte der biologisch-medizinischen Wissenschaften in Buch zu zeichnen. Dieses Bild 
ist nicht vollstiindig und auch nicht frei von personlichen Noten. Trotzdem hoffe ich, daj3 
das Ergebnis einigermaj3en bunt, informativ und stimulierend ist. Ich verbinde mit dieser 
Historiographie auch das personliche Anliegen, Anregungen zu Ruckbesinnungen zu ge
ben, um das Wissen und die Kraft aus der Wirkung der Geschichte, frei von Zeitstromun
gen und ihren Befindlichkeiten, auch fur zukunftige Arbeit nutzen zu konnen, denn "Ohne 
Geschichte bleibt man ein unerfahrenes Kind" (G. E. Lessing). 

Meine wissenschaftliche Arbeit in Berlin-Buch wurde entscheidend durch meinen Lehrer, 
Prof Dr. Dr. h.c. Arnold Graffi, gepriigt, dem ich dafur ganz besonders herzlich danken 
mochte und dieses Buch widme. 

Mein Dank gilt auch vielen Kollegen, die mich bei der Erschliej3ung von Quellen fur diese 
Studien unterstutzten sowie mit personlichen Erinnerungen und Dokumenten geho(fen ha
ben. Dafur danke ich Dr. 1. Fassbender (lulich), Prof Dr. A. Graffi (Berlin), Prof Dr. E. 
Henning (Berlin, Direktor des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft), 
Prof Dr. A. Hopf(C. u. o. Vogt-Institut Dusseldorf), A. Kalinich (Berlin) Prof Dr. W Kir
sche (Piitz), Dr. W Knobloch (Berlin, Leiter des Archivs der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaft), Dr. G. Kowollik (Berlin), Prof Dr. l. Peiffer (Tubingen), Dr. 
l. Richter (Berlin), Prof Dr. R. Rompe (Berlin), Prof Dr. H. Schulze (Berlin), Dr. A. Timo
fejew (Ruj3land, Sohn von N. W Timofieff-Ressovsky), Frau Ch. und Herrn K. Trettin 
(Berlin), Prof Dr. G. Wildner (Berlin), Prof Dr. R. Winau (Berlin). 

Dank sagen mochte ich der Druckerei Blankenburg (Bernau) und dem Springer-Verlag 
(Heidelberg) fur konstruktive und verstiindnisvolle Zusammenarbeit. 

Mein Dank gebuhrt auch den Herren Prof Dr. D. Ganten und Dr. E. lost, Vorstand des 
Max-Delbruck-Centrums fur Molekulare Medizin, fur ihr stets forderndes Interesse an 
meiner Arbeit und ihre Unterstutzung bei der Herausgabe des Buches. 

Berlin-Buch, im Mai 1997 

Heinz Bielka 
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The MDC - Today 

MAX DELBROCK CENTER FOR MOLECULAR MEDICINE (MDC) BERLIN-BUCH 

DetIev GaDteD 

The MDC is a clinical research institute, striving to improve the understanding of the pa
thophysiology, diagnosis, treatment, and prevention of diseases. Research focuses on can
cer, cardiovascular diseases and neurosciences. It is essential to have expertise in a broad 
range of areas including genomics and genetics, gene regulation, cell biology and molecu
lar structural analysis. Clinical questions directing the research programs arise from our 
close collaboration with clinical scientists at the Franz Volhard Cardiovascular Clinic and 
the Robert RossIe Cancer Clinic which are part of the Charite, the medical faculty of the 
Humboldt University. 

Clinical scientists and basic science researchers are organized into relatively small, inde
pendent groups investigating questions regarding cancer, hypertension and cardiac disea
ses. As the focus of a research group changes, it is able to join other research programs 
(Koordinationsbereiche). This provides for a flexible system and we encourage scientists 
to move from one research program to another, if and when cooperations with clinicians 
develop. This system of flexibility and personal choice has proven to be an important 
structural element for a lively and dynamic clinical research program at the MDC. 

The traditional distinctions and demarcations between scientific disciplines in clinical re
search and the basic sciences are increasingly disappearing in molecular medicine. Basic 
methods in cell biology, gene regulation and genetics are being used by almost every rese
arch group, independent of their specific basic and clinical questions. 

The separation into specific research programs is, therefore, more a matter of practical or
ganization than anything else. The scientists in the clinically oriented cardiovascular and 
cancer research program collaborate closely with basic scientists. The interdisciplinary 
programs (Querschnittsprojektbereiche) in gene therapy, genetics, and cell proliferation 
also include clinicians from all disciplines. As anticipated, molecular medicine bridges 
traditional gaps and brings researchers together across established disciplines. 

A special program to improve in house mobility has been set up to encourage young, clini
cal scientists, who have finished their clinical training to take up research in a basic scien
ce group. A special fellowship program provides the possibility to attract fellows at the 
predoctoral and postdocorallevel. 

One of the mandates for the MDC, given by the Senate of Berlin and the Federal Govern
ment, was that the campus should be developed into a comprehensive biomedical research 
complex. This includes facilities to conduct basic and clinical research as well as access to 
biotechnology firms' to allow commercial applications of the scientific knowledge genera
ted here. 
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The MDC has taken the initiative to develop a biomedical technology park on the campus. 
In 1995 an independent company "BBB Biomedical Research Campus Berlin-Buch Inc."' 
was founded by the MDe. Since September 1996 Schering Company Ltd. has been hol
ding 20% of the shares. 

To date, about twenty biomedical companies with about 180 employees have opened offi
ces in the BBB Biomedical Research Campus Berlin-Buch. Recently a company has been 
founded which shall produce materials approved for use in clinical gene therapy protocols. 
This is an important and necessary step for the establishment of gene therapy trials in the 
collaborating clinics. 

To attract other companies, the BBB Biomedical Research Campus Berlin-Buch Inc. has 
applied for extramural grants which will be used to upgrade and expand the existing facili
ties on the campus. At present, high-speed information highway equipment is being instal
led to connect research laboratories and companies on the campus with partners all over 
the world and two new buildings will be completed in the year 1998 with state of the art 
equipment to attract new biotechnology companies. 

For further information and a detai led research program. please contact 

Press Department 
MAX DELBRUCK CENTER 
FOR MOLECULAR MEDICINE (MDC) 
BERLIN-BUCH 
Robert-Riissle-Strasse 10 
13122 Berlin-Buch 

Phone: +49-30-94062463/3896 
Fax: +49-30-9406 3833 
e-mail: presse@mdc-berlin.de 

http://www.mdc-berlin.de 

BBB Biomedizinischer 
Forschungscampus Berlin-Buch GmbH 
Robert-Rtissle-Strasse 10 
13125 Berlin-Buch 
Phone: +49-30-94062511 
e-mail: gcrzgra@mdc-berlin.de 
http://www.mdc-berlin.dc/ 

bbb/bbb_camp.htm 
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