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Vorwort 

VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in dem nordostlich von Berlin 
gelegenen markisch-brandenburgischen Dorf Buch mit dem Bau groBer 
Krankenanstalten der Stadt Berlin begonnen. Diese entwickelten sich 
noch vor dem Ersten Weltkrieg mit etwa 5000 Betten zur groBten 
"Krankenhausstadt" Deutschlands und wurden bald tiber die Grenzen 
von Berlin und Deutschland hinaus bekannt. 1920 wurde Buch in die 
deutsche Hauptstadt eingemeindet. 
Diese Bucher Krankenanstalten mit ihren psychiatrischen Kliniken wa
ren 1928 fUr die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft AnlaB, in unmittelbarer 
Nahe einen Neubau fUr das Tnstitut fUr Hirnforschung zu errichten, das 
nach seiner Fertigstellung 1930 weltweit das modernste seiner Art war. 
In diesem Institut mit seiner Klinik wurde unter Oskar und cecile Vogt 
Geschichte der Hirnforschung geschricben, und in der Abteilung Gene
tik legten der russische Genetiker und Radiobiologe Nikolai W. Timo
feeff-Ressovsky in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Genetiker 
Hermann Muller und dem deutschen Physiker Max Delbruck, beide spa
ter Nobelpreistrager, wesentliche Grundlagen fUr die Entwicklung der 
modernen Genetik. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg grundete die Deutsche Akademie der Wis
senschaften zu Berlin im ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirn
forschung ein Institut fUr Medizin und Biologie, das sich, ebenfalls in 
der Einheit von Grundlagenforschung und Klinik, mit Wissenschaftlern 
und Arzten wie Karl Lohmann, Walter Friedrich, Arnold Graffi, Hans 
Gummel und Albert Wollen berger zu einem international bekannten 
Zentrum der Krebs- und Herz-Kreislaufforschung entwickelte. 
N ach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurde 1992 in Ber
lin-Buch das Max-Delbruck-Centrum fUr Molekulare Medizin (MDC) als 
Einrichtung der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft deutscher For
schungszentren gegrundet. Ziel des MDC ist es, in der Einheit von 
Grundlagenforschung und klinischer Forschung unter Anwendung mo
derner Erkenntnisse und Methoden der Zell- und Molekularbiologie 
Verfahren fUr Diagnostik, Therapie und Pravention zu entwickeln, wo
bei vor all em wiederum Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sowie 
neurobiologische Fragestellungen im Vordergrund stehen. 
Berlin-Buch ist also kein unbeschriebenes Blatt, sondern vielmehr ein 
ausgewiesener art biomedizinischer und klinischer Wissenschaften. Die 
Bucher Institute konnen auf erfolgreiche und international anerkannte 
Arbeiten zuruckblicken und fugen sich somit wtirdig in medizinische 
Wissenschaftstraditionen Berlins ein. Ihre Entwicklungen als Einrich
tungen verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften und Akade
mien von 1930 bis zur Gegenwart, also tiber nahezu sieben Jahrzehnte, 
haben sich in zeitlich liickenloser Folge unter sehr verschiedenen auBe
ren Bedingungen abgespielt. Die Geschichte der biomedizinischen For
schung in Berlin-Buch ist somit ein Spiegel der Geschichte medizini
scher Wissenschaften in sehr verschiedenen historischen Epochen 
Deutschlands. Die Bucher Institute bieten dam it interessante Moglich
keiten, Fragen nach Wurzeln und Entwicklungen wissenschaftlicher 
Einrichtungen in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen zu untersu
chen und Veranderungen in Umbruchphasen, Entwicklungen von For-

III den Wissel1schaftell ist es 
hiichst verdiel1stlich, 
das ul1zuliinglich Wahre. was die 
Alten schall besessell, 
auJzusuchen und weiterzuJiihrell. 

Johann Wolfgang P. Goethe 
Maximell und Ref/exionfl1 
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Vorwort 

schungsgebieten, die Bedeutung von Forscherpersonlichkeiten und For
schungstraditionen, die Rolle von Arbeitsbedingungen und For
schungsfOrderung sowie den Einflul3 von Staat und Politik auf die Wis
senschaft zu analysieren. Leider gibt es dazu, abgesehen von Ergebnis
sen erster Versuche des Autors, die bisher lediglich in internen Broschu
ren des MDC niedergelegt wurden, keine systematischen Dokumenta
tionen fUr die Bucher Institute. Gerade in der jetzigen Zeit mit ihren ge
waltigen Umbruchen in den biologisch-medizinischen Wissenschaften 
und grundsatzlichen Oberlegungen zur Entwicklung der Forschungs
einrichtungen in Deutschland nach der Vereinigung der beiden deut
schen Staaten ist es angezeigt, sich auch auf historische Wurzeln zu be
sinnen und zu versuchen, diese und sich daraus ergebende Erkenntnisse 
unter verschiedenen Gesichtspunkten darzustellen, um sie verstehen 
und wurdigen zu konnen. 
Der Autor versucht mit diesem Buch, diesem Anliegen zu entsprechen, 
zumindest, Grundlagen und Anreize fUr weiterfUhrende Untersuchun
gen zu schaffen. Die nachfolgenden "Beitrage zur Geschichte" erheben 
hinsichtlich der Quellenforschung und der Methodik der Quellenaus
wertung nicht den Anspruch einer wissenschaftlich begrundeten Histo
riographie. Vielmehr handelt es sich hauptsachlich um deskriptive Dar
stellungen, die sich im wesentlichen darauf beschranken zu veran
schaulichen, was war und wie es war. Der Verfasser stutzt sich dabei auf 
personliche Erinnerungen und Aufzeichnungen nach mehr als vierzig
jahriger Tatigkeit in den Bucher Instituten, auf das noch Miterleben und 
auf Oberlieferungen bekannter Wissenschaftlerpersonlichkeiten der 
vorausgegangenen Generation sowie verschiedene Archivmaterialien, 
Dokumente von Zeitzeugen und Literaturrecherchen. Viel Daten sind 
teilweise sehr institutsspezielle kalendarische Sammlungen von Details, 
die jedoch fUr das Selbstverstandnis dieser Einrichtungen und weitere 
Untersuchungen wichtig erscheinen. Die umfangsgemal3 und auch wer
tend unterschiedlichen Darstellungen verschiedener Epochen und Ein
richtungen ergeben sich einmal aus unterschiedlich verfugbaren Infor
mationen und Dokumentationen. Andererseits war, um wesentliche 
Entwicklungslinien erkennbar und verstandlich zu machen, eine gewis
se Auswahl von Daten erforderlich, um das bezeichnete Anliegen nach 
Oberschaubarkeit erreichen zu konnen. Natlirlich ist dabei eine subjek
tive, d.h. durch die Sicht und Mentalitat des Autors bestimmte Darstel
lungsweise nicht zu vermeiden. Erganzt werden die Beschreibungen im 
Text in einem gesonderten Tei! durch Kopien von Originaldokumenten, 
um so die dadurch erreichbaren Aussagen uber Personen und Gescheh
nisse in ihren Eigenarten in moglichst anschaulicher Weise wirken zu 
lassen und zusatzliche lnformationen zu liefem. 
Autor und Herausgeber hoffen, mit diesem Buch auch einen Beitrag zur 
Geschichte der biomedizinischen Forschung in diesem Jahrhundert in 
Deutschland leisten zu konnen. 

Berlin-Buch, im April 1997 

Heinz Bielka Detlev Ganten 
Wissenschaftlicher Vorstal1d des MDC 
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Vorwort 

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 

Die 1. Auflage der Bucher Institutsgeschichte hat groBes Interesse ge
funden und ist nun vergriffen. Der Autor hat sich daher entschlossen, 
aus AniaB des 10. Jahrestages der Griindung des Max-Delbriick-Cen
trums fur Molekulare Medizin eine Neuauflage herauszubringen. Da die 
1. Auflage allgemeine Zustimmung gefunden hat, wurden Struktur und 
Inhalte des Buches im wesentlichen beibehalten. Einige Kapitel wurden 
jedoch umgearbeitet, einige neu aufgenommen. Durch Nutzung weite
rer Quellenmaterialien wurden zahlreiche Erganzungen vorgenommen, 
so tiber Arbeiten im Kaiser-Wilhelm-Institut fur Hirnforschung und der 
genetischen Abteilung des Instituts sowie Anmerkungen zur sogenann
ten Wendezeit 1989/90 in den Bucher Akademieinstituten vor der Ver
einigung der beiden deutschen Staaten. Neu aufgenommen wurde auch 
ein "Wissenschaftspolitischer Exkurs" in die Zeit 1947-1990, urn Situa
tionen und Probleme in den Bucher Akademieinstituten im Zusammen
hang mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in der DDR 
und der Akademie der Wissenschaften zu verdeutlichen. Neu sind auch 
Kapitel tiber "Kunst auf dem Campus" und tiber "Wissenschaftliche Edi
tionen". Eine Neuauflage wurde weiterhin durch Entwicklungen im Bu
cher Forschungscampus in den vergangenen funf Jahren erforderlich. 
Dies betrifft das Max-Delbriick-Centrum fur Molekulare Medizin und 
die Universitatskliniken, den BBB Biomedizinischer Forschungscampus 
Berlin-Buch GmbH, das Forschungsinstitut fur Molekulare Pharmako
logie und Biotechnologieunternehmen. Der Autor war bemtiht, dies en 
Entwicklungen Rechnung zu tragen, soweit sie den notwendigen Reife
grad erreicht haben, urn in einer Historiographie beriicksichtigt werden 
zu k6nnen. Das betrifft sowohl Fakten als auch Bewertungen und Inter
pretationen. Weiterhin wurde versucht, einige Unklarheiten in der 
1. Auflage durch Textanderungen zu beseitigen. 
Auch diesem Vorwort sei ein Zitat vorangestellt, das auch heute noch, 
in einer Zeit, die u.a. durch die Gefahr der Aufl6sung von Traditions
verbundenheiten gekennzeichnet ist, GUltigkeit haben sollte. Es stammt 
von Professor Peter Luder aus seiner Antrittsvorlesung an der Univer
sitat Heidelberg im Jahr 1456. 

Berlin-Buch, im Oktober 2001 

Heinz Bielka 
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Leben, und ihr Studium erhiiht die 
intellektuelle und moralische Er
kenntnisjiihigkeit. 

Peter Luder 



Vorgeschichte und Umfelder 

1. VORGESCHICHTE UND UMFELDER 

1867 verfal3te Professor Rudolf Virchow, beriihmter Pathologe an der 
Berliner Charite und zugleich Stadtverordneter und Verantwortlicher 
fur das kommunale Berliner Gesundheitswesen, ein Gutachten tiber die 
sich zunehmend verschlechternden hygienischen Verhaltnisse in Berlin. 
Diese Schrift wurde 1868 unter dem Titel "Ueber die Kanalisation von 
Berlin" auch der Offentlichkeit zuganglich gemacht (Verlag August 
Hirschwald, Berlin). Noch 1871, als Berlin Reichshauptstadt wurde, war 
das System der offenen Rinnsteine an den Gehwegrandern einziges 
Mittel zur Beseitigung von Abwassern. Auf Veranlassung des Ministers 
fur Handel, Gewerbe und Bauwesen wurde 1869 eine unter Leitung von 
Rudolf Virchow stehende Deputation eingesetzt, die Plane zur verbes
serten Beseitigung der Abwasser der standig wachsenden GroBstadt 
Berlin erarbeiten sollte. 1m Dezember 1872 schloB Rudolf Virchow den 
"Generalbericht der stadtischen gemischten Deputation fur die Untersu
chung der auf Canalisation und Abfuhr beztiglichen Fragen" ab (verOf
fentlicht 1874). Die Diskussionen tiber die Entfernung der Abwasser 
durch Abfuhr aus der Stadt oder Kanalisation wurde schlieBlich zugun
sten der Kanalisation entschieden. So entstand nach Planen des Berli
ner Baurates James Hobrecht (1825-1902) das fur die damalige Zeit re
volutionare System der Abwasserbeseitigung, namlich ein vom Zen
trum der Stadt ausgehend radial geftihrtes, pumpengetriebenes Rohrlei
tungssystem, dessen Mtindungen auf Rieselfeldern in der Peripherie 
von Berlin lagen. Damit sollte gleichzeitig der kargliche Brandenburger 
Sandboden fur landwirtschaftliche Nutzungen verbessert werden. Mit 
dem Bau wurde 1873 begonnen, und bereits 1876 wurde der erste gro
Be Teilabschnitt in Betrieb genommen. Diesem Radialsystem entspre
chend wurde die Umgebung von Berlin in 12 Radialbereiche eingeteilt. 
Die Barnimsche Gemeinde Buch im Nordosten geh6rte zum 11. Radial
system. 
Ftir den Bau dieser Anlagen erwarb im Mai 1898 die Stadt Berlin, ver
treten durch den Stadtrat und Stadtverordneten Arnold Marggraff, sei
nes 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 VoB (s. S. 17). Von diesem Gutsland kam etwa die 
Halfte zur Administration Buch, auf dem die Bucher Rieselfelder ent
standen, die teilweise noch bis zu Beginn der 80er Jahre des 20. Jahr
hunderts genutzt wurden. 
Die standige Vergr6Berung von Berlin und somit die Zunahme der Zahl 
kranker Btirger erforderte auch den Bau neuer Krankenhauser. Daher 
hatten 1896 die Stadtverordneten von Berlin den Bau einer "III. Stadti
schen Irrenanstalt" beschlossen. Die von der Stadt erworbenen Lande
reien in Buch boten M6glichkeiten auch fur Neubauten von Krankenan
stalten, mit denen 1900 (Buch hatte zu dieser Zeit ca. 400 Einwohner) 
nach Planen des Berliner Stadtbaurates Ludwig Hoffmann (1852-1932) 
begonnen wurde (J in Abb. 1, Abb. 2). Die im Stil des hollandischen 
Friihbarock errichteten Gebaude wurden 1906 mit 1500 Betten in Be
trieb genommen. Dariiber schrieb die bekannte Vossische Zeitung am 
17. September 1906 u.a.: "Niemand wird von Buch heimgekehrt sein, 
ohne das Gejiihl der Bewunderung for die groBartigen Werke, zu deren 
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12 Vorgeschichte und Umfelder 

Ausfiihrung weitherziger Biirgersinn die Mittel zur Verfiigung gestellt 
hat. Aber die Mittel allein machen·s nicht; es bedurfte eines so ausge
zeichneten Kiinstlers, wie Ludwig Hoffmann ist, um ZweckmiiBigkeit 
und Schonheit zu hochster Harmonie zu verbinden. In die dorfliche Ein
samkeit, deren Reizlosigkeit nur durch den prachtvollen Park mit dem 
alten Herrenhaus unterbrochen wird, hat Hoffmann eine Stadt hinge
zaubert, die durch ihre Anordnung und ihre Architektur den Besucher 
verbliifft. Da ist nichts von jenem diisteren Aussehen, das an Stiitten 
des Kummers und des Elends gemahnt. []berall heitere, erfreuende For
men und Farben, iiberall Licht und Weite': 1926 erfolgte die Umbenen
nung dieser Anstalt in "Heil- und Pflegeanstalt Buch" mit dann 2350 
Betten, 1940 in "Hufeland-Hospital und Krankenhaus" und 1945 in 
"Hufeland-Krankenhaus" (heute Medizinischer Bereich II, C. W. Hufe
land). Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) geh6rte zur Generation 
deutscher Arzte der sog. AufkHirungsmedizin, war k6niglicher Leibarzt 
und einer der ersten Professoren an der 1810 er6ffneten Berliner Uni
versitat. Bekannt wurde Hufeland vor all em auch durch sein Buch "Die 
Kunst, das menschliche Leben zu verlangern" (1. Auflage 1796), ab 3. 
Auflage "Makrobiotik" genannt. 
1899 folgte der BeschluB der Stadtverordneten zum Bau einer stadti
schen "Heimstatte fUr brustkranke Manner". Dieses Genesungsheim (2 
in Abb. 1, Abb. 2) wurde von 1900 bis 1905 ebenfalls nach Planen von 
Ludwig Hoffmann an der frtiheren "Bucher Aue" Uetzt Alt-Buch 74) er
baut, das 1927 in "Waldhaus Buch" umbenannt wurde. 1m Zweiten 
Weltkrieg diente das Waldhaus als Luftwaffenlazarett und nahm 1945 
die Orthopadische Klinik des Stadtischen Krankenhauses auf. 1962 er
hielt es die Bezeichnung "Krankenhaus fUr Orthopadie und Rehabilita
tion", spater Medizinscher Bereich IV, auch Waldhaus genannt. 1989 
wurde diese Klinik geschlossen (s. hierzu auch S. 18). 
Einem BeschluB der Berliner Stadtverordneten vom 24. April 1902 fol
gend entstand in den Jahren 1905 bis 1908 wiederum nach Planen von 
Ludwig Hoffmann zwischen der Zepernicker 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 Hospi
tals lautete zunachst "Verpflegungsanstalt fUr Hospitaliten und leichte 
Sieche beiderlei Geschlechts". Uber dieses "Altleuteheim" berichtete das 
"Berliner Tageblatt" im Beiblatt zur Morgenausgabe am 19. Juni 1909: 
"Dieses Heim fiir alte Leute sieht gar nicht wie ein Hospital oder wie ein 
Siechenhaus aus. Die zwanzig hiibschen Hiiuser, aus den en diese Stadt 
besteht, haben helle Mauern und hohe Ziegeldiicher; sie sind durch grii
ne Rasenfliichen und gelbe Kieswege voneinander getrennt. Toroffnun
gen und Fluchtmauern lassen das Ganze dennoch zusammenhiingend 
und einheitlich erscheinen. Und iiber den Tiiren wachsen kleine plasti
sche Drolligkeiten hera us, die Ignatius Taschners Meisterhand schur 
Dieser Bau war als Beispiel fUr ein modernes Hospital derart attraktiv, 
daB beispielsweise Theodore Roosevelt, von 1901 bis 1908 Prasident der 
Vereinigten Staaten von Amerika, am 10. Mai 1910 und Kaiser Wilhelm 
II. am 15. Oktober 1910 die Anstalt besuchten. 1926 wurde das Hospital 
in "Hospital Buch-Ost", 1933 in "Ludwig-Hoffmann-Hospital" und 
1950 in "Ludwig-Hoffmann-Krankenhaus" umbenannt (heute Medizi
nischer Bereich III, Ludwig Hoffmann). 



Vorgeschichte und Umfelder 

Von 1909 bis 1914 wurde in Buch 
am damaligen Schonerlinder 
Weg, heute WiltbergstraBe, die IV. 
Irrenanstalt mit 1500 Betten ge
baut, spater auch Genesungsheim 
genannt (4 in Abb. 1, Abb. 2). 
Auch dieses Werk von Ludwig 
Hoffmann fand ungeteilte Wurdi
gung. In der Presse hieB es hierzu 
u.a.: "Es ist iiberraschend, welche 
Fiille von Bediirfnissen und 
Zwecken von dieser Anlage be
wiiltigt werden kann und wie, un
geachtet dieser vie1fiiltigen Auf
gaben, die Anlage im Ganzen ei
nen geschlossenen, nach einheit
lichen Gedanken komponierten 
Charakter zur Schau triigt. Rei
zende Skulpturen von Taschner 
und Brunnen von Rauch und 
Wrba tragen zur Belebung bei" (s. 
hierzu auch S. 12). Wahrend des 
Ersten Weltkrieges wurden diese 
Einrichtungen als Reservelazarett 
genutzt. 1919 erfolgte die Um
wandlung in "Kinderheilanstalt 
Buch", zunachst auch "Gene
sungsheim der Stadt Berlin in 
Buch", ab 1941 "Stadtisches 
Krankenhaus Buch" genannt. Von 
1945 bis 1950 diente dieses Kran
kenhaus der Sowjetischen Mili
taradministration als Chirurgi
sches Armeefeldlazarett Nr. 496. 
1950 nahm das "Stadtisches Krankenhaus" seine medizinische Betreu
ungsfunktion fur deutsche Burger wieder auf (heute Medizinischer Be
reich I, WiltbergstraBe). 

1914 wurde an der Hobrechtsfelder Chaussee im Bucher Wald mit dem 
Bau einer neuen Heilstatte fur Brustkranke begonnen (5 in Abb. 1) 
(auch "Spezialkrankenhaus fur Lungenkranke", "Neue Heimstatte im 
Walde fur Lungenkranke" genannt; s. Abb. 2). Auch diese Krankenan
stalt wurde nach Planen von Ludwig Hoffmann errichtet. Die Bauarbei
ten wurden 1916 wegen des Ersten Weltkrieges eingestellt, 1927 wieder 
aufgenommen und 1929 mit 520 Betten abgeschlossen. Sie erhielt zu
nachst die Bezeichnung "Hospital Buch-West" und wurde 1934 in "Dr. 
Heim-Hospital" umbenannt (bis 2000 Medizinischer Bereich V, Dr. 
Heim). Ernst-Ludwig Heim (1747-1834) war Stadtarzt zu Spandau und 
bekannt als Berliner Armen- und Hausarzt sowie Hauslehrer von Alex
ander und Wilhelm von Humboldt. 
Fur die Errichtung der Krankenanstalten in Buch hat die Stadt Berlin 
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Ahh.l. 
Plan der Dorfgemeinde Buch 1926. 
(1) III. Irrenanstalt (Hufeland-Kran
kenhaus); (2) Stiidtische Heimstiitte 
flir brustkranke Miinner (Wald
haus); (3) .. Alte Leute-Heim" (Lud
wig-Hoffmann-Hospital); (4) IV. Ir
renanstalt (Genesungsheim); (5) 
Heilstiitte fur Brustkranke (Dr. 
Heim-Hospital); (6) Neuer Berliner 
Gemeindefriedhof (Zentraljriedhof 
Buch-Karow mit Kapel/e; s. Abb. 
2), .auf dem 1928-1929 das Kaiser
Wilhelm-Institut flir Hirnforschung 
errichtet wurde. 
Aus V. Vielgutz: Ludwig Hoffmanns 
Bauten in Buch, in .. Berlin in Ge
schichte und Gegenwart", lahrbuch 
des Landesarchivs Berlin, 1989. 
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zwischen 1899 und 1918 insgesamt 35 Millionen Goldmark ausgege
ben. 
Durch Beschlu13 des Magistrats von Gro13berlin vom 7. September 1962 
wurden die genannten fUnf Kliniken mit damals 5010 Betten riickwir
kend zum 1. Juli 1962 zum "Stadtischen Klinikum Berlin-Buch" zu
sammengelegt. Die einzelnen Kliniken erhielten die Bezeichnungen Me
dizinische Bereiche I bis V, auch "Ortliche Bereiche" genannt. 

1976 wurde an der Hobrechtsfel-

pelf, unb 'PfItgcllnjllllt, 1899- 2350 31 610 1. X. 27 

der Chaussee in Richtung Karow 
die Spezialklinik des Regierungs
krankenhauses der DDR fertigge
stellt (offizielle Bezeichnung da
mals "Krankenhaus fUr Regie
rungsmitglieder und Personlich
keiten der in der DDR tatigen Par
teien"; jetzt Bereich VII), und 1980 
das Krankenhaus des Ministeriums 
fUr Staatssicherheit der DDR "zur 
Betreuung der Mitarbeiter des Mi
nisteriums fUr Staatssicherheit der 
DDR und der befreundeten Ge
heimdienste" (im damaligen offi
ziellen Sprachgebrauch, im Volks
mund einfach Stasi-Klinik ge
nannt; jetzt Bereich VI). 

\lor 1926 m. ~mn. 1906 
antraIt genannt 
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Zuriick zum Beginn des vorigen 
Jahrhunderts. Ftir die Versorgung 
der Bucher Kranken- und Heilan
stalten war der Bau einer "Be
triebszentrale" erforderlich. Das 
hierfUr errichtete "Werk Buch" am 
Stener Berg mit Wasserwerk, Ma
schinenhaus, Wascherei und Bak
kerei entstand in der Zeit von 1900 
bis 1906 (Abb. 2). Nach mehrfa
chen technischen Rekonstruktio-

1&.4 .dtcrschut 
franle 1921 

!Derl muif) 
IDlafdJinen!jaus, !IDli. 
{dimi, miidmi unb 
lffialltrll)trl 

25tiibtifdicr \jr!eb~of 
an ber <2idil\)aneoeder 
<2itra~e 

1900-
1906 

.Q:rojfnet 
1907 

~tntralfritb~of muif)- 1913-1 
ji;arol\) mit ~apelle 
(grO~tr ~uP\ldbau) 

>lle[elgut j)oorcif)tsfdbe 1905-7 
mit <2iiigcl\)ert, ~ifdi. 1910 
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,bb.2. 
'ntwicklung der Bucher Kranken
nstalten nebst Friedhojen und 
'ersorgungseinrichtungen. Erliiute
ungen s. auch Abb. 1 und Text. 
lUS M. Pjannschmidt: Geschichte 
er Berliner Vororte Buch und Ka
ow. Berlin 1927. 

5 255 1. X. 27 

3 15 1. X. 27 
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nen und Modernisierungen wer
den diese Einrichtungen zum Teil 
auch heute noch genutzt. 
Am 10. Juli 1914 wurde mit dem 
Bau des Gemeindefriedhofs (Zen-
tralfriedhof) Buch-Karow begon

nen (6 in Abb. 1), und zwar mit Tor- und Verwaltungshaus (Abb. 3), 
Wohn- und Remisenhaus (Wirtschaftsgebaude, Abb. 4) und Friedhofs
kapelle (Abb. 5) nach Planen von Ludwig Hoffmann sowie Gartenanla
ge (Bestattungsgelande) (Abb. 8) nach Planen von Gartenbaudirektor 
Albert Brodersen. Wegen des Ersten Weltkrieges wurde der Bau der Ge
baude 1916 unterbrochen, 1921/22 weitergefUhrt und die Kapelle 1926 
fertiggestellt (tiber ihr weiteres Schicksal s. S. 77). Die Nutzung dieses 
tiber einer diluvialen Grundmorane des Frankfurter Stadiums der 
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Weichselvereisung befindlichen Gel1indes als Friedhof fur Erdbestattun
gen scheiterte jedoch an dem zu hohen Grundwasserspiegel, so daB 
1926 der urspJiinglich vorgesehene Verwendungszweck aufgegeben 
wurde. 1m Volksmund wurde dieser Friedhof daher auch "Seemanns
friedhof' genannt. Sowohl das "Torhaus" und das "Wirtschaftsgebaude" 
(ersteres beherbergt derzeit u.a. den leanne-Mammen-Saal und das Ca
fe Max, das Wirtschaftsgebaude das "Giaserne Labor") als auch einige 
noch erhaltene, alleeartig angeordnete Baumgruppen lassen den ur
spJiinglich geplanten Zweck als Friedhofsanlage auch heute noch er
kennen. 1928 wurde dieses, wie im Vertrag ausgefuhrt, "gartnerisch ge
nutzte Gelande" von der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft zur Er-
rich tung eines 
Hirnforschung 
24). 

instituts fur 
erworben (s. S. 

1925 wurde im Gelande der Ill. 
Stadtischen Irrenanstalt (Hufe
land-Krankenhaus), aufbauend 
auf dem Leichenhaus, mit dem 
Bau einer pathologischen Ab
teilung begonnen, in dem auch 
ein physiologisch-klinisches 
Laboratorium eingerichtet wur
de. Als Leiter wurde vom anato
mischen Laboratorium der Ner
venklinik der Berliner Charite Prof. Dr. Berthold Ostertag (1895-1975) 
berufen. Zum 30. Marz 1930 wurde die Abteilung in "Pathologisches 
institut Buch - Neuropathologisches Institut der Heil- und Pflegeanstal
ten" umbenannt. Die Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut 
fiir Hirnforschung wurde durch einen entsprechenden Vertrag der Stadt 
Berlin mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geregelt. Zum 6. Marz 1935 
wurde Prof. Dr. Hans Anders (1886-1953) yom Pathologischen Institut 
des Rudolf-Virchow-Krankenhauses zum Direktor des Bucher Patholo
gischen instituts ernannt, dem er bis zu seinem To.de 1953 vorstand. 
Unter seiner Leitung wurde die Zusammenarbeit mit dem institut fur 
Hirnforschung besonders gefordert.,Ab 1936 gehorte er dem Institut als 
Wissenschaftliches Mitglied an, in dem er ab 1937 auch die Abteilung 
fur Allgemeine Pathologie leitete (s. hierzu S. 40). 

Der Bau der Bucher Kranken- und Heilanstalten fiihrte dureh die dam it 
verbundenen GelandeerschlieBungen zu interessanten Funden und Er
kenntnissen tiber die FJiihgeschichte der Ansiedlung Buch. 
Bei Erdarbeiten fur den Bau des Waldhauses (Genesungsheim an der 
fJiiheren Bucher Aue; 2 in Abb. 1) wurden TongefaBe und andere 
Gegenstande gefunden, die auf einen Urnenfriedhof der ausgehenden 
Bronzezeit hinwiesen. Wo ein Friedhof ist, muB auch eine menschliche 
Ansiedlung gewesen sein. Reste einer solchen Siedlung, darunter Hau
ser mit 70 qm Grundflache, wurden 1909 beim Ausheben der Baugru
ben fur die IV. irrenanstalt (Genesungsheim am damaligen Schonerlin
der Weg, heute Medizinischer Bereich i an der WiltbergstraBe; 4 in Abb. 

15 

Abb. 3. 
Torhaus (Verwa/tungsgebiiude) des 
geplanten ZentralfriedhoJs Buch
Karow (5. auch Abb. 8), erbaut 
1914/ 15 nach Pliinen von Ludwig 
Hoffman; beherbergt srit 1998 u.a. 
den leanne-Mammen-Saal und das 
Cafe Max. AuJnahme 1999. 
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\bb.4. 
Nirtschaftsgebiiude des gepianten 
~entralfriedhojs Buch-Karow (5. 

lUch Abb. 8), erbaut 1914/15 narh 
'iiinen von Ludwig Hoffmann; be
lerbergt seit 1998 das "Gliiserne 
:abor': Aujnahme 1996. 
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1) entdeckt. Nach Untersuchungen durch Mitarbeiter des Markischen 
Museums unter Dr. Albert Kiekebusch (1870-1935) im Zeitraum von 
1909 bis 1914 handelt es sich urn die bisher groBtejungbronzezeitliche 
Siedlung aus dem 11. vorchristlichen lahrhundert Mittel- und Nordeu
ropas. Die Funde (GefaBreste, Steinbeile, Bronzemesser, menschliche 
Knochen einschlieBlich Schadel) waren derart bedeutend, daB diese 
Wohnsiedlung, die wahrscheinlich durch Feuer zerstort wurde, als "Typ 
Buch" Eingang in die Fachliteratur gefunden hat. Immerhin waren 
diese Ausgrabungen auch fUr Kaiser Wilhelm II. sehr bedeutsam, denn 
am 15. Oktober 1910 reiste er eigens dafUr nach Buch, urn sie zu be
sichtigen. 

1982 wurden bei ErschlieBungsar
beiten fUr das IV. Bucher Wohn
gebiet zwischen Panke und Karo
wer Chaussee weitere 480 Sied
lungsobjekte aus der jiingeren 
Bronzezeit ermittelt. Bei vorberei
tenden Erdarbeiten fUr den 
Wohnbereich Buch V zwischen S
Bahn und dem Bucher Sandweg 
konnten 1987 Reste einer germa
nischen Siedlung aus der Eisen
zeit des 1. und 2. lahrhunderts n. 
Chr. freigelegt werden. In dieser 
Zeit wurde das Gebiet durch den 
elbgermanischen Stamm der Sem
nonen besiedelt, der insbesondere 

durch Eisen- und Kalkgewinnung Bedeutung erlangte und auch von 
Tacitus in seinem Werk "De origine et situ Germanorum" beschrieben 
wurde. 
Zu Beginn der Volkerwanderung kam es gegen Ende des 4. lahrhun
derts zu einer starken Bevolkerungsabnahme, so daB das jetzige Berli
ner Gebiet kaum noch bewohnt war. In diese Region zwischen Weichsel 
und Elbe gelangten am Ende des 6. lahrhunderts vom Osten her slawi
sche Stamme. Sie besiedelten diese Gegend bis in das 11. lahrhundert 
und grundeten in dem heutigen Bucher Gebiet eine Dorfgemeinschaft. 
1m "Landbuch Kaiser Karl IV." von 1375 ist das damals 40 Hufen groBe 
Dorf als "Buch slavica", "Wentschenbuek" oder "Wentschenbug", also 
Wendisch-Buch, verzeichnet. Die Bezeichnung Buch geht wahrschein
lich auf das slawische Buckow (Rotbuchheim) oder auch Buck (Waldho
he, Buche) oder Bueck (Buch) zuruck. Auch die Bezeichnung Panke (ein 
sich durch Siimpfe schlangelndes FliiBchen) ist slawischen Ursprungs. 
Ais erste urkundliche Nennung von Buch galt lange Zeit das Landbuch 
von 1375. Nach einem erst kiirzlich aufgefundenen Dokument, einem 
Vertrag mit dem Bucher Ritter Wiltberg, geht eine fruhere Erwahnung 
des Ortes als "Wendeschen Buk" (auch Wendisch Buk) jedoch bereits 
auf das lahr 1342 zuruck. Ein Name "Buch" tritt allerdings auch schon 
1289 im Zusammenhang mit dem Berliner Ratmann 10hannes Buch 
auf, als der Rat Statuten fUr Gewerke der Tuch- und Gewandmacher er
lieB. Ein Zusammenhang zwischen 10hannes Buch und der Ortsbezeich
nung Buch scheint jedoch nicht zu bestehen. 



Vorgeschichte und Umfelder 

1m 12. bis 14. lahrhundert gelangte das Gebiet durch die Askanier un
ter deutsche Besiedlungen, insbesondere durch Markgraf II. (1205-
1220). Bis 1342 gehorte Buch dem Ritter Betkin v. Wiltberg. Als Tei! der 
Nordmark (spater Mark Brandenburg) kam das Dorf Buch zum Barnim
schen Kreis und war u.a. im Besitz der Adels- und Reichsfreiherrn sowie 
auch Gutsherrn und spater auch SchloBbesitzer v. Robel (ab 1450), v. 
Polnitz (J 669-1724), v. Viereck (1724-1758) und v. VoB (J 761-1898) 
(nach Wiltberg, Robel, Polnitz und Viereck sind StraBen in Buch be
nannt). Unter Adam Otto v. Viereck (1684-1758) erfolgte ab 1724 der 
Umbau des Schlosses, das 1964 in noch 
sanierungsfahigem Zustand abgerissen 
wurde, sowie von 1731 bis 1736 der Bau 
der baracken Schlof3kirche unter Leitung 
des Berliner Stadtbaumeisters Friedrich 
Wilhelm Diterichs (auch Dietrichs; 1702-
1784). Sie brannte beim Bombenangriff 
auf Buch am Abend des 18. November 
1943 vollig aus und wurde in den lahren 
1951 bis 1954 wieder aufgebaut. Der erste 
Plan zur Entwicklung des Bucher SchloB
gartens zum Bucher SchloBpark stammt 
aus dem lahr 1760. 1879 erhielt das zu 
dieser Zeit etwa 150 Einwohner graBe, 
noch zum Kreis Niederbarnim gehorende 
Dorf Buch einen Haltepunkt der 1842 fer
tiggestellten Berlin-Stettiner Eisenbahn. 
Am 8. August 1924 wurde Buch in die 
elektrisch betriebene Bahnlinie zwischen 
Berlin Stettiner Bahnhof und Bernau ein
bezogen. 
Mit dem Bau der Rieselfeldanlagen am Anfang des 20. lahrhunderts 
und der Griindung der Krankenanstalten wurde Buch zunehmend besie
delt. Urn die lahrhundertwende zahlte Buch etwa 400 Einwohner, 1905 
wohnten hier ca. 1200 und 19\0 bereits ca. 5000 Menschen. Am 1. Ok
tober 1920 wurde Buch mit damals etwa 6300 Einwohnern in die Stadt
gemeinde von "GraB-Berlin" eingegliedert. Der damalige Berliner Ober
btirgermeister Adolf Wermuth, der seinen Sommerwohnsitz im Bucher 
SchloB hatte und seine letzte Ruhestatte auf dem Friedhof an der Bu
cher Schlof3kirche gefunden hat, schrieb in seinem Buch "Ein Beamten
leben" (Berlin, 1922) u.a.: "Nur aus der Sonderart unserer schnell zu
sammengewiiifelten Stadt liiBt sich erkliiren, daB Berlin so betriiblich 
wenig von Buch weiB. Die groBe Mehrzahl im gesellschaftlich maBge
benden Westen kennt den art iiberhaupt nicht oder nur als geographi
schen Begriff' - und das, nachdem Theodor Fontane schon 1882 in sei
nen bekannten "Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Spree
land" tiber Buch u.a. so vortrefflich geschrieben hatte: "Zwei Meilen 
nordlich von Berlin liegt das Doif Buch, reich an Landschaftsbildern al
ler Art, aber noch reicher an historischen Erinnerungen. Gleich der Ein
tritt ins Doif ist malerisch ': Und noch in einem Reisefiihrer '!us den 
20er lahren des 20. lahrhunderts findet sich tiber Buch u.a. folgender 
Satz: "Der art, der wegen seiner Heimstiitten vom modernen Reichtum 
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Abb.5. 
Nach Pliinen von Ludwig Hoffmann 
errichtete Kapelle des geplanten 
Zentralfriedhofs Buch-Karow (5. 
auch Abb. 8, Leichenhalle). Der 
Zentralbau wurde im klassizisti
schen Stil nach dem Vorbild der im 
16. lahrhundert von Andrea Palla
dio geschaffenen Villa Rotonda in 
Vicenza gestaitet, Siiulen mit Basis 
und Voluten in den Kapitellen im 
ionischen Stil (Reste der Siiulen
schiifte des Portikus sind vor dem 
Walter-Friedrich-Haus aufgestellt), 
der Turmaujbau in Anlehnung an 
die Kuppeltiirme der Franziisischen 
und Deutschen Kirche auf dem Ber
liner Gendarmenmarkt und die 
Fassadengliederung in Anlehnung 
an die nach Pliinen von Friedrich 
Wilhelm Diterichs erbaute Bucher 
SchloBkirche. Die Kapelle wurde am 
7. September 1951 gesprengt und 
an dieser Stelle das Neutronenhaus 
(Walter-Friedrich-Haus) errichtet. 
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gemieden wird, hat seinen doljIichen Charakter mit niedrigen Bauern
hiiusern, umheriaujenden Giinsen und behiibigen Ochsenkarren be
wahrt': 
Durch umfangreiche Wohnungsbauten in den 70er und 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts hat Buch (die Einwohnerzahl stieg bis 1965 auf ca. 
7800, bis 1990 gar auf ca. 16000) seinen landlichen Charakter als mar
kisches Dorf nahezu verloren. Die alte Bucher Dorfaue ist mit Kirche, 
Pfarrhaus, Gut, Gasthaus SchloBkrug (derzeit italienisches Restaurant) 
und altem Ausspann (Kutscherhaus, Alt-Buch 40) nur noch in Resten 
erhalten geblieben. 

Die Veranderungen der politischen Verhaltnisse in der DDR 1989/1990, 
die Wahrungsunion und schliel3lich der Beitritt der DDR zur Bundesre
publik, d.h. die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990, brach
ten auch in Buch Veranderungen mit vielfaltigen Folgen fUr Menschen 
und Einrichtungen mit sich. Am starksten betroffen waren die Medizi
nischen Bereiche I-V, die nur mit gr613ten Anstrengungen und durch 
zahlreiche Protestaktionen zunachst als "Klinikum Buch, Krankenhaus
betrieb von Berlin-Pankow, Akademisches Lehrkrankenhaus" einiger
maBen erhalten werden konnten, allerdings verbunden mit starken Re
duzierungen der Bettenzahl, an Mitarbeitern, SchlieBung von Kliniken, 
Umzugen und Ubertragung einiger Kliniken in Tragerschaften auBer
halb des Klinikums Berlin-Buch. Von den 1989 im Klinikum Buch ge
nutzten 3700 Betten waren 1999 lediglich noch 1500, im Jahr 2000 nur 
noch etwa 1100 vorhanden. Die Kliniken der Medizinischen Bereiche VI 
(Stasi-Krankenhaus) und VII (Regierungskrankenhaus) wurden dem Kli
nikum Buch angegliedert. 1m Bereich VI wurden die Neurochirurgische 
Klinik, das Neuroradiologische Institut, die Orthopadische Klinik und 
die Urologische Klinik, im Bereich VII die Chirurgische Klinik, das Insti
tut fur Labordiagnostik, die Klinik fUr Anasthesiologie und operative 
Intensivmedizin, die U nfallchirurgische Klinik und die Rettungsstelle 
angesiedelt. 1m Medizinischen Bereich II (Hufeland-Krankenhaus) uber
nahm das Fachkrankenhaus fUr Lungenheilkunde und Toraxchirurgie 
des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg mit den Hausern 205, 
207 und 229 insgesamt 170 Betten. In den Hausern 212 (ehemals Festes 
Haus; s. S. 236) und 213 wurde nach Rekonstruktion 1997 die III. Ab
teilung fUr Forensische Psychiatrie des Krankenhauses des MaBregel
vollzugs der Senatsverwaltung fUr Gesundheit und Soziales der Stadt 
Berlin untergebracht. Die Ende der 70er Jahre gebaute Medizinische 
Fachschule im Bereich II wurde Schule fur Gesundheitsberufe e.Y. und 
bildet im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung fUr Gesundheit und 
Soziales mit etwa 790 Ausbildungsplatzen Krankenpfleger, Arbeits
und Beschaftigungstherapeuten, Masseur,e und medizinische Bademei
ster aus. 1m Tei! III (Ludwig-Hoffmann-Krankenhaus) betreiben die Im
manuel-Krankenhaus-GmbH in den Hausern 302, 305, 311 und 312 mit 
120 Betten die Rheumaklinik Berlin-Buch und in den Hausern 303 und 
306 die Marseille-Kliniken das Geriatrische Zentrum mit der Klinik fUr 
Geriatrie und Rehabilitation mit etwa 65 Betten. Das Waldhaus (Medizi
nischer Bereich IV), das in der DDR das Krankenhaus fUr Orthopadie 
und Rehabil itation beherbergte, wurde bereits 1989 wegen anstehender 
Rekonstruktionsarbeiten, die nach der Wende nicht ausgefUhrt wurden, 
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geschlossen. Dieses schone, nach Planen von Ludwig Hoffmann am 
Anfang der 20. Jahrhunderts erbaute Gebaude stand seit 1990 leer und 
war nahezu dem Verfall preisgegeben. 1m Jahr 2000 wurde es im Rah
men der Entwicklung des Gesamtprojektes Buch vom Berliner Senat ei
ner "Berliner Landesentwicklungsgesellschaft" (BLEG) zur Betreuung 
iibergeben. Das Dr. Heim-Krankenhaus (Medizinischer Bereich V) wurde 
1992 zunachst der Justizverwaltung von Berlin zum Zwecke der Ein
richtung eines Haftkrankenhauses zugeordnet, im Jahr 2000 allerdings 
geschlossen. 1m November 2000 wurden die Anlagen dieses Bereichs 
fUr Erweiterungen des Biotechnologieparks des Campus Buch der BBB 
Biomedizinischer Forschungscampus Berlin-Buch GmbH iibertragen. 
Am Ende des Jahres 2000 war das Klinikum Buch mit etwa 1100 Betten 
und 3000 Beschaftigten immerhin noch eines der grol3ten Krankenhau
ser Berlins. In etwa 130 Gebauden sind noch 22 Kliniken angesiedelt, 
18 Gebaude standen allerdings wegen des Bettenabbaus leer. 
Die beiden Kliniken der ehemaligen Akademieinstitute wurden zu
nachst Einrichtungen der Freien Universitat Berlin, ab 1995 der Hum
boldt-Universitat zu Berlin (s. S. 141). 
Zum 1. Juni 2001 wurden das Klinikum Buch sowie die beiden Univer
sitatskliniken Robert Rossie und Franz Volhard der Charite durch Uber
nahme von der Helios-Kliniken GmbH, dem zweitgroBten Kranken
hausbetreiber Deutschlands, privatisiert. Der Investor plant, bis 2005 
fUr 400 Millionen Mark im Gelande des Medizinischen Bereichs II 
(Hufeland-Krankenhaus) fUr diese Einrichtungen einen modernen Neu
bau mit 1000 Betten zu errichten. 
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Abb.6. 
Oskar Vogt (1870- 1959). 

Das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung 

2. DAS KArsER-WILHELM-INSTITUT FUR 

HIRNFORSCHUNG 

2.1. VORGESCHICHTE 1898-1930 

Die Geschichte des lnstituts fUr Hirnforschung geht auf das Ende des 
19. lahrhunderts zuruck. Am 15. Mai 1898 grundete der Nervenarzt 
Oskar Vogt (Abb. 6) in einer Mietwohnung in der Magdeburger StraBe 
16 in Berlin W35 (heute KluckstraBe im Bezirk Tiergarten) eine nerven
arztliche Praxis, der er, finanziert mit Mitteln aus seiner praktischen 
arztlichen Tatigkeit sowie der Firma Friedrich A. Krupp, im gleichen 

Gebaude eine "Neurobiologische Zentralstation" (gelegentlich 
auch als Neurologische Zentralstation bezeichnet) mit einer neu
roanatomischen und einer psychologischen Abteilung anschloB. 
Mit dieser Station wollte er, wie er im Rtickblick 1910 in seinem 
Beitrag "Das Neurobiologische Laboratorium" in der "Geschichte 
der Kbniglichen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin" von 
Max Lenz schrieb, " ... durch zentralisiertes und systematisches 
Arbeiten die Hirnanatomie, die Hirnphysiologie und medizinisch 
wichtige Fragen der empirischen Psychologie JOrdern", womit er 
auch einen "Ausbau der Lokalisationslehre ins Auge faBte': 
Bereits 1902 schrieb Oskar Vogt im Vorwort zu seinen "Neuro
biologischen Arbeiten. Beitrage zur Hirnfaserlehre" (Verlag Gu
stav Fischer, lena) tiber Gegenstand und Ziele seiner Arbeiten: 
"Die folgenden Arbeiten sol/en in moglichst exacter Weise solche 
neurobiologischen Beitriige liefern, welchI' geeignet sind, das Pro
blem vom Zusammenhang der somatischen und psychischen Er
scheinungen wenigstens in ferner ZukunJt zu JOrdan. Dabei wol
len wir diese Forderung speciel/ durch seine innige Vereinigung 
psychologischer, physiologischer und anatomischer Studien er
streben. Diese Vereinigung soli in einer ganz speciellen Richtung 

erjo/gen: in der Verbindung der Beobachtungen natiirlicher und experi
mentell vitaler Abnormitiiten mit ciner sich anschliessenden postmorta
len Untersuchung des Triigers der beobachteten Abnormitiit': 
Oskar Vogt gilt als der fUhrende Reprasentant der architektonischen 
Hirnforschung in der ersten Halfte des 20. lahrhunderts. Allerdings ge
hen die Anfange dieser Forschungsrichtung schon auf die zweite Halfte 
des 19. lahrhunderts zuruck. So beschrieb bereits 1867 der Wiener Neu
ropathologe Theodor Meynert (1833-1892) zytologische Unterschiede 
im Aufbau der menschlichen Hirnrinde. Auch der Leipziger Neurologe 
und Psychiater Paul Flechsig (1847-1929), bei dem Oskar Vogt 
1894/1895 gearbeitet hatte, kennzeichnete im Ergebnis seiner histologi
schen Untersuchungen verschiedene Felder auf der GroBhirnrinde. 

Ab 1899 arbeitete in Vogts Zentralstation auch seine Frau Cecile, geb. 
Mugnier (Abb. 7), die Oskar Vogt 1898 in Paris kennengelernt hatte. 
Diese Ehe wurde zeitlebens auch zu einer fruchtbaren wissenschaft
lichen Partnerschaft. Das Forscherehepaar Oskar und Cecile Vogt hat 
meistens gemeinsam publiziert und wurde haufig auch zusammen ge
ehrt. Oskar und Cecile Vogt wurden so zu einem untrennbaren Begriff 
in der Hirnforschung (Biographien s. S. 182 u. 183). 
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1901 trat Dr. Korbinian Brodmann (1868-1918) in Vogts Zentralstation 
ein und arbeitete dort bis 1910. Oskar Vogt hatte Brodmann, der insbe
sondere durch seine Arbeiten tiber die Zytoarchitektur (Feingliederung) 
der Gro13hirnrinde (Hirnkarten mit Numerierungen der Areae) bekannt 
geworden ist, wahrend seiner Tatigkeit in der Wasserheilanstalt im 
oberfrankischen Alexandersbad kennengelernt. 1904 kam Dr. Max Biel
schowsky (1869-1940) in Vogts Neurobiologisches Laboratorium, das er 
1933 wieder verlassen mu13te (s. S. 34). Max Bielschowsky war neben 
Alois Alzheimer (1864-1915) und Franz Nissl (1860-1919) sowie dem 
Pathologen Arnold Pick (1851-1924) einer der bekanntesten deutschen 
Neurohistologen in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts (Biel
schowsky-Dollinger-Syndrom, Bielschowsky-Zeichen, Technik 
der Silberimpragnation zur Darstellung von Nervenzellen nach 
Bielschowsky). 1913 wurden Oskar Vogt und Max Bielschowsky 
zusammen vom Preu/3ischen Kultusminister zum Professor er
nannt. 
Zum 1. April 1902 gelang es Prof. Dr. Friedrich Althoff (1839-
1908), Geheimer Regierungsrat und Ministerialdirigent im preu-
13ischen Ministerium fUr Unterrichts- und Medizinangelegenhei
ten, gegen Widerstande in der medizinischen Fakultat die Vogt
sche Neurobiologische Zentralstation als Neurobiologisches La
boratorium in die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universitat einzu
gliedern, und zwar im Status einer selbstandigen wissenschaft
lichen Einrichtung mit Oskar Vogt als Abteilungsvorsteher. Orga
nisatorisch wurde das Laboratorium dem Physiologischen Insti
tut angeschlossen, damals unter dem Direktorat von Theodor 
Wilhelm Engelmann, Vorganger des bekannten Physiologen und 
Hygienikers Max Rubner. Oskar Vogt bezeichnete diese Einrich
tung gelegentlich auch als Neurobiologisches Institut der Univer
sitat, was aber inoffiziell war. Bis zum Ersten Weltkrieg arbeite
ten im Neurobiologischen Laboratorium bis zu 10 Wissenschaft
ler und etwa 5 technische Krafte. Eine fUr die OberfUhrung in die 
Universitat notwendige finanzielle Untersttitzung leistete der 
Gro13industrielle Friedrich Alfred Krupp, den Oskar Vogt bereits wah
rend seiner Tatigkeit bei dem Psychiater und Neurologen Professor Au
gust Forel in der Schweiz kennengelernt hatte. Seitdem war Oskar Vogt 
Arzt der Krupp-Familie. 
Am 21. Marz 1914 beschlo13 der Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
die Griindung eines Instituts fUr Hirnforschung, in das das Vogtsche 
Neurobiologische Laboratorium der Berliner Universitat eingehen soll
teo Damit war die Griindung des Instituts formal vollzogen; als offiziel
les Griindungsdatum des Instituts nach Bestatigung des Beschlusses gilt 
der 23. Januar 1915 (s. auch S. 217 n. Die Industriellenfamilien Friedrich 
Alfred Krupp sowie Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Schwieger
sohn von F. A. Krupp, hatten bereits 1913 der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft anlaJ31ich des 25jahrigen Regierungsjubilaums "Seiner Majestat 
des Kaisers und Konigs" eine Million Reichsmark ftir den Bau und den 
Unterhalt eines Instituts fUr Hirnforschung zur VerfUgung gestellt. Eine 
entsprechende Mitteilung von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach 
vom 18. Juni 1913 an Oskar Vogt endete mit dem Satz: "Diese Bestim
mung ist durch seine Majestiit den Kaiser und Konig gebilligt worden ': 
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Abb.7. 
Cecile Vogt (J 875-1962). 
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Der Erste Weltkrieg und der Verfall der Kruppschen Stiftung 1922 durch 
die Inflation verhinderten jedoch zunachst den Bau des Instituts. 
Am 3. Juni 1919 bestatigte der Sen at der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
endgtiltig die Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Instituts ftir Hirnfor
schung mit Oskar Vogt als Direktor. Der Plan fUr den Bau eines neuen 
Instituts wurde in den 20er Jahren durch finanzielle Mittel, insbesonde
re der Rockefeller-Stiftung sowie vom Reich, dem Staat Preuf3en und 
der Stadt Berlin ermtiglicht (s. S. 192). Von 1920 bis zur offiziellen Ein
weihung des Institutsneubaus in Berlin-Buch 1931 bildeten das Neuro
biologische Laboratorium der Universitat Berlin und das Kaiser-Wil
helm-lnstitut fUr Hirnforschung (KWIH) eine Forschungseinrichtung 
unter Leitung von Oskar Vogt, die anteilig von der Universitat und der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft finanziert wurde. 

1m Januar 1925 erhielt Oskar Vogt ein Schreiben des russischen Neuro
pathologen Prof. Dr. Lazar Solomonovic Minor vom 31. Dezember 
1924. Darin wurde ihm mitgeteilt, daB eine von der sowjetischen Regie
rung bestellte Arztekommission mit der wissenschaftlichen Bearbeitung 
des Gehirns des am 21. Januar 1924 gestorbenen W. 1. Lenin beauftragt 
worden sei. 1m Auftrag dieser Kommission fragte L. S. Minor bei O. 
Vogt an, ob er bereits sei, die Leitung der zytoarchitektonischen Unter
suchungen von Lenins Gehirn zu tibernehmen. Die Ubertragung dieser 
Verantwortung an einen auslandischen Wissenschaftler war zunachst 
sehr tiberraschend. In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig zu 
erwahnen, daB dem internationalen Arztekollegium zur Behandlung 
des kranken W. 1. Lenin seit 1922 mit dem Breslauer Neurologen und 
Neurochirurgen Prof. Dr. Otfried Foerster (1873-1941) ein deutscher 
Arzt angehtirte, der auch an der Obduktion von Lenins Leiche am 22. 
Januar 1924 beteiligt war. Oskar Vogt konsultierte daher mir Schreiben 
vom 12. Januar 1925 Otfried Foerster beztiglich seiner Meinung zu Mi
nors Anfrage vom 31. Dezember 1924. Foerster antwortete sogleich am 
16. Januar 1925 und teilte ihm mit, daB er (Foerster) bei russischen 
Stellen angeregt habe, ihm (Vogt) die "wissenschaftliche Bearbeitung 
des Cerebrums" von Lenin zu tibertragen. Ftir das russische Angebot hat 
offensichtlich auch die Teilnahme von Oskar und Cecile Vogt am 1. All
russischen KongreB fUr Psychoneurologie im Januar 1923 in Moskau 
eine wichtige Rolle gespielt, wo ihr Vortrag "Pathoarchitektonik und 
Pathoklise" grof3es Interesse gefunden hatte. Neben Vogts wissenschaft
lichem Ansehen waren fUr das Angebot an Oskar Vogt wahrscheinlich 
auch perstinliche Beziehungen mit dem sowjetischen Volkskommissar 
fUr das Gesundheitswesen Nikolai Alexandrowich Semaschko sowie mit 
dem russischen Neurologen und Psychiater Professor Wladimir Michai
lowitsch Bechterew wichtig. Bechterew war wie Vogt Schtiler des Leip
ziger Neurologen Paul Flechsig. Der Vertrag tiber Vogts Untersuchun
gen von Lenins Gehirn in Moskau wurde am 16. April 1925 von Oskar 
Vogt in Berlin und am 22. Mai 1925 in Moskau vom Vizedirektor des 
Lenin-Instituts, I. P. Towstucha, unterzeichnet (s. S. 187). Verbunden 
damit war die Errichtung eines Staatsinstituts ftir Hirnforschung in 
Moskau, das Oskar Vogt ab 1927 als Direktor nebenamtlich leitete. Dem 
Institut angeschlossen war eine Abteilung fUr vergleichende Vtilker
und Rassenkunde. Sicherlich mtissen die zu dieser Zeit insgesamt inten-
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siven und guten wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland 
und der Sowjetunion auch im Zusammenhang mit dem im April 1922 
zwischen beiden Staaten geschlossenen Vertrag von Rapallo gesehen 
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werden. 
Oskar Vogt nahm seine Funktion 
als Direktor des Moskauer Insti-

£ag.epZar.D 
et"D12m !k/f de.:; .stCidti.scn.en f1i>iedhofes 

tuts praktisch bis 1929 wahr, be
suchte danach das Institut nicht 

Bach. 

mehr, da es ab 1930 einer ande
ren staatlichen Beh5rde, namlich 
der Kommunistischen Akademie 
(Komakademie), unterstellt wur
de. Sein Vertrag wurde offiziell 
aber erst 1936 beendet. Die 
praktischen Arbeiten zur Her
stellung von Serienschnitten 
von Lenins Gehirn (die Angaben 
schwanken zwischen etwa 
30 000 bis 34 000 Schnitten, im 
Abschlul3bericht von 1936 wer
den 30 953 Schnitte aufgefUhrt) 
wurden zunachst vor allem von 
Vogts technischer Assistentin 
Margarethe Woelcke in Moskau 
durchgefUhrt. Fur die prakti
schen Arbeiten in Moskau wur
den kurzfristig zwei junge russi
sche Arzte in Vogts Institut in 
Berlin ausgebildet. Die Auswer
tungen histologischer Praparate 
und von Fotographien erfolgten 
durch Oskar Vogt und seine Mit
arbeiter hauptsachlich in Berlin. 
Erste Ergebnisse der Untersu-

fing~igt-u~ 6r11nd J,lQ('oondtiit'tv UnlQrlo~tVLJ 
J]QrliO{_Q. .floP"" ~. 

~h<f:fSDO. 

chung en, herausgegeben vom 
lIl.t. b ldiiiiIiiri 1, ! , i 

Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung in Berlin und dem Institut 
fUr Hirnforschung in Moskau, wurden im "Journal fUr Psychologie und 
Neurologie" (Band 40, 1929) publiziert. 

2.2. DAS KAISER-WILHELM-INSTITUT FUR 

HIRNFORSCHUNG 1930-1937 

Am 3. Juli 1928 erwarb die 1911 gegriindete Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft (KWG) zur F5rderung der Wissenschaften, vertreten durch das 
geschaftsfUhrende Mitglied Dr. Friedrich Glum, von der Stadtgemeinde 
Berlin, vertreten durch Dr. Kurt Korge sowie den Notar des Kammerge
richts Berlin, Dr. Robert von Simon, fUr die "Errichtung eines Instituts 
fUr Hirnforschung" einen Vertrag zur Uberlassung eines 9h, 82a und 
24qm groBen, gartnerisch genutzten Gelandes in Berlin-Buch. Es han
delt sich urn den in Abb. 1 (6) verzeichneten "Neuen Berliner Gemein-

Abb.8. 
Lageplan des Territoriums des Kai
ser-Wilhe/m-Instituts Jur HirnJor
schung auJ dem Geliinde des ge
planten .. Neuen Berliner Gemeinde
JriedhoJs" in Berlin-Buch (6 in Abb. 
1) mit (J) Institut (Laborgebiiude) 
Jur HirnJorschung (s. Abb. 10 u. 
11), (2) Forschungsklinik (s. Abb. 
!O u. 12), (3) Direktorenhaus (s. 
Abb. IO), (4) Mitarbeiterhaus (s. 
Abb. !O). Weiterhin: (5) .. Leichen
halle" (FriedhoJskapelle, s. Abb. 5 
u. !O), (6) Wirtschaftsgebiiude (s. 
Abb. 4) und (7) Torhaus (s. Abb. 3) 
des geplanten FriedhoJs. 
Archiv Geschichte MPG, I. Abtlg. 
Rep. 1A. Gebiiudemarkierungen 
yom Autor ergiinzt. 
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defriedhof' (Zentralfriedhof Buch-Karow mit KapeUe in Abb. 2). Wie 
schon erwahnt, eignete sich das GeJande wegen der Bodenbeschaffen
heit nieht fUr Erdbestattungen und wurde daher zunachst fUr gartneri
sche Zwecke genutzt. Die Ubertragung dieses Gelandes an die Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft erfolgte durch Erbbaurechtsvertrag fUr 90 Jahre 

Das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung (Direldor Prot 
Dr. Osknr Voigt) 

Nachdem es bisher ziemlich unbequem untergebracht. 5011 es 
Mcll .einem Vertrng zwischen der Stadt Berlin Ulld der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft ill Bueh auf einem 10 ha groBen stiidtischen 
Geliinde neu erbaut werdeu. und ZWllr imAnschluB e.n die groBen 
stiidtischen Anstalten. die bei vollem Ausbau etwa 7000 Betten haben 
werden. Der Vertrng siebt eine engo wissenschaftliche Zusammen
orbeit vor. wobei dem Institut CUr HirnCorschung das gesamte reicha 
Material der Anstolten fU"r seine Forschungen zur VerfUgung steht. 
c1as Institut wiederUDl den Aerzten der Austalten Gelegenheit zu 
WiSscllschaftlicher Arbeit gibt und ihnen hei Losung besolldet$ 
schwieriger Fragen der Diagnose und Thetaple behilruchbt. Die 
Zusammenarbeit regelt ein Verwaltungsausschul1. de: 'aus dem Stadt
medizinalrat. einem welteren Maglstratsmitglied. dem Direktor des 
Instituts und einem Vertreter der Kaiser-Wilhelm-GeseIlschaIt 
besteht. 

Das eigentliche Hirnforschungsinstitut beschllltigt lieh mit der 
Erforschung des feineren A \lCbaues des Gehirns. besonders der 
Hirnrinde beim Gesunden und Kranken.. Dieser Aufbau lst wie 
neuere Forschungen (nieht in leuter Linie des Hirnforschungs
mstituts sellier). gezeigt haben. von au1lerordentlicher Kompliziert
heit schon beim Gesunden. Die Moglichkeiten verschiedener Er
krankungsformen aher sind fast unUhersehbar. und wir Itehen erst 
in den ersten Anfiingen der ErkenntDis aufdleselll Gebiet, dessen 
Wichtigkeit man 11bersieht. wenn man bedenkt. daH heute die Lage 
eines Menschen fast ausschlielllich dutch die Wertigkeit seines Ge
hirns bestimmt wird. Kaum auf einelll IUideren Wege au durch die 
unendlich mtihevollen Forschungen an 'hundetttausenden von mikro
skopischen Praparaten werden wir in die Erkenntnis der karper
lichen Unterlagen der Geistes- und Nervenkrankheiten eindringen 
und mit ihnen vielleicht zu ihrer Verhtitung kommen. 

Zur Erleichterung einer besondersgenauen Unterauehung wich
tiger Falle wird dem Institut eine klinische Abteilung von etwa 
40 Betten angegliedert. zu deren Ausbau die Stadt einen Zuschull 
von 30000 :Mt leistet. Einen klein en. abet hOchst wichtigen Teil des 
Institutes hildet die. genetische Abtellung. in der an Insekten Unter
suchungen tibet Variation und Erblichkeit angestellt werden. Naillr
lich wird auch die Erforschung der Erblichkeit der Nerven- und 
Geisteskrankheiten des Mensch en Dieht vernach!iissigt. wozu die 
zahlreichen Kranken der stiidtischen Anstalten reiche Moglichkeit 
bieten. 

auf der Preisgrundlage von 3,50 
RM pro qm. Abbildung 8 zeigt 
den Plan dieses Gelandes mit 
Bebauungen (s. auch Abb. 1). 

Oem Bau des Instituts fUr Hirn
forschung in Berlin-Buch lag 
def auch im Vertrag zwischen 
def Stadt Berlin und der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft naher 
ausgefUhrte Gesiehtspunkt zu
grunde, einen engen Kontakt 
zwischen der m. Irrenanstalt 
der Stadtischen Heil- und Ptlc
geanstalten mit damals 2350 
Betten und dem Institut fUr 
Hirnforschung herzustellen. Di
rcktor der Stadtischen Anstal
ten war der bekannte Psychiater 
Prof. Dr. Karl Birnbaum (1878-
1950), der 1933 wegen "nicht
arischer Abstammung" sein 
Amt aufgeben mu/3te und 1939 
in die USA emigrierte. 
Die Wahl von Buch als Standort 
fUr das Kaiser-Wilhelm-Institut 
fUr Hirnforschung geht auf ei
nen Vorschlag des damaligcn 
Stadtmedizinalrates und Vorsit
zenden des Verwaltungsaus
schusses des Kaiser-Wilhelm
Instituts fUr Hirnforschung, 
Prof. Dr. Wilhelm von Drigalski, 

Abb.9. zurUck. Vorher waren als Standorte fUr das Institut auch Berlin-Dahlem, 
Aus dem Amtsblatt dfr Stadt Ber
lin vom 7. Oktaba 1928 zur Griin
dung des Kaiser- Wilhelm-Instituts 
fiir Hirnfarschung in Buch und 
dessen Zusammfllarbeit mil den 
Bucher stiidtischen Krankcnanstal
ten. 

Munchen und im Rahmen der "Reichsinitiative Ost" auch Breslau, wo 
der bereits genannte Neurologe und Neurochirurg Otfried Foerster tatig 
war, in Aussicht genommen worden. Professor Oskar Vogt bestand aber 
auf Berlin-Buch. In einer Denkschrift aus dem Jahr 1927 zur Notwen
digkeit eines Neubaus fUr das Institut fUr Hirnforschung in Berlin-Buch 
schrieb er u.a.: "Durch die Zusammenarbeit des Hirnforschungsinstituts 
und den Stiidtischen Krankenanstalten wiirden sich Moglichkeiten erge
ben, wie sie bisher in Europa nicht vorhanden sind", und am 25. Okto
ber 1929 erlauterte er in einem Dokument fUr eine "Arbeitsgcmein
schaft mit der medizinischen Praxis: "Es heiBt hier die Ge/egenheit zu 
einer einzig in der Welt dastehenden Schopfung nicht voriibergehen zu 
lassen': 
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Paragraph 2 des o.g. Notariatsvertrages gestattete der Kaiser-Wilhelm
Gesellschaft die "Errichtung eines Instituts fUr Hirnforschung mit Di
rektorwohnung, genetischem Vivarium und Nebengebauden". Bei dem 
genetischen Vivarium handelt es sich urn die Umbauten des sog. 
Sammlungsturms bis zum zweiten GeschoB an der Siidwestseite des In
stitutsgebaudes (s. Abb. 11, unten) mit den zwei "Gewachshausern", de
ren jeweils zwei Teile als ,.Aquarium" und "Zellenraum" sowie "Feuch
tes Warmhaus" und "Trockenes Warmhaus" bezeichnet wurden. (Die 
"Gewachshauser" wurden im .rviarz 1997 im Zusammenhang mit der Re
konstruktion des alten Institutsgebaudes der Hirnforschung (seit 1992 
Oskar- und Cecile
Vogt-Haus) abgerissen). 
Am Institutsgebaude 
wurde westseitig eine 
Werkstatt fUr den Ap
paratebau der physika
Iisch-technischen Ab
teilung von Diplomin
genieur J. F. Tonnies 
angebaut und siidost
seitig am Horsaal ein 
"Haus fUr Stille Tiere", 
das vor allem der Hal
tung von Affen diente 
(s. Abb. 62, oben). 1m 
siidlichen Teil des Parks wurde ein Gebaude fUr die Haltung von Hun
den errichtet (in Abb. 10 links neben der Kapelle zu sehen). Fur Mitar
beiter wurde ein Wohnhaus fUr 12 Familien gebaut (s. Abb. 8 u. 10). 
1928 wurde mit dem Bau der von dem Miinchener Architekten Profes
sor Carl Sattler projektierten Gebaude am Lindenberger Weg begonnen 
(s. Abb. 10, 11, 12). 1m Torhaus (s. Abb. 3) wurden Wohnungen fUr Mit
arbeiter eingerichtet, in denen bis 1945/46 u.a. die Familie Timofeeff
Ressovsky wohnte, von 1950 bis zu seinem Tod 1997 Prof. Dr. F. Jung. 
Dem Wunsch von Oskar Vogt nach einer eigenen Forschungsklinik, die 
erst 1932 fertiggestellt wurde, kam der Berliner Magistrat entgegen, in
dem er dem Institut bereits 1928 vorubergehend das Landhaus V (Haus 
231) der III. Heil- und Ptlegeanstalt (spater Hufeland-Krankenhaus) mit 
40 Betten zur Aufnahme von Patienten zur Verfugung stellte. 
Wahrend des Baugeschehens traten zwischen Oskar Vogt und der Gene
ralversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zahlreiche Probleme 
auf, die teilweise auch zu ernsten Zerwurfnissen mit Dr. Glum fUhrten, 
wie u.a. aus einem Brief von Friedrich Glum vom 15. Juni 1929 an v. 
Bohlen hervorgeht. Oskar Vogt genoB zwar hohes wissenschaftliches 
Ansehen, galt jedoch bei vielen Fachkollegen als menschlich schwierig, 
wenig tolerant und sehr autoritar, so daB von verschiedenen Seiten so
gar seine Eignung als Direktor des neuen Instituts in Buch in Frage ge
stellt wurde. 

Der Neubau des Instituts fUr Hirnforschung wurde am 24. Februar 1930 
zunachst mit der anatomischen, histologischen, genetischen, physikali
schen und phototechnischen Abteilung bezogen. Die offizielle Einwei-
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Abb. 10. 
LujtauJnahme des Kaiser- Wilhelm
Instituts Jur HirnJorschung 1931. 

1m Vordergrund: Laborgebiiude (seit 
1992 Oskar- und Ct'cile- Vogt
Haus), dahinter links: Forschungs
klinik (Teil der heutigen Robert
Rossle-Klinik) (beide Gebiiude sind 
mit einem uberdachten Gang ver
bunden, der 1957 abgerissen wur
de); in der Mitte: Direktorenhaus; 
im Hintergrund: FriedhoJskapelle (s. 
Abb. 5; an dieser Stelle steht jetzt 
das Walter-Friedrich-Haus), dane
ben links der Hundestall (Mitte der 
50er Jahre abgerissen); rechts: Mit
arbeiterhaus. 
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A.bb. J I. 
Kaiser- Wilhelm-Institut fur Hirn
f'orsehung naeh Fertigstellung 
1929. Oben: Frontansieht vom 
Osten; ul1ten: Ansieht vom Suden 
(hicr noeh a/me Anbau des Affen
stalls). 1m unteren Bild lnstitutsge
biiude mit Hiirsaal (reehts) und ge
netischem Vivarium (links: Anbau 
bis zur 2 . Etage mit "Gewiichshiiu
sern"); s. aueh Abb. 62. 
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hung erfolgte jedoch erst am 2. Juni 1931 in Anwesenheit von Geheim
rat Max Planck, von 1930 bis 1936 Prasident der Kaiser-Wilhelm-Ge
sellschaft (s. Abb. 13-15). Max Planck hielt eine kurze Rede im Umfang 
von zwei Schreibmaschinenseiten (s. S. 205 D. Den Hauptvortrag uber 
die Entwicklungsgeschichte des Instituts hielt Gustav Krupp von Bohlen 
und Halbach als Vorsitzender des Kuratoriums und Mitbegrunder des 

Instituts. Ministerialrat 
Dr. Max Donnevert 
sprach im Namen der 
Reichsregierung und der 
PreuBischen Staats regie
rung. 

Die Forschungsklinik des 
Instituts fur Hirnfor
schung wurde erst 1932 
fertiggestellt und am I. 
Mai mit 40 Betten einge
weiht. Die ersten 14 Pa
tienten wurden am 17. 
Mai 1932 aufgenommen. 

Bis dahin wurden die Patienten, wie vorausgehend erwahnt, im Land
haus V (Haus 231) der Ill. Heil- und Pflegeanstalt untergebracht. 1935 
wurde die Zahl der Krankenbetten in der Klinik auf 60 erhbht. 
Bis zur Grlindung des "National Institute for Mental Health" in Bethes
da (USA) 1946 war das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung in 
Berlin-Buch das grbBte und modernste Institut seiner Art weltweit. 
Der Vertrag der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit der Stadt Berlin sah 
eine enge Zusammenarbeit des Instituts fur Hirnforschung mit der 
Stadtischen Heil- und Pflegeanstalt Buch (Direktor Dr. Richard Werner) 

vor (s. hierzu auch S. 24 
u. Abb. 9). Hierzu wurde 
u.a. ausgefuhrt: " ... wobei 
dem institut fiir Hirnfor
schung das gesamte rei
che Material der Anstal
ten fiir seine Forschung 
zur Verfiigung stehl, das 
institut wiederum den 
Arzten der Anstallen Ge
legenheit zu wissel1-
schaftlicher Arbeit gibt 

und ihnen bei der Losung besonders schwieriger Fragen der Diagnose 
und Therapie behiLj7ich ist': 
Das Kuratorium des Instituts fUr Hirnforschung wurde von 1920 bis 
1937 umsichtig und tatkraftig von Dr. Gustav Krupp von Bohlen und 
Halbach geleitet. Diesem Gremium gehbrten 1932 u. a. an: Geheimrat 
Prof. Dr. Max Planck als Prasident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 
Prof. Dr. Friedrich Schmidt-Ott als Prasident der Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft, die Neurologen Prof. Dr. Otfried Foerster 
(Breslau) und Prof. Dr. Walther Spielmeyer (Munchen; gestorben 1935), 
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der Berliner Pathologe Prof. Dr. Robert Rossie, der Berliner Psychologe 
Prof. Dr. Wolfgang Kohler, der Miinchener Pharmakologe Prof. Dr. 
Walther Straub, der Serologe Prof. Dr. L. Benda aus dem Industriebe
reich (l.G. Farben, Frankfurt/Main) und aus dem Politik- und Kommu
nalbereich Ministerialrat Dr. Max Donnevert (Reichsministerium des In
nern), Prof. Dr. Richter (Preul3isches Ministerium fUr Wissenschaft, Kul
tur und Volksbildung) sowie Prof. 
Dr. Wilhelm v. Drigalski (Stadtme
dizinalrat von Berlin). Das Aus
land war mit den US-Amerika
nern Prof. Dr. John Campbell 
Merriam (Prasident der Carnegie 
Institution, Washington), Prof. Dr. 
George L. Streeter (Abteilungslei
ter an der Carnegie Institution, 
Washington) sowie dem Genetiker 
und spateren Nobelpreistrager Dr. 
Hermann Joseph Muller vertreten, 
der von 1932 bis 1933 in der ge
netischen Abteilung des Instituts 
fUr Hirnforschung zusammen mit 
N. W. Timofeeff-Ressovsky arbei
tete (s. S. 52, 53). 
Das Bucher Institut fUr Hirnforschung wurde zunachst in folgende Ab
teilungen gegliedert (Anzahl und Benennungen der Abteilungen sind in 
verschiedenen Dokumenten und wahrend der Aufbauphase des Instituts 
nicht immer iibereinstimmend ausgewiesen bzw. benannt; in Klammern 
die Namen der Leiter): 
I. Neuroanatomie und Architek-

tonik (Cecile und Oskar Vogt) 
2. Neurohistologie und -patholo

gie (Max Bielschowsky, bis 
1933) 

3. Psychologie (Wolfgang Hoch
heimer) 

4. Neurophysiologie und Mor
phologische Technik (Max 
Heinrich Fischer, bis 1934); ab 
1936 Abteilung fUr Physiolo
gie unter Alois E. Kornmiiller 

5. Menschliche Konstitutionsfor
schung (Bernhard Patzig) 

6. Neurochemie (Marthe Vogt, bis 1934) 
7. Experimentelle Genetik (Nikolai W. Timofeeff-Ressovsky; mit Serge 

Zarapkin) 
8. Physikalische Technik (Jan Friedrich Tonnies, bis 1936) 
9. Fototechnik und Reproduktion (Ernst Heyse) (einschliel3lich Drucke

rei fUr die Dokumentation photographischer Aufnahmen makrosko
pischer und mikroskopischer Praparate) 

10. Phonetik (Eberhard Zwirner) 
11. Forschungsklinik (Gertrud Soeken). 
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Abb.12. 
Forschungsklinik (Neurologischc 
Klinik) des Kaiser- Wilhelm-Instituts 
fiir Hirnforschung 1932. Oben : An
sicht von Siidost, unten: Blick 110m 
Institut (5. auch Abb. 10). 
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Oskar Vogt leitete das lnstitut nach dem Harnack-Prinzip der pers6n
lichkeitsorientierten Forschungsorganisation, so benannt nach dem er
sten Prasidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Prof. Dr. Adolf Har
nack (I 851-1930). Dieses Prinzip beinhaltet, daB der Direktor eines In-
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stituts die Entschei-
dungen tiber aile For
schungsfragen zu tref
fen hat. Oskar Vogt 
selbst schrieb dazu (in: 
Das Kaiser-Wilhelm
lnstitut fUr Hirnfor
schung in Berlin
Buch. 25 Jahre Kaiser
Wilhel m -Gesellschaft 
zur F6rderung der 
Wissenschaften. Band 
I, Verlag Julius Sprin
ger, Berlin W 9): "Die 
Wahl der augenblick-
lich zu bearbeitenden 
Fragen hat endlich 
/Jom Direktor und sei-
nen wissenschajt-
lichen Mitarbeitern 
abzuhiingen. Der Di
rektor muB aus seiner 
Ubersicht iiber die 8e
diirfnisse der Hirnfor
schung den wissen
schajtlichen und sozi
alen Wert der einzel
nen Probleme, den 
Grad der Losbarkeit 
und der /Jon den Me
thoden und Mitarbei
tern gewiihrleisteten 
Exaktheit beurteilen 

Abb. 13. 
Einladung zur oJJiziellen Einwei
hung des Kaiser- Wilhelm-Instituts 
fiir Hirnforschung in Berlin-Buch 
am 2. Juni 1931 (man beachte den 
ffinweis auf die Kleidung: .. Dunk
ler Anzug, kein hoher Hut") sowie 
Bericht dariibcr. 

konnen. Andererseits 
sind fiir den einzelnen Mitarbeiter solche Probleme auszuwiihlen, die 
seinem inl1ersten Forscherdral1g el1tsprechel1': DemgemaB wurden die 
Forschungsthemen des lnstituts fUr Hirnforschung im wesentlichen 
durch Vogts Arbeiten der neuroanatomisch-architektonischen Abtei
lung bestimmt, urn die sich die anderen Abteilungen unter mehr me
thodisch-experimentellen Gesichtspunkten gruppierten. Lediglich Ti
mofeeff-Ressovsky erlangte mit seinen genetischen Arbeiten weitge
hende Selbstandigkeit. 
Das Vogtsche lnstitut zeichnete sich durch eine straff gefUhrte, interdis
ziplinar organisierte Forschungsstruktur mit Spezialisten verschiedener 
Fachrichtungen unter Nutzung morphologisch und funktionell orien
tierter Methoden mit gemeinsamen Forschungsziel in der Verbindung 
von Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung im kli-
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nischen Bereich aus. (Uber die Aufgaben des Instituts siehe Oskar Vogt: 
"Das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung", in: "Forschungsinsti
tute, ihre Geschichte, Organisation und Ziele", 1931 (s. S. 199 f1; Oskar 
Vogt: Warum treiben wir Hirnforschung. Forschungen u. Fortschritte 
der deutschen Wissenschaft 
7, 309, 1931; Cecile Vogt: 
Warum stellen wir die Hirn-
forschung in den Mittel
punkt unserer Forschung? 
Naturwiss. 21, 408, 1933). 
In FortfUhrung ihrer bereits 
in der Neurologischen Zen
tralstation begonnenen Ar
beiten zur Hirnarchitekto
nik widmeten sich Oskar 
und Cecile Vogt auch in 
Buch weiterhin vor allem 
der topistischen Hirnfor
schung. 1m Vordergrund 
standen histologische 
Untersuchungen tiber den vertikalen Aufbau der verschiedenen Schich
ten der Hirnrinde und die horizontale Gliedemng in verschiedene Fel
der auf Grund unterschiedlicher Strukturen der Rindenschichten. Neben 
erkenntnistheoretischen Aspekten war das praktische Ziel dieser Arbei
ten im Sinne der topistischen Hirnforschung, physische (sensorische 
und motorische) und mentale Leistungen und neuropsychische Fahig
keiten (Bewul3tseinsvorgange) bestimmten Hirnstrukturen zuordnen so
wie spezifische strukturelle Verandemngen bei pathologischen Prozes
sen erfassen und beschreiben zu ktinnen, insbesondere bei erblichen 
Nerven- und Geisteskrankheiten (Pathoarchitektonik). Histologisch
anatomisch definierte Stmkturen des Zentralnervensystems mit zuge
ordneten physiologischen und mentalen Funktionen nannten Cecile 
und Oskar Vogt "Topisti
sche Einheiten", krankhafte 
Prozesse in diesen Einhei
ten "Topistische Krankhei
ten". Der von ihnen geprag
te und in die medizinische 
Fachliteratur eingegangene 
Begriff "Pathoklise" kenn
zeichnet die Neigung funk
tioneller Einheiten des Ge
hirns fUr spezifische Er
krankungen (sog. System
erkrankungen). 
Zur Analyse der funktionel
len Bedeutung der histologisch verschiedenen Rindenfelder wurden 
physiologische Methoden angewandt, insbesondere die Elektro
enzephalographie und elektrische Reizungen. Die Ergebnisse der mor
phologischen und funktionellen Untersuchungen wurden in Grol3hirn
rinden-Reizkarten dargestellt. Durch entsprechende vergleichende 
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Abb.14. 
Oskar Vagt bei seiner BegriiBung im 
Horsaal des Instituts anliiBlich der 
affiziellen Ero.ffnung des Kaiser
Wilhelm-Instituts flir Hirnfarschung 
1931. 

Abb.15. 
Veranstaltung mit Max Planck und 
Mitarbeitern im Horsaal des Kaiser
Wilhelm-Instituts fiir Hirnfarschung 
1931. Erste Reihe von links nach 
rechts: O. Vagt, M. Planck, Frau 
Planck, C. VagI, M. Bielschawsky; 
zweite Reihc von links nach rechts: 
Marthe Vagt, N. W. TimaJt'eff-Res
savsky (hinter Max Planck), Elena 
TimaJt'eff; dritte Reihe von links: 
Alais E. Karnmiiller, B. Patzig, 
(zwischen N. W. und Elena Tima
Jt'eff). 

• 
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Abb.16. 
Bibliothek {oben} mit Lesesaal {un
ten} im lnstitut fiir Hirnforschung. 
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Untersuchungen konnten so auch Erkenntnisse liber die Phylogenese 
und Onto genese des Kortex gewonnen werden (Abb. 20). Mit dem 
Ziel der Beeinflussung der Funktion spezifischer Rindenfelder bei 
pathologischen Prozessen im Sinne einer gezielten Chemotherapie wur
den diese biochemisch analysiert und ihre Funktionen unter der Einwir
kung von Pharmaka vor allem mittels Elektroenzephalographie unter
sucht. 

Fur funktionelle Untersu
chungen waren vor all em die 
Arbeiten des Physiologen 
Alois E. Kornmliller (Abb. 22) 
und des Ingenieurs Jan Fried
rich Tonnies uber bioelektri
sche Erscheinungen und Cha
rakteristika der Grol3hirnrinde 
von Bedeutung. Grundlage 
dafUr war der von ihnen im 
Bucher Institut entwickelte 
erste hochleistungsfahige und 
klinisch einsetzbare Sechs
Kanal-Elektroenzephalograph 
("Tonniesscher Neurograph"; 

Abb. 23) zur Registrierung von Ruhepotentialen ("stationare Striime") 
und evozierten Potentialen ("Aktionsstrome") verschiedener Felder der 
Grol3hirnrinde mit Ableitung yom geschlossenen Schadel (Abb. 24). Mit 

dieser Technik gelang der 
Nachweis spezifischer bio
elektrischer Aktivitaten ver
schiedener Rindenfelder, de
ren Beeinflul3barkeit durch 
aul3ere Faktoren (z.B. auch 
Pharmaka), sowie der Nach
weis spezifischer, fUr be
stimmte anatomische Rinden
felder charakteristischer Ak
tionsstrome, d.h. Kongruenz 
der mittels evozierter Potenti
ale ermittelten Rindenfelder 
mit den histologischen Daten. 
Grundlagen fUr die Arbeiten 
von Kornmliller und Tonnies 
waren durch den Physiologen 

und Psychiater Hans Berger (1873-1941) in Jena g~schaffen worden, 
der 1929 durch Registrierung ortlicher rhythmischer Potentialschwan
kungen am Gehirn des Menschen die Enzephalographie entwickelt hat
teo Hans Berger war wie Oskar Vogt Assistent des Psychiaters Otto Bis
wanger an der Psychiatrischen Universitatsklinik in Jena gewesen, wo 
Oskar Vogt 1894 mit einer Arbeit "Uber Fasersysteme in den mittleren 
und caudal en Balkenabschnitten" promovierte. 
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Besonders erwahnt werden sollen auch die Arbeiten von Marthe Vogt 
(Abb. 25), alteste Tochter von Cecile und Oskar Vogt. Mit ihren Unter
suchungen hat sie in der von ihr bis 1934 geleiteten chemischen Abtei
lung wesentlich zur Autklarung der Innervation des Hypophysenvor
derlappens, der nervalen Re
gulation der Schilddriisen
funktion sowie zur Vertei
lung von Pharmaka im Zen
tralnervensystem beigetra
gen. Uber das Zusammenwir
ken der Chemischen Abtei
lung mit den drei Program
men "rein chemische", "phy
sikalisch-chemische" und 
"experi mentell-p harmako 10-
gische", wie er sie nannte, 
mit anderen Abteilungen 
und der Klinik schrieb Oskar 
Vogt u.a.: Aufgabe der che
mischen Arbeiten sei es, " ... 
unter Beriicksichtigung der 
architektonischen Gliede
rungsergebnisse der anatomi
schen Abteilung Substanzen 
zu entwickeln, die nur einzelne Teile des ZNS beeinflussen und die Ar
beit der Klinik unterstiitzen" - ein auch heute noch durchaus modernes 
Konzept der Einheit von Grundlagenforschung und Klinik. 
In der Abteilung Konstitutionsforschung unter Bernhard Patzig wurde 
liber die Vererbung bestimm
ter Korpermerkmale, z. B. der 
Schadel form, liber die Verer
bung von Bewegungsstorun
gen sowie liber die Bedeu
tung sog. schwacher Gene 
fUr die Vererbung von 
Krankheiten (z.B. des striaren 
Systems) gearbeitet. 
Erwahnt werden soli auch, 
daB sich Oskar Vogt, wie 
librigens viele Psychiater sei
ner Zeit, mit Hypnose be
schaftigte, wobei er sich ne
ben den praktischen Mog
lichkeiten der Anwendung 
vor allem der Erforschung 
wissenschaftlicher Grundla-
gen dieses Phanomens wid • 
mete, um sie von Mystizismus und Okkultismus zu befreien. 

1m Folgenden soli nochmals auf eine besondere Richtung der IHteressen 
und hirnarchitektonischen Arbeiten von Oskar und Cecile Vogt einge-
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Abb. 17. 
Mikrotomlabor im Institut fiir Him 
forschung (oben) und Makrotom 
(unten; s. auch Abb. 124) zur Her
stellung groBer Hirnschnitte. 
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Abb.18. 
Gehirnsammlung (sog. Gehirnkam 
mcr) im Institut liir Hirnforschung. 

Abb.19. 
Chemisches Laboratorium im lnsti
tutfor Hirnforschung. 
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gangen werden, die mit dem Begriff "Ausnahmegehirne" umschrieben 
wurden, womit eine Einteilung in "vollwertig", "ilberwertig" und "min
derwertig" gemeint war. 1m Aufbau der Rindenschichten (GroBe und 
Anzahl der Zellen, Anordnung der Dendriten) lassen sich in den ver

schiedenen Rindenfeldern 
neben Veranderungen bei 
pathologischen Prozessen 
auch individuelle Unter
schiede feststellen . Dies ver
anlaBte Oskar und Cecile 
Vogt, sich auch mit Fragen 
der Struktur von "Ausnah
megehirnen" zu beschafti
gen. Darunter waren Gehirne 
positiver "Ausnahmeperson
lichkeiten" einerseits ("Elite
gehirne" wie etwa hervorra
gender Wissenschaftler und 
Klinstler sowie prominenter 
politischer Personlichkeiten) 
wie andererseits von Men
schen aus dem Kreis Krimi

neller und Hirnkranker (z.B. Schwachsinniger) zu verstehen. Unter dem 
Gesichtspunkt "Elitegehirn" hatte Oskar Vogt auch die zytoarchitekto
nischen Untersuchungen des Gehirns von W. I. Lenin durchgeflihrt und 
bewertet (s. S. 22). Auch die Begriffe "Rassegehirne" und "Rassegehirn
forschung" spielten eine Rolle, womit sich die beiden Vogts allerdings 

nicht direkt, d.h. forschungs
mal3ig beschaftigten (derarti
ge Untersuchungen wurden 
vielmehr im Moskauer Insti
tut flir Hirnforschung durch
gefilhrt; s. S. 22), wenngleich 
Oskar Vogt im Rahmen der 
offiziellen Zusammenarbeit 
1927 an der Einrichtung des 
deutsch-russischen Labora
toriums flir vergleichende 
Rassenpathologie in Moskau 
beteiligt war. Zu den mit den 
Begriffen anthropologische 
"Rassenlehre" und "Elitege
hirnforschung" belegten wis
senschaftlichen Bereichen ist 

anzumerken, dal3 diese nicht erst im 20. Jahrhundert zum Gegenstand 
von Forschungen gemacht wurden. Erste Vertreter dieser Richtungen in 
Deutschland waren der Gottinger Arzt Johann Friedrich Blumenbach 
(1752-1840) bereits im 18. Jahrhundert und der deutsche Anthropologe 
und Hirnforscher Professor Rudolph Wagner (1805-1864) im 19. Jahr
hundert. Wagner untersuchte unter diesem Gesichtspunkt u.a. das Ge
hirn des bekannten Mathematikers Carl Friedrich Gaul3. Die Klassifizie-
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rung von Gehimen nach morphologischen Kriterien in "iiberwertige" 
und "unterwertige" verbanden Oskar und Cecile Vogt mit Vorstellungen 
im Sinne der Eugenik allgemein fUr Hoherentwicklung ("Hoherziich
tung") des "Vollwertigen" 
und Vermeidung des 
"Unterwertigen". In gleicher 
Richtung entwickelten sie 
im Zusammenhang mit ih
ren Studien iiber erblich be
dingte Krankheiten, insbe
sondere solche, die auf Gene 
mit sog. geringer Penetranz 
zuruckzufUhren sind, Ober
legungen zur Prophylaxe 
derselben. Letztlich standen 
sie aber den Moglichkeiten, 
sowohl "Minder- bzw. 
Unterwertiges" als auch erb
liche Krankheiten mit Hilfe 
eugenischer MaBnahmen 
beseitigen zu konnen, sehr 
zuruckhaltend gegeniiber. 
Bereits 1929 schrieben sie in 
einem Artikel "Himfor
schung und Genetik" (1. 
Psychol. Neurol. 39, 438-
446, 1929) u.a.: "Es scheint 
uns hochst unwahrschein
lich, daB es auf eugenischem 
Wege gelingen wird, die vor
handenen erblichen Erkran
kungen und Minderwertig
keiten des Nervensystems 
auszumerzen '~ 

1m Folgenden sollen nochmals einige wissenschaftsorganisatorische 
und gesellschaftspolitische Aspekte behandelt werden. 
Zu Beginn des 1ahres 1936 hatte das Bucher Himforschungsinstitut 
personell folgende GroBe und Zusammensetzung: 
1. Lohnempfanger des Instituts: 18 Wissenschaftler (einschlieBlich Sti

pendiaten), 3 Verwaltungsangestellte, 21 technische Angestellte 
(technische Assistentinnen), 20 Arbeiter (u.a. Labordiener, Tierpfle
ger, Handwerker, Reinemachfrauen, Chauffeure, Lautburschen). 

2. Von der 1920 gegrundeten Notgemeinschaft der Deutschen Wissen
schaft (1929 in Deutsche Forschungsgemeinschaft umbenannt) be
zahlte Mitarbeiter: 2 technische Assistentinnen, 1 Priiparator, 5 La
borhilfen. 

3. Von der Rockefeller-Stiftung finanziert: Ein wissenschaftlicher As
sistent. 

4. Von der Wissenschaftlichen Akademischen Hilfe der Notgemein
schaft der Deutschen Wissenschaft unterstiitzt: 5 Wissenschaftler. 
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Abb.20. 
GroBhirnrinden-Reizkarten nach 
Oskar Vogt. Aus den eingezeichne
ten .. Reizpunkten" wurden die fir 
bestimmte Korpeljunktionen verant
wortlichen Zentren im Gehirn loka
lisiert. Vergleich der Rindenfelder 
eines Primatengehirns (Cercopithe
cus) (oben) und des mensch lichen 
Gehirns (unten) auf Grund reizphy
siologischer Untersuchungen an der 
Hirnrinde. 
Aus C. u. O. Vogt; Sitz und Wesen 
der Krankheiten; s. Abb. 26). 
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Abb. 21. 
Max BielscholVsky (J869-1940). 

Abb.22. 
Alois E. Kornmiiller (J905- 1968). 
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5. Von der Stadt Berlin angestellt: Ein Wissenschaftler (Leiterin der 
Forschungsklinik). 

Unbesoldet arbeiteten ab 1933 Frau Dr. Elena Timofeeff-Ressovsky 50-

wie als technische Assistentin die Ehefrau von A. E. Kornmliller. 

Trotz des autoritaren Flihrungsstils von Oskar Vogt (5. S. 25, 28) 
herrschte im Institut bis 1933 ein politisch durchaus liberales Kli
ma. Nur wenige Mitarbeiter waren Mitglieder rechts- (NSDAP) 
oder linksorientierter (KPD) Parteien. Jlidische Mitarbeiter gehor
ten ebenso zum Institut wie Arzte und Wissenschaftler aus dem 
Ausland. 
Nach der Machtlibernahme durch die Nationalsozialisten kam es 
jedoch zunehmend zu politischen Einflu13nahmen und dadurch 
bedingten Veranderungen. So wurde u.a. versucht, die Arbeits
richtung Rassenbiologie am Institut zu etablieren, wofUr als Lei
ter Professor Maximinian de Crinis (s. S. 38, 41) vorgesehen war, 
jedoch wurde dieses Projekt nicht realisiert. 
Am 27. April 1933 wurde, veranla13t durch das lnnenministe
rium, das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten
turns" auch fUr Angestellte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in 
Anwendung gebracht. Dieses Gesetz yom 7. April 1933 beinhal
tete insbesondere die Entlassung jlidischer und halbjlidischer Be

amter und Angestellter. Beglinstigt durch dieses Gesetz wurde am 22. 
Mai 1933 Prof. Dr. Max Bielschowsky (Abb. 21), der bereits 1904 in das 
Vogtsche Neurobiologische Laboratorium eingetreten war, vor allem 
auch wegen personlicher Auseinandersetzungen mit Oskar Vogt bis 

zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze am 14. Februar 
1934 beurlaubt und verlor so seine Arbeitsmoglichkeiten im Bu
cher Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung. Bielschowsky, 
der jlidischer Herkunft war, verlie13 1933 Deutschland und ging 
zunachst nach Holland, kehrte 1936 nochmals nach Berlin zu
ruck, urn Deutschland noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrie
ges endgliltig zu verlassen. Er emigrierte nach England und starb 
am 15. August 1940 in London. 1934 wurde die Biologin Dr. 
Estera Tenenbaum, eine polnische Jlidin, die seit 1929 in der ge
netischen Abteilung tatig war, gezwungen zu emigrieren. Auch 
Marthe Vogt, Leiterin der Abteilung Neurochemie, verliel3 1934 
das Institut und ging nach England. Der Veranlassung durch die 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft folgend, da13 lnstitutsangestellte, 
die fruher der Kommunistischen Partei Deutschlands oder einer 
ihrer Hilfsorganisationen angehort haben, zu entlassen seien, 
wurde z.B. auch dem Leiter der Abteilung Fototechnik und Re
produktion, Ernst Heyse, zum 30. Juni 1934 geklindigt. Aus ganz 

anderen Grunden wurde der Leiter der Abteilung Neurophysiologie, 
Max Heinrich Fischer, 1934 veranlaJ3t, das Institut zu verlassen, und 
zwar wegen unlauterer Zusammenarbeit mit der Bucher nationalsozia
listischen SA-Gruppe zum Nachteil des Instituts (s. hierzu S. 35). Das 
Institut verlor so neben zahlreichen anderen Mitarbeitern innerhalb ei
nes Jahres vier Abteilungsleiter. 
Am 5. Mai 1933 formulierte die Generalversammlung der Kaiser-WiI
helm-Gesellschaft in einer Sitzung der Direktoren aller Berliner Kaiser-
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Wilhelm-Institute, daB die in 
den Instituten gebildeten Be
triebszellen der Partei "als 
rechtliche Vertretung der In
stitute aufzufassen und be
rechtigt seien, mit den Direk
toren zu verhandeln ': Urn so 
bemerkenswerter ist ein In
stitutsschreiben von Oskar 
Vogt vom 17. Juli 1933 nach 
Ubergriffen von Mitgliedern 
der Bucher SA-Gruppe auf 
das Institut, in dem er mit
teilte: "Eingriffe lokaler Par-
teiinstanzen in das Institut werden als Hausfriedensbruch verfolgt. 
Wiihrend der Dienstzeit hat jede politische Tiitigkeit zu ruhen. Urlaub 
dafilr kann nicht erteilt werden ': 
Am IS. Marz und am 21. Juni 1933 hatten bewaffnete Mitglieder der 
Bucher SA-Gruppe das Institut iiberfallen. Bei der Aktion zu spatabend
licher Stunde im Marz wurde Oskar Vogt in seiner Wohnung festgehal
ten, vern ommen und seine Wohnung durchsucht. Dieser Uberfall er
folgte nach einer Mitteilung des Leiters 
der Physiologischen Abteilung, Max 
Heinrich Fischer, an den Sturmfiihrer 
der Bucher SA-Gruppe, daB sich im In

stitut der ungarische Revolutionar Bela \ f'lM..,N-./o.iv...~L I' .• 
Kun aufhalte. Begiinstigt wurde dieser \) \lilT '1'·Y"~ 
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Abb.23. 
Tonniesscher Neurograph aus dem 
Jahr 1932. V: Verstiirker, M: Mag
net des Schreibers, A: Motor fur 
Papierstreifenantrieb, Z: auswech
selbare Zahnriider; F: Schreibfeder, 
P: Papierrollen, L: Lautsprechersy
stem fur Zeitschreibung. 
Naturwiss. 20, 384, 1932. 

Eingriff durch die allgemeinen Nazi- ~_p'~,.o~_e....;cg:....f'~~~~~.~~~~~,"-,"-"""~~~~"""",-"_"",,,,, ......... '_ ............... 

TerrormaBnahmen nach dem "Tag der 
nationalen Erhebung" vom 4. Marz 
1933 und im Vorfeld des am 1. April 
1933 beginnenden "Judenboykotts". Fi
schers Anschuldigungen erwiesen sich 
jedoch als falsch. Daraufhin verlieB er 
das Institut 1934. Seine Abteilung wur
de danach aus dem Institut ausgeglie
dert und 1936 aufgeliist. Bei diesem 
Uberfall wurde auch der bei Timofeeff
Ressovsky als Gast arbeitende amerika
nische Genetiker Hermann Muller vor
iibergehend in Gewahrsam genommen. 
Beim Uberfall am 21. Juni wurden Mit
arbeiter des Instituts widerrechtlich 

1V. Oez.19JJ 1'1 & 

WA~ 
festgenommen, in die Bucher SA-Zen- Pc 
trale abgefiihrt, dort miBhandelt, zum ~"'-"---Aooo""""'~_"-'o--'-''''''''''''''''''''-''-''-'''-'-' 

Exerzieren gezwungen und danach zur Geheimhaltung dieser MaBnah
men verpflichtet. Auf Grund einer Beschwerde von Oskar Vogt in der 
Sitzung des Kuratoriums des Instituts am 6. Juli 1933 iiber diese Einmi
schungen der SA in Institutsangelegenheiten legte der Prasident der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Geheimrat Max Planck, am 7. Juli 1933 
unmiBverstandlich Protest beim Reichsminister des Innern Dr. Wilhelm 

Abb.24. 
Mit Hilfe des Tonniesschen Neuro
graphen registrierte spezijische Ei
genstrome verschiedener Felder (von 
oben nach un ten) der GroBhirnrinde 
eines Kaninchens. 
Naturwiss. 22, 416, 1934. 
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Abb.25. 
Marthe Vogt im Labor der chemi
schen Abteilung des Instituts Jiir 
HirnJorschung. 

Das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung 

Frick ein. Dieser forderte umgehend vom Preul3ischen Minister des In
nern "den Tatbestand sojort jestzustellen zu veranlassen, die Schuldigen 
zur Rechenschaft zu ziehen und das Institut in Berlin-Buch gegen die 
Gejahr etwaiger weiterer StOrungen durch Polizisten zu sichern': Da
durch konnten weitere Eingriffe in das Institut verhindert werden, ob
wohl noch am 28. Dezember 1933 das Geheime Staatspolizeiamt den 
Reichsminister des Innern in einem Schreiben darauf hinwies, dal3 die 
"politischen und rassistischen Verhiiltnisse am Kaiser- Wilhelm-Institut 
eine Nachpriijung von berujener Stelle notwendig machen diirjten ': In 
diesem Brief wurde uber Oskar Vogt u.a. ausgefUhrt: " ... seine immer 
wieder zutage tretenden Begiinstigungshandlungen Juden gegeniiber, die 
Unterlassung der Unterbindung bezw. die stillschweigende Duldung 

kommunistischer Propa
ganda und die Beschiifti
gung von Ausliindern 
hatten ein Spannungsjeld 
geschajjen ... ': 
Wegen seiner Beziehun
gen zu Rul3Iand (s. S. 22f) 
wurde Oskar Vogt auch 
kommunistischer Gesin
nung bezichtigt. In einem 
Brief an den Prasidenten 
der Kaiser-Wilhelm-Ge
seIlschaft antwortete er 
1933 zu den gegen ihn 
erhobenen Vorwurfen 
u.a.: "Ich habe nie in 
meinem Leben einer poli
tischen Partei angehort. 
Ich veljiige auch nicht 
iiber die dazu notwendi

gen Kenntnisse und habe mich nur jiir die Psychologie der Politiker 
interessiert, woriiber ich vielleicht noch einmal ein Buch schreiben wer
de': Der Vorwurf kommunistischer Gesinnung von Oskar Vogt wurde 
schliel3Iich vom Preul3ischen Kultusminister mit Schreiben vom 24. De
zember 1935 an das Prasidium der Kaiser-Wilhelm-GeseIIschaft als 
nicht nachweisbar zuruckgenommen. Immerhin wurde er aber noch 
1937 in einem Aufsatz "Weil3e Juden in der Wissenschaft" im "Vi:ilki
schen Beobachter" vom 19. August wegen seiner fruheren Arbeiten im 
Moskauer Institut fUr Hirnforschung beschimpft. Es ist der starken 
Ruckendeckung zu verdanken, die Oskar Vogt von Seiten der Kaiser
Wilhelm-GeseIlschaft mit ihrem Prasidenten Max Planck und vor all em 
durch den ihm freundschaftlich verbundenen Grol3industriellen und 
Vorsitzenden des Kuratoriums des Instituts Krupp von Bohlen und 
Halbach erhielt, dal3 er seine Konflikte mit den nationalsozialistischen 
Machthabern fur damalige Verhaltnisse im wesentlichen unbeschadet 
uberstand. 
1920 hatte Oskar Vogt von der Kaiser-Wilhelm-GeseIIschaft einen An
steIIungsvertrag auf Lebenszeit erhalten, in dem es u.a. heil3t: "Herr Dr. 
Vogt kann von der Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft nur unter der Voraus-
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setzung entlassen werden, unter den en ein preussischer Hochschulpro
fessor seines Amtes enthoben werden kann': Nach ersten Versuchen 
schon 1934 - bereits am 22. September erhielt Oskar Vogt vom Reichs
ministerium fur Wissenschaft, Erziehung und Kunst eine Ktindigung 
seines Amtes als Institutsdirektor zum 31. Dezember 1934 -- wurde 
schliel3lich am 31. luli 1935 
aus politischen Grunden 
"kraft Gesetz" durch den 
Reichsminister fur Wissen-
schaft, Kunst und Volksbil
dung Bernhard Rust die 
Pensionierung von Oskar 
Vogt als Institutsdirektor 
zum 31. Oktober 1935 ver-
fugt. Damit erfolgte die 
Versetzung in den dauern
den Ruhestand. Da ein 
Nachfolger noch nicht be
nannt war, leitete Oskar 
Vogt das Institut noch bis 
zum 31. Marz 1937 kom
missarisch weiter. Grund 
fur die durch die damaligen 
Machthaber veranlaBte 
Emeritierung von Oskar 
Vogt als Institutsdirektor 
waren seine internationale 
Gesinnung, kritische AuBe
rungen tiber den National
sozialismus, Begtinstigung 
von luden, der Schutz, den 
er Auslandern und politisch 
Andersdenkenden gewahrte 
sowie Duldung kommunis
tischer Umtriebe. Als auf-
rechter Humanist mit aus-
gepragtem sozialen Verant
wortungsbewuBtsein stand 
er in krassem Widerspruch 
zur faschistischen Diktatur. 
Nach der vertragswidrigen 
Abberufung siedelte Oskar 

Sitz und Wesen der Krankheiten 
im Lichte der topistischen Hirnforschung 

und des Variierens der Tiere 

Von 
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Befunde der topistismen Hirnforsmung 
als Beitrag zur Lehre vom Krankheitssitz 
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Vogt mit seiner Frau Cecile am 1. April 1937 nach Neustadt im 
Schwarzwald in das mit Hilfe der Firma Krupp gebaute private "Institut 
der Deutschen Hirnforschungs-Gesellschaft m.b.H." tiber. Diese Gesell
schaft war 1936 von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach und Oskar 
Vogt gegrundet worden. 

Tite/blatt des 1937 bei 1. A. 
Barth/Leipzig erschienenen Buches 
von Cecile und Oskar Vogt iiber ihre 
Arbeiten zur topistischen Himjor
schung. 

Uber das Ausscheiden von Oskar und Cecile Vogt aus dem Bucher Insti
tut findet sich im ratigkeitsbericht der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft fur 
den Zeitraum Oktober 1935 bis Ende Marz 1937 (Naturwiss. 25, S. 382, 
1937) folgende Ausfuhrung: . "Der bisherige Leiter des Kaiser-Wilhelm-
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Instituts fiir Hirnforsehung, Prof Dr. Vogt, legte Ende Miirz die Leitung 
des Instituts nieder, da er die Altersgrenze erreieht hat': Die Leitung der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war 1937 also nicht in der Lage, die wah
ren Griinde von Vogts Ausscheiden aus dem Institut zu beschreiben. 
Und weiter hieJ3 es: "Ebenso sehied das Wissensehaftliehe Mitglied Dr. 
Cecile Vogt aus dem Institut aus': [ ... J. "Am 1. April hat Prof Dr. Hugo 
Spatz aus Miinehen, der schon seit dem I. November 1936 zur Einar
beitung in Bueh tiitig war; die Leitung des Instituts iibernommen. Die 
Obernahme erfolgte gelegentlieh eines feierliehen Betriebsappel/s" (lin
gua Tertii Imperii!). 
Vor ihrem Weggang aus Buch fal3ten Oskar und Cecile Vogt die Ergeb
nisse ihrer jahrelangen Forschungsarbeiten in der zweiteiligen VerOf
fentlichung tiber "Sitz und Wesen der Krankheiten im Lichte der topisti
schen Hirnforschung und des Variierens der Tiere" in dem bereits 1902 

von August Forel und Oskar Vogt gegriindeten "Journal fUr Psycholo
gie und Neurologie" zusammen (erschienen in Band 47, S. 237, 1937 

und Band 48, S. 169, 1938). Diese Arbeiten wurden als eigenstandiges 
Werk auch in dem gleichnamigen Buch 1937 beim Verlag Johann Am
brosius Barth in Leipzig verOffentlicht (Abb. 26). 1939 folgten drei Mit
teilungen tiber "Thalamusstudien", ebenfalls im "Journal fUr Psycholo
gie und Neurologie", und 1954 eine weitere graJ3ere Arbeit tiber "Ge
staltung der topistischen Hirnforschung und ihre Farderung durch den 
Hirnbau und seine Anomalien" im "Journal fUr Hirnforschung", das 
Oskar und Cecile Vogt 1954 mit dem Untertitel "Organ des Instituts ftir 
Hirnforschung und Allgemeine Biologie in Neustadt (Schwarzwald)" 
gegriindet hatten (s. S. 160). 

1m Institut in Neustadt waren beide Vogts noch bis zum Tod von Oskar 
Vogt am 31. Juli 1959 tiitig. Cecile Vogt starb am 4. Mai 1962 bei ihrer 
Tochter Marthe in Cambridge, wohin sie im Juni 1960 gezogen war. 

2.3. DAS KAISER-WILHELM-INSTITUT FOR 
HIRNFORSCHUNG 1937-1945 

Als Kandidaten fUr die Nachfolge von Oskar Vogt in Berlin-Buch waren 
zunachst Professor Hugo Spatz und Professor Willibald Scholz von der 
Deutschen Forschungsanstalt fUr Psychiatrie (Kaiser-Wilhelm-Institut) 
in Mtinchen, Professor Maximinian de Crinis (damals noch Direktor der 
Universitatsnervenklinik in Kaln, spater an der Berliner Charite), Pro
fessor Georges Schaltenbrand von der Inneren und Nervenklinik der 
Universitat Wtirzburg und der Berliner Pathologe Professor Paul Schtir
mann im Gesprach. Insbesondere de Crinis wurde aber von Oskar Vogt, 
auch im Ergebnis eines friiheren Urteils des Mtinchener Psychiaters 
Professor Walther Spiel meyer, abgelehnt. Schliel3lich fiel die Wahl, auch 
den Empfehlungen von Oskar Vogt folgend, auf Hugo Spatz (Abb. 27). 

Professor Spatz war insbesondere durch seine Arbeiten tiber Verschie
denheiten der Reaktionsweise des Zentralnervensystems von Neugebo
renen und Erwachsenen, die Entwicklung der Basalganglien, die pro
gressive Paralyse, die Anatomie des Corpus striatum (Streifenhtigel) so
wie die pathologische Anatomie von KreislaufstOrungen des Gehirns 
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bekannt (Biographie s. S. 178). Zum Zwecke der Einarbeitung in die In
stitutsangelegenheiten kam Hugo Spatz bereits zum 1. November 1936 
nach Berlin-Buch. Bei seiner Amtseinfuhrung 1937 begrtiBte er 
die Mitarbeiter als "Arbeitskameraden" und kundigte u.a. die 
EinfUhrung von obligatorischem Sport an, was offensichtlich 
auch sehr erfolgreich gelang, denn bereits im Institutsbericht 
1938/39 an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wird u.a. ausge
fUhrt: "Das Kaiser- Wilhelm-Institut fur Hirnforschung wurde 
beim 'Sportappell der Betriebe' Kreissieger und Gausieger': 

Mit der Obernahme der Leitung durch Hugo Spatz waren wesent
liche Veranderungen in der Struktur und in Forschungsinhalten 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung in Berlin-Buch 
verbunden. Professor Spatz selbst ubernahm die Leitung der 
Anatomischen Abteilung und der Nervenklinik. Der 1937 aus 
Wurzburg gekommene Neurochirurg Prof. Dr. Wilhelm Tonnis 
(Abb. 28), der gleichzeitig einen Ruf an die Berliner Universitat 
erhielt und hier als Extraordinarius den ersten Lehrstuhl fUr Neu-
rochirurgie grtindete, wurde Leiter der neuen Abteilung fUr Tu-
morforschung und Experimentelle Pathologie des Gehirns. Der ~~ . 
Pathologe Prof. Dr. Hans Anders, Leiter der Prosektur und des In-
stituts fUr Pathologie der Heilanstalten in Berlin-Buch, ubernahm 
gleichzeitig die Leitung der ebenfalls neu gegrtindeten Abteilung fUr Abb. 27. 

Allgemeine Pathologie. Zum 1. Januar 1938 wurde Dr. Julius Hallervor- Hugo Spatz (1888-1969). 

den unter Beibehaltung seiner Tatigkeit als Prosektor der Brandenbur-
gischen Psychiatrischen Anstalten als Leiter der Histopathologischen 
Abteilung mit angegliedertem Laboratorium der Prosektur der 
Brandenburgischen Landesanstalten in der Landesanstalt Pots
dam (ab 1938 Gorden bei Brandenburg/Havel) an das Institut be
rufen. Zugleich wurde Julius Hallervorden stellvertretender Insti
tutsdirektor. Am 30. Januar 1938 wurde ihm vom Fuhrer und 
Reichskanzler Adolf Hitler der Titel Professor verliehen. Die Ab
teilung fUr Menschliche Konstitutionsforschung unter Bernhard 
Patzig wurde in Abteilung fUr Menschliche Erb- und Konstitu
tionsforschung umbenannt. Die Abteilung Genetik erhielt einen 
selbstandigen Status (s. S. 56), die Abteilungen Phonometrie 
(Eberhard Zwirner) und Psychologie (Wolfgang Hochheimer) 
wurden geschlossen. In der Abteilung Chemie wurde 1938 unter 
Helmut Selbach die Arbeit wieder aufgenommen. 
Die Hinwendung zu bevorzugt pathologischen Problemen, - die 
hirnarchitektonischen Arbeiten wurden weitgehend eingestellt -, 
ergibt sich auch aus der Gliederung des Instituts in folgende Ab
teilungen: 
1. Anatomie (Hugo Spatz) mit Forschungsklinik (Nervenklinik) 

(Gertrud Soeken, bis 1941, danach Bernhard Patzig) 
2. Histopathologic mit angegliedertem Laboratorium der Pro

sektur der Brandenburgischen Landesanstalten in der Landesanstalt 
Gorden bei Brandenburg (frtiher Potsdam) (Julius Hallervorden, ab 
1. Januar 1938) 

3. Tumorforschung und Experimentelle Pathologie des Gchirns (Wil
helm Tonnis) 

Abb.28. 
Wilhelm Tiinnis (1898-1978). 
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4. Allgemeine Pathologie (Hans E. Anders, zugleich Leiter der Prosek
tur und Direktor des Pathologischen Instituts der Heilanstalten in 
Berlin-Buch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1953 noch als 
Leiter der Pathologie im Hufeland-Krankenhaus tatig) 

5. Physiologie (Alois E. Kornmliller) mit der Unterabteilung Experi
mentelle Techniken (Hans-Joachim Schaeder) 

6. Menschliche Erb- und Konstitutionsforschung (Bernhard Patzig, ab 
1941 Leiter der Nervenklinik) 

7. Chemie (Helmut Selbach, ab 1938) 
8. Phonometrie (Eberhard Zwirner, bis 31. August 1938) 
Die Abteilung Genetik unter Timofeeff-Ressovsky wurde 1937 ver
selbstandigt (s. S. 56). 

:seglaubL.:;te Ab schrift. 

Zur Erstschrift 3, -R,~: Urkundensteuer entrichtet 
Z·~r !)oppelschrift ./. lliJr Url<.:undensteuer in ~,~arken ent .• ertet. 

§ 20. Barlin, den 28. nazember 1937 
:-;teuerl".'mri\:env-]r,I9.1ter fl'ietz 

(1. S. ) se3. ':Iilli '1" i e t z . 

rY..'..lnd en-B teuer-

Unter der Leitung von Hu
go Spatz wurde auch der 
Vertrag liber die Zu
sammenarbeit zwischen 
dem Kaiser-Wilhelm-Insti
tut fUr Hirnforschung und 
der Heil- und Pflegeanstalt 
Buch, speziell dem Patho
logischen Institut unter 
Prof. Dr. H. Anders, erneu
ert (Abb. 29). Dieser Ver
trag wurde am 23. Dezem
ber 1937 stadtischerseits in 
Vertretung fUr den Ober
blirgermeister von Berlin 
von dem Stadtmedizinalrat 
und spateren ,.Reichsarzte
fUhrer" Dr. Leonardo Conti 
und von Seiten der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft von 
Ernst Telschow unterzeich
net, der nach dem Aus
scheid en von Dr. Friedrich 
Glum als Generaldirektor 
1937 zum "GeschaftsfUh
renden Vorstand und Ge
neralsekretar der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft" be
rufen worden war. 

narke_ c..oer )J-R:.:. 

Abb.29. 

V ere i n bar u n g 
zwischen dem Oberburgarmsister dar Raiohabauptstadt Berlin -
Rauptgesundhe1tsamt - und der Kaiser Wilhelm-Gesellschert 
zur ~Orderung der Wisssnsoharten mit dem Bite Berlin zur 
ErgHnzung das Vartragas yom J. Juli 1928 zwisohen der 
stadtgemeinde Berlin und der Kaiser W11helm-G8sellsohatt 
aur FOrderung der Wis88nsohatten. 

§ 1. Ea soli eins engere Zusammenarbeit zwischen den Arzten 
der Heil- und prlsgeanstalt Buoh der Ralohsbauptstadt 
Bsrlin und anderen IItl1.dtisohen Hollpitillern, die Iier-
... enkranke beherbergen, einerae1 ts und den W. tgl1edern 
dell Kaiser 1fllhelm-InsUtutil tur HirntOrllolllmg in Buoh 
andererselts angestrebt werden. RegelmaSige Vorwe1-
sungen and Aussprachen sol len dalln be1 tragen, die 11r
gebnillse der B1rntor8chung tur das &rat11Che Handeln 
nutzbar zu mllOhen. BeBonderer Wert 11011 dabt<: aut alle 
Fragen dar Erbtorscbnng gelegt werden. 

§ 2. Eine beaonder. enge Zuse.mmenarbe1t eoll, unabhangig 
Ton der person der jewei11gen Leiter, zw1schen dam 
N.uro-pathologisohen Institut der Re10hshauptatadt 
Berlin in SUch und dam Kaiser Wilhelm-Inst1tut tur 
Hirntorschung eingerichtet werden. Die Leiter dar bei
den Institute lIol1sn aich Ton 1hrsn Arbeitsrichtungan 
geganss1tig unterriohtan, sie s011en lIioh gsgen8e1tig 
erganzen und duroh Arbe1tatellung Ushr~aob-unter8Uohnn
gan Term.1den. 

Paragraph en 1 und 2 der Vereinba
rung von 1937 iiber die Zu
sammenarbeit zwischen dem Kai
ser-Wilhelm-Institut fur Hirnfor
schung und der Berliner Heil- und 
PflegeanstaIt, speziell dem Patholo
gischen Institut in Berlin-Buch (l. 
Seitej. 

In Paragraph 3 dieser Vereinbarung heii3t es: "Beide Institute sollen mit 
in den Dienst der Familienforschung gestellt werden. Das Hirnfor
schungsinstitut wird dabei in erster Linie das Gehirn berilcksichtigen, 
das Pathologische Institut vorwiegend die anderen Organe. Die makro
skopische Sammlung der Heil- und Pflegeanstalt wird, soweit sie Ge
hirnpathologie betrifjt, der Sammlung des Hirnforschungsinstituts leih
weise zur Verfilgung gestellt': DemgemaB informierte am 8. Marz 1938 
Prof. Dr. Hans Anders den ReichsgesundheitsfUhrer Prof. Dr. Leonardo 
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Conti tiber seine Zusammenarbeit mit dem Institut fur Hirnforschung 
u.a. folgendermaBen: .. 1m ilbrigen mache ich die Sektionen des Hirnfor
schungsinstituts, soweit sie vom erbbiologischen Standpunkt aus wich
tig sind. Ich nehme regelmiiBig an den Demonstrationen und Vorlesun
gen des Hirnforschungsinstituts teil, um in gemeinsamer Aussprache 
mit den Mitgliedern des Kaiser- Wilhelm-1nstituts die beabsichtigte enge 
Filhlungnahme zwischen Neurohistologie und allgemeiner Pathologie 
herzustellen ': 

1938 wurde auch das 
Kuratorium des Insti
tuts neu formiert. Un
ter dem Vorsitz von 
Generaloberstabsarzt 
und HeeressanitiHsin
spekteur Prof. Dr. An
ton Waldmann gehor
ten neben bisherigen 
Mitgliedern (Krupp v. 
Bohlen und Halbach, 
Schmidt -Ott, Foerster 
(bis zu seinem Tod 
1941), Rossie, Straub 
und den Amerikanern 
Merriam, Streeter und 
Muller; s. S. 26) neu
berufen u.a. der Frankfurter Hirnpathologe Prof. Dr. Karl Kleist, der 
Hamburger Neurologe Prof. Dr. Heinrich Pette, der Mtinchener Neurolo
ge Willibald Scholz und der Berliner Genetiker Fritz v. Wettstein an. 
Auch tiberzeugte Nationalsozialisten wurden nunmehr berufen, nam
lich Prof. Dr. Hans Heinze, ab 1934 Leiter der Potsdamer Heil- und Ptle
geanstalt, die 1938 nach Brandenburg-Gorden verlegt wurde (gehorte 
auch dem "ReichsausschuB zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und 
anlagebedingter schwerer Leiden" an; wurde nach dem Zweiten Welt
krieg in der Sowjetunion zu sieben Jahren Haft verurteilt), der Berliner 
Psychiater Prof. Dr. Maximinian de Crinis, Mitglied der Kommission zur 
Vorbereitung der T4-Aktion (beging im Mai 1945 Selbstmord) sowie 
Prof. Dr. Hermann Boehm, Direktor des erbbiologischen Forschungsin
stituts der Fiihrerschule der Deutschen Arzteschaft in Alt-Rehse bei 
Neubrandenburg. Das Reichs- und PreuBische Ministerium fur Wissen
schaft, Erziehung und Volksbildung war durch Prof. Dr. Rudolf Mentzel, 
die Stadt Berlin durch Stadtmedizinalrat Leonardo Conti vertreten. Mit 
dem Vorsitzenden Prof. Dr. Anton Waldmann, Sanitatsinspekteur des 
Heeres, und Sanitatsinspekteur der Luftwaffe Dr. Erich Hippke hatte 
auch das Militar Sitz im Kuratorium. Nach dem Tod von Waldmann 
1940 iibernahm ein anderer Sanitatsinspekteur des Heeres, namlich Dr. 
Siegfried Handloser, den Vorsitz im Kuratorium. 
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kam es im Institut fur Himfor
schung zur Etablierung militarischer Einrichtungen, die zu betracht
lichen Veranderungen in den Aufgaben, Strukturen und Verantwort
lichkeiten fuhrten. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Julius 
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Abb.30. 
Mitarbeiter der .. Betriebszelle Hirn
forsehung" bei der Demonstration 
am 1. Mai 1937 (vergl. hierzu aueh 
Abb. 82). Von links naeh reehts 
u.a.: Hugo Spatz (ganz links, 1. 
Reihe), Wolfgang Hochheimer (drit
ter von links, I. Reihe), N. W Ti
mofeeff-Ressovsky (zweiter von 
reehts, 2. Reihe; daneben reehts 
Eberhard Zwirner). 
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Hallervorden wurde im Institut eine "Sonderstelle zur Erforschung von 
Kriegsschaden des Zentralnervensystems" eingerichtet, deren Trager
schaft bei der Militararztlichen Akademie lag. Hier wurden u.a. die Sek
tionen fUr das in der Klinik untergebrachte Reservelazarett 127 durch
gefUhrt und verschiedene, vor all em entzundliche Erkrankungen und 
Infektionen des Zentralnervensystems untersucht. In der Klinik richtete 
das "Luftfahrtmedizinische Forschungsinstitut des Reichsluftfahrtmini
steriums" (RLM) unter Leitung von Oberfeldarzt Hugo Spatz, der haufig 
Felddienste bei der Luftwaffe zu versehen hatte, eine ,.AuBenabteilung 
fur Gehirnforschung" ein, die sich mit Schaden im Zentralnervensystem 
des fliegenden Personals der Luftwaffe beschaftigte. Und schlieBlich 
wurde unter Leitung von Oberstabsarzt Wilhelm Tonnis eine "For
schungsstelle fUr Hirn-, Ruckenmark- und Nervenverletzte" gebildet, 
deren Aufgabe vor allem in der Nachbehandlung und Rehabilitation 
von Verletzten mit Schaden im ZNS bestand. Ab 1941 wurde die For
schungsklinik des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung unter 
Bernhard Patzig als Reservelazarett 127 fUr Nerven-, Hirn- und Ruk
kenmarkverletzte genutzt. Die Neurochirurgische Abteilung wurde von 
Prof. Dr. Wilhelm Tonnis geleitet, die Konservative Abteilung von Dr. 
Hans Rosenhagen aus dem Bucher Ludwig-Hoffmann-Hospital. 1944 
wurde die Klinik schlieBlich in ein Heereslazarett fUr Gehirnverletzte 
umgewandelt. 
Die Veranderungen in den Aufgabenbereichen der Klinik und des Insti
tuts mit den parallellaufenden militarischen Einrichtungen ab 1939/40 
fUhrten zu einem Abbau der Grundlagenforschung, was zunehmend 
auch aus den Publikationen deutlich wird. Fur den Zeitraum 1938 bis 
1943 wurden dafur einige Arbeiten ausgewahlt (in der Zeitschrift "Na
turwissenschaften", in der regelmaBig die ratigkeitsberichte mit VerOf
fentlichungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft publiziert wurden, fin
den sich ab Band 32, Jahrgang 1944, keine Mitteilungen mehr): 

~. pat,ig: 3ur "rage oes I!:rbganges uno Ocr tl1anifefticrung fcl)i,opi)rener 
I!:rfranfungen. 3. tleurol. J6J, 52J (1938) 

-6. Spat,: Uber multi,cntrifci) waci)scnoe Q5[tome unO 3ur ,Srage ocs Q5lio, 
jarfoms. 3. tlcurol. J6J, J60 (1938) 

-6. Spat,: lOie "fyftcmatifci)en l1tropl)icn": I!'ine wol)lgcfenn3cici)' 
netc Q5ruppe Ocr I!:rbfranfi)citen ocs tlcrvcnfyftcms. l1rci). pfyci)iatr. J08, J 
(1938) 

I!:. Webcr: ~cratomc unO ~eratoioe ocs 3cntralncrvcnfyftcms. 3bl. tlcuro, 
cl)ir. 4, 47 (1939) 

-6. Spat,: pati)ologifci)c l1natomie ocr :Rrcislaufftorungcn ocs Q5el)irns. 3. 
tlcurol. J67, 30J (1939) 

:I. -6a[[crvoroen: :Rrcislaufftorungcn in Ocr '21tiologic oes angcborencn 
Sci)waci)l1nns. 3. tlcurol. J67, 527 (1939) 

~. Pat3ig: progcclTivc paralyfe unO fenilc lOemen,: I!:rbbiologifcl)e, flint' 
fci)c unO anatomifci)e ~ctracl)tungen. 3. mcnfci)l. Oererbgs, u. :Ronftit.lel)re 23, 
66J (1939) 

W. ~onnis u. (. 3i1lcl): ~ntrafranidlc Q5anglicn,c[[gcfci)wiilfte. 3bl. tlcu, 
rocl)ir. 4,273 (1939) 

-6. l1noers u. W.l!:icfe: Oeranocrungcn an Q5el)irngcfa13cn bci -6ypertonic. 
3. tleurol. J67, 562 (1939) 
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~ 1.\Iaue: parfinfonfc~e 1.\ranl'~eit cParalyfis agitans) unb poftenccp~alf; 
tifc~er parl'infonifmus.1Irc~. Pfyc~iatr. HJ, 25l (940) 

'1L 1£. 1.\ornmUller: mec~anismus ber corticalen 1£rregungsablaufe unb Me 
regionale <l5lieberung ber <6irnrinbe. 3. t1euroI. l68, 248 (940) 

~. Pat3ig: iDic pat~ogenefe ber Sc~i3op~renie , ein genetifc~es problem. 
3. 1.\onftitutionsle~re 24 094l) 

1.\. 0. ~ag~: Syftematifc~e '2(trop~ien ber <l5rol3~irnrinbe CPicl'fc~e 1.\ranl', 
~eit). 1Irc~. Pfyc~iatr. H4, 68 094l) 

'1L 1£. 1.\ornmiiUer et aI.: <l5e~irnal'tionsftrome im al'uten Sauerftoffman, 
gel. JLuftf.meb. 5, l6l 094l) 

<6. Spat3: <l5e~irnpat~ologie im 1.\riege. Uon ben <l5e~irnwunben. 3bI. 
t1euroc~ir. 6, 162 094l) 

:J. <l5remmler: ~C3ie~ungen ber <6YPo):ie 3um epUeptifc~en 1InfaU unb 3U 
<6o~cnl'rampfen. t1eroenar3t l5, 467 (942) 

5. :J. :Jrfiglcr: <6eilungsoerIauf e):perimenteUer <6irnwunben. 3bI. t1euro, 
c~ir. 7, 1 (942) 

5.:J. 3iiIc~: iDer t1eroenfc~ul3fc~mcr3. 3. t1euroI. l75, l88 (942) 
:J. <6aUeroorben: pat~ologifc~,anatomifc~e Ueranberungen im 3entralner, 

oenfyftem bcim 5lecffieber. mUitarar3t 8 (943). 

Die Einbeziehung des Instituts in militarmedizinische Aufgaben geht 
auch aus Kommentaren in den lahresberichten hervor. So finden sich 
in den Berichten der Geschaftsjahre 1941 bis 1943 Ausfuhrungen zu 
Arbeiten tiber kriegsbedingte SchuBverletzungen im Gehirn und deren 
Folgen sowie tiber Behandlungen von Hirnwunden. 1m Bericht 1940/41 
wird u.a. mitgeteilt: .,Die besondere Ausbildung der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter konnte seit Kriegsausbruch weitgehend flir den Wehr
machtssanitiitsdienst nutzbar gemacht werden", und im Bericht fur das 
Geschaftsjahr 1943 wird ausgefuhrt: "Die Tiitigkeit des Instituts stand 
nach wie vor in erster Linie im Dienste des Sanitiitswesens der Luftwaf
fe und des Heeres': Ergebnisse wurden z.T. gemeinsam mit dem Luft
fahrtmedizinischen Forschungsinstitut des Reichsluftfahrtministeriums 
veriiffentlicht. 
Uber die Dienste des Instituts im Rahmen des Sanitatswesens der Luft
waffe und des Heeres wurde mit propagandistischem Hintergrund auch 
in der Presse informiert. So wurde beispielsweise in der "Berliner Mor
genpost" vom 28. Februar 1942 unter dem Thema "Das Wunder Gehirn 
- Besuch im Kaiser-Wilhelm-Institut fur Hirnforschung" ausgefuhrt: "In 
der physiologischen Abteilung werden Tierversuche gemacht und wer
den jetzt auch wehrmachtwichtige Untersuchungen vorgenommen ': Und 
weiter: "Auch bei schweren Gehirnverletzungen kann heute das Messer 
des Chirurgen noch heilsam eingreifen ... DaB bei solchen Verletzungen 
auch unsern Kriegsversehrten mit allen Mitteln moderner Heilkunst ge
holfen wird, ist selbstverstiindlich ': 
Plane fur die durch den Reichsforschungsrat noch im Oktober 1944 
veranlaBte Unterbringung einer Hochspannungsanlage zur Neutronen
erzeugung in der durch das Rtistungsamt beschlagnahmten Friedhofs
kapelle (Abb. 5) fur Arbeiten von Prof. Dr. Christian Gerthsen, Direktor 
des 2. Physikalischen Instituts der Berliner Universitat, im Rahmen ei
nes "Vierjahresplaninstituts fur Atomforschung" kamen nicht mehr zur 
Durchfuhrung. 
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Mit Schreiben des Oberkommandos des Heeres vom 19. April 1944 
wurde die Verlegung der o.g. Aul3enabteilung fur Gehirnforschung des 
Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstituts von Professor Spatz zum 
25. April 1944 nach Dillenburg in das Reservelazarett im dortigen 
Schlol3hotel angeordnet. 
Ab Mai 1944 erfolgten nacheinander Verlegungen von Abteilungen des 
Instituts fiir Hirnforschung. Die Abteilung Hallervorden wurde am 8. 
Mai 1944 nach Dillenburg, die Abteilung Kornmiiller am 15. Februar 
1945 an das Gottinger Universitatsinstitut fur Physiologie verlegt, die 
Abteilungen Tonnis und Patzig im Marz 1945 nach Bochum-Langen
dreer bzw. nach Marburg. Hugo Spatz ging zunachst nach Miinchen 
und 1946 nach Dillenburg, wo er sich u.a. wieder mit Julius Hallervor
den, Alois Kornmiiller und Wilhelm Tonnis im dort neu gegriindeten 
Hirnforschungsinstitut vereinigte, das 1949 nach Giel3en verlegt wurde. 
Da Buch im Ostsektor von Berlin lag, der nach dem Zweiten Weltkrieg 
unter sowjetischer Kontrolle stand, war fiir Hugo Spatz eine Fortfiih
rung des KWI fur Hirnforschung in Berlin-Buch nicht opportun. In sei
nen Plan en zum Wiederaufbau eines Instituts fur Hirnforschung schrieb 
er daher bereits am 8. Juli 1945 u.a. " ... solange an einen Wiederaujbau 
in Berlin-Buch nicht gedacht werden kann ... ': Die Folge war die Griin
dung des Instituts in Dillenburg. 
Den Zweiten Weltkrieg iiberstand das Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Hirn
forschung in Buch weitestgehend unbeschadigt. Lediglich bei einem 
Luftangriff im Raum Berlin-Buch am 18. November 1943, bei dem u.a. 
die barocke Bucher Schlol3kirche schwer getroffen wurde und aus
brannte, ebenso wie einige Hauser, Stalle und Scheunen in Alt-Buch, 
gingen durch einen Bombeneinschlag im Institutsgelande lediglich ei
nige Fenster des Institutsgebaudes zu Bruch. Eine im Torhaus einge
schlagene Brandbombe blieb ohne grol3ere Wirkung. 

Wie schon zu Vogts Zeiten 1930 bis 1935/37 gehorte das Institut fiir 
Hirnforschung auch nach Obernahme der Leitung durch Hugo Spatz 
1937 zunachst noch zu den fuhrenden wissenschaftlichen Einrichtun
gen auf diesem Gebiet in Deutschland und auch international. Das wird 
auch durch die zahlreichen Arbeitsaufenthalte von Arzten und Wissen
schaftlern im Bucher Institut belegt, urn sich hier, wissenschaftlichen 
Gepflogenheiten folgend, mit neuesten Entwicklungen und Erkenntnis
sen des Fachgebietes bekannt zu machen, neue Techniken zu erlernen 
und gemeinsam mit Bucher Wissenschaftlern Forschungsprojekte zu 
bearbeiten. Von 1938 bis 1940 arbeiteten ca. 50 auslandische Gaste aus 
insgesamt 22 Landern im Bucher Institut, u.a. aus USA, England, Japan, 
Schweden, Schweiz, Italien, Brasilien, Chile, Estland, Peru, Bulgarien, 
Rumanien, Island. Aus Deutschland arbeiteten 33 Wissenschaftler und 
Arzte zeitweilig als Gaste im Institut, und zwar aus 19 verschiedenen 
renommierten Instituten und Kliniken, vor allem der Universitaten Frei
burg, Tiibingen, Miinchen, Berlin, Koln, Rostock und Breslau. Auch 
Arzte aus Heil- und Pflegeanstalten, die spater an Euthanasieaktionen 
beteiligt waren, schickten Arzte in das Bucher Institut, so z.B. die An
stalten Arnsdorf bei Dresden, Herzberge, Leipzig-Dosen, Dortmund
Aplerbeck und Gorden. Daraus leitete der Historiker Dr. Hans-Walter 
Schmuhl in seiner Arbeit "Hirnforschung und Krankenmord" Netzwer-
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ke des Euthanasieapparates ab, die seit 1937/38 auf vielfaJtige Weise 
urn das Kaiser-Wilhelm-Institut fur Hirnforschung in Berlin-Buch ge
kmlpft worden seien, eine Konstruktion, die jedoch wissenschaftlich 
nicht weiter belegt wird. 
Wahr ist allerdings, daB Hugo Spatz und insbesondere Julius Hallervor
den an wissenschaftlich-medizinischen Untersuchungen der Gehirne 
von Euthanasieopfern beteiligt waren. Julius Hallervorden galt als einer 
der bekanntesten Mitarbeiter der neurohistopathologischen Schule von 
Professor Walther Spielmeyer von der Deutschen Forschungsanstalt fur 
Psychiatrie (Kaiser-Wilhelm-Institut) Mtinchen. Als international nam
hafter Neuropathologe war Hallervorden vor all em durch seine Arbei
ten tiber Krankheiten des extrapyramidal-motorischen Systems, ange
borenen Schwachsinn, MiBbiidungen des kindlichen Gehirns infolge 
gefaBbedingter StOrungen sowie tiber Entmarkungskrankheiten, insbe
sondere der von ihm neu erkannten konzentrischen Form der Ski erose 
bekannt, auch durch die Beschreibung der nach ihm und Hugo Spatz 
benannten, genetisch bedingten neuroaxonalen Dystrophien und Pig
mentansammlungen im Globus pallidus und in der Substantia nigra. 
Wie erwahnt, trat Julius Hallervorden am I. Januar 1938 in das Institut 
fur Hirnforschung ein, und zwar unter Beibehaltung seiner Funktion als 
Leiter der Prosektur der von Professor Walter Heinze geleiteten "Bran
denburgischen Psychiatrischen Landesanstalten" in Gorden. Die Pro
sektur wurde von da ab auch als AuBenstelie (Zweigstelle) des Bucher 
Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung gefuhrt (s. auch S. 39). 
Unterstiitzt wurde Hallervorden in der Gardener AuBenstelie von sei
nem dortigen Assistenten Dr. Werner-Joachim Eicke. 1m Protokoll einer 
Sitzung des Kuratoriums des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Hirnfor
schung am 20. Dezember 1938 heiBt es u.a.: "Durch die Verlegung der 
Prosektur der Brandenburgischen Anstalten an unser Institut und durch 
die Errichtung einer Zweigstelle ist dem Institut ein sehr wertvolles Ma
terial von Gehirnen, besonders aus dem Gebiet des angeborenen 
Schwachsinns, zugejlossen ': 
In der Anstalt Brandenburg-Gorden wurden ab 1939/40 im Rahmen des 
Euthanasieprogramms, vor allem der Aktion T4 (nach der Zentrale die
ser Aktion in der Berliner TiergartenstraBe 4 benannt), Menschen um
gebracht. Dieses Programm beinhaltete die organisierte Totung vor al
lem von Kindem mit erb- und anlagebedingten Leiden sowie "wertlo
sen Lebens", wie es damals hieB, urn erbkranken Nachwuchs zu verhin
dern. Mit Wirkung vom I. Juli 1940 wurde die Anstalt Gorden zur Kin
derfachabteilung des Reichsausschusses zur wissenschaftlichen Erfas
sung erb- und anlagebingter schwerer Leiden erklart. 
Nach einem Besuch in Gorden schrieb Julius Hallervorden am 9. Febru
ar 1939 an Hugo Spatz: "Ich habe eine groBe Revue wunderbarer Gehir
ne gesehen, die inzwischen eingelaufen waren': Die ersten Gehirne in 
Gorden getOteter Kinder untersuchte Hallervorden nachweislich am 15. 
Mai 1940, einige wahrscheinlich schon 1939, und zwar in Kenntnis, 
daB es sich urn Opfer von EuthanasiemaBnahmen handelte. Spatestens 
seit April 1940 wuBten Julius Hallervorden und Hugo Spatz davon, 
denn am 19. April 1940 nahmen neben anderen Psychiatern beide an 
einer Sitzung in der Reichskanzlei teil, in der die Anwesenden tiber die 
Euthanasieaktionen informiert wurden und insbesondere auch damber, 

45 



46 Das Kaiser-Wilhelm-Institut fur Hirnforschung 

daB die Gehirne der GetOteten neuropathologisch zu untersuchen seien. 
Am 28. Oktober 1940 wurden in Brandenburg 56 Kinder getotet. Von 
37 Totungsopfern entnahm Hallervorden selbst die Gehirne und nahm 
sie mit nach Berlin-Buch. Meist wurden die Untersuchungen jedoch in 
der Prosektur in Gorden vorgenommen, nur zum geringeren Teil im Bu
cher Institut fur Hirnforschung. Hallervorden auBerte sieh dazu in ei
nem Brief vom 11. Februar 1946 im Zusammenhang mit den Nurnber
ger Arzteprozessen an den Prasidenten des Internationalen Geriehtshofs 
folgendermaBen: "Ich selbst war neben meiner Tiitigkeit als Leiter der 
histopathologischen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts Prosektor 
der Landesirrenanstalt Gorden bei Brandenburg. In dieser Eigenschaft 
hatte ich jedes Gehirn der dort Verstorbenen zu untersuchen, nur die zur 
Kliirung der Diagnose und der Krankheitsentstehung wichtigen liess ich 
an meine Abteilung im Hirnforschungsinstitut kommen, um sie dort zu 
studieren': tIber seine Untersuchungen an Gehirnen von Totungsopfern 
der Anstalt Brandenburg-Gorden (wie auch anderer Anstaiten, z.B. 
Bernburg, Leipzig-Dosen, Sonnenstein-Pirna) schrieb Hallervorden am 
8. Dezember 1942 an die Deutsche Forschungsgemeinschaft u.a.: 
"AuBerdem konnte ich im Laufe dieses Sommers 500 Gehirne von 
Schwachsinnigen selbst hier sezieren und zur Untersuchung vorberei
ten", und noch am 9. Marz 1944 schiekte er das nachfolgend abgebil
dete Schreiben (Abb. 31) an Prof. Dr. Paul Nitsche, dem arztlichen Leiter 
und Obergutachter der Euthanasieaktionen, der 1946 zum Tode verur
teilt und hingeriehtet wurde. 

<.ilOr Wllholm-I.IUtu! lOr Hlml.~chu.g Sorlln-Such 9.f:arz 1944. Nach sorgfaitigen Aus
wertungen von Ar
chivmaterialien durch 
den Tubinger Neurolo
gen und Neuropatho
logen Prof. Dr. Jurgen 
Peiffer (1999 u. 2000 
sowie personliehe Mit
teilung) enthaiten die 
Karteikarten der Gor
dener Prosektur fur 

Abb.31. 
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5ehr verehrter Herr Kollege, 

Ins~es~t babe icn 697 veh1rne erhalteu e1nschl. derer, 
die 1ch e1ngal in Brande~bur6 selbst herausgenommen habe. 
,Auch die au.s Di:Ssen sind mit einberechnet. E1n erhebl1cher 
Te1l davon 1st bere1ts untersucht, ob 1ch sie tre1lich elle 
h1stologisch genauer untersuchen werde, steht dahin. 

Mit den besten G%iisseu . 

Ihr 

Schreiben von Julius Hallervor
den an Prof Dr. Paul Nitsche, 
Obergutachter der Euthanasie
aktionen. Erliiuterungen s. Text. 

den Zeitraum 1939 bis 1944 1719 "Fallnummern", von den en lediglich 
68 an das Hirnforschungsinstitut in Buch gelangten. Von Hallervorden 
wurden von 1939 bis 1944279 Gehirne untersucht, die sieher, und 314 
Gehirne, die wahrscheinlieh von Totungsopfern der Euthanasieaktionen 
stammten; in 231 Fallen konnte ein Zusammenhang mit Totungen im 
Rahmen von EuthanasiemaBnahmen nieht sieher nachgewiesen werden 
(als "unwahrscheinlieh" klassifiziert). Auch von Hugo Spatz wurden 
Gehirne untersucht. Von den von ihm insgesamt 344 untersuchten Ge
hirnen konnte in 16 Fallen die Herkunft von Euthanasieopfern gesi
chert werden, in 89 Fallen als wahrscheinlich, in 239 als unwahrschein
lieh. Die als sieher und wahrscheinlieh registrierten 698 Faile, die von 
Hallervorden und Spatz untersucht wurden, mach en 8,9% der in Buch 
und Gorden registrierten 7874 Euthanasieopfer aus. Peiffer schreibt da
zu 1999: " ... in the period from 1939 until 1944 a total of 1651 cases 
were examined in Brandenburg-Gorden, not including 68 brains which 
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were sent ... to Hallervordens department in Berlin-Buch, clearly selec
ted for scientific research purpose': In seinem Artikel "Neuropathologi
sche Forschungen an "Euthanasieopfern" an zwei Kaiser-Wilhe!m-In
stituten" schreibt Peiffer: "Beweise dafiir, daB durch die Wissenschajt
ler ... gezielt Kranke getotet wurden, fanden sich nicht, wohl aber auf 
Grund der Diagnosevergleiche gewichtige Hinweise darauf, daB gezielt 
Gehirne GetOteter entnommen und den Forschungsinstituten zugeleitet 
wurden': 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Julius Hallervorden am 14. Juni 
1945 im Institut fur Hirnforschung in Dillenburg von dem aus Frank
furt/Main stammenden Psychiater Dr. Leo Alexander, einem Vertreter 
der US-Militarregierung im Range eines Majors, aufgesucht und liber 
seine neuropathologischen Arbeiten in Buch und Gorden befragt. Dr. 
Alexander war bis 1933 in Deutschland als Psychiater tatig und muBte 
als Jude nach der Machtlibernahme durch die Nationalsozialisten 
Deutschland verlassen. Die Aufzeichnungen dieses Gesprachs, das Hal
lervorden als personliche fachliche Unterhaltung interpretierte, hat 
Alexander in einem Dokument zusammengefaBt, das die Bezeichnung 
L-170 erhie!t. In diesem Schriftstlick sind auch Berichte liber andere 
Personen und Institutionen enthalten, so z.B. auch liber Dr. Hugo Spatz 
und Dr. A. E. Kornmliller vom Institut fur Hirnforschung, liber Profes
sor Dr. Friedrich Hermann Rein vom Physiologischen Institut der Uni
versitat Gottingen, liber das Luftfahrtmedizinische Forschungsinstitut 
des Reichsluftfahrtministeriums sowie liber die Abteilung fur Serologie, 
experimentelle Therapie und Spirochatenforschung der Deutschen For
schungsanstalt fur Psychiatrie (Kaiser-Wilhe!m-Institut) Mlinchen. Die
ses Dokument war zunachst als Geheimbericht Alexanders fur das ame
rikanische Heer bestimmt, wurde dann aber auch dem Nlirnberger 
Internationalen Gerichtshof zugeleitet. 1949 hat Alexander diese Vor
gange in Band 241 der Zeitschrift "The New England Journal Medicine" 
unter dem Tite! "Medical Science under Dictatorship" (S. 40-47) publi
ziert. In der Unterhaltung liber die Zusammenarbeit (collaboration) von 
Hallervorden mit der Anstalt in Gorden hat nach Alexanders Aufzeich
nungen Hallervorden u.a. geantwortet (Hallervorden sprach Dialekt sei
ner ostpreuBischen Heimat): ,,Ich habe da so was gehort, daB das ge
macht werden soli, und da bin ich denn zu den en hingegangen und ha
be ihnen gesagt, nu Menschenskinder, wenn Ihr nu die aile umbringt, 
dann nehmt doch wenigstens die Gehirne heraus, sodaB das Material 
verwendet werden kann. Die fragten dann, nu wie viele konnen Sie 
untersuchen, da sagte ich ihnen, eine unbegrenzte Menge, - je mehr, de
sto besser. Ich gab ihnen die Fixierungsmittel, Glasbehiilter und Kiisten 
sowie Instruktionen fiir die Entnahme und Fixierung der Gehirne, und 
dann kamen sie nur so und brachten sie herein wie von einem Lieferwa
gen eines Mobelgeschiijts. Die "Gemeinniitzige Krankentransport-Ge
sellschajt" brachte sie in Lieferungen von 150-250. [ ... J. Es war wun
derbares Material unter diesen Gehirnen, wunderbare Schwachsinnige, 
MiBbildungen und friihinfantile Krankheiten. Ich nahm diese Gehirne 
selbstverstiindlich an. Woher sie kamen und wie sie zu mir kamen, war 
wirklich nicht meine AngelegenheW: Hallervorden, dem diese Nieder
schrift von Alexander vor seiner Nutzung fur den Nlirnberger ProzeB 
nicht vorgelegt worden war, hat mehrfach versucht, diese Aussagen als 
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nicht den Tatsachen entsprechend zuriickzuweisen. In einem Brief vom 
6. November 1947 schrieb Hallervorden an Dr. Alice Grafin von Platen
Hallermund, offizielle Beobachterin bei den Nurnberger Arzteprozessen 
und Autorin des Buches "Die Totung Geisteskranker in Deutschland" 
(Frankfurt, 1947), " ... keine der mir vorgeworfenenfrivolen Ausserungen 
habe ich gebraucht. Wohl habe ich gesagt - und das vertrete ich auch 
heute noch - dass es ein sehr wertvolles Material gewesen ist, dessen 
Untersuchung mir auch neue wissenschaftliche Ergebnisse gebracht hat. 
Ich habe auch nicht gesagt: Wo die Gehirne herkamen, war nicht meine 
Angelegenheit ... ich bin gefragt worden, ob ich die Gehirne untersuchen 
wollte, das habe ich bejaht': Hallervorden hat also die Tatbestande sei
ner Untersuchungen an Gehirnen von Euthanasieopfern prinzipiell be
statigt, verschiedene ihm zur Last gelegte Aussagen und Begleitumstan
de aber zuriickgewiesen. Ein Schreiben von Hallervorden vom 27. Au
gust 1946 in dieser Angelegenheit an Dr. Alexander in den USA mit der 
Bitte urn Stellungnahme wurde von diesem nicht beantwortet, ebenso 
nicht ein spateres Schreiben von Hugo Spatz in dieser Angelegenheit. 
Trotz seiner Tatigkeiten und Zusammenarbeit mit Beteiligten der To
tungsaktionen im Euthanasieprogramm kam es nach dem Zweiten 
Wekltkrieg zu keinem offiziellen Ermittlungsverfahren und zu keiner 
Anklage gegen Julius Hallervorden und demzufolge auch zu keiner ge
richtlichen Verurteilung. 1m Dokument D 906 der Nurnberger Untersu
chungen heiBt es: "Hallervorden was not connected with the euthanasia 
action ': Auch gegen Hugo Spatz wurden wegen seiner neuropathologi
schen Arbeiten an Gehirnen von Euthansieopfern keine Ermittlungen 
durchgefUhrt. 
Uber Julius Hallervorden schrieb Dr. Alice Platen-Hallermund, daB "er 
ganz seiner Wissenschaft so lebte, daB Forschung und das Streben nach 
Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse fur ihn auBerhalb der 
politischen Wirklichkeit stand", und Professor Jurgen Peiffer (2000) ur
teilt: "Zwischen seiner [d.h. Hallervordensl bezeugten Ablehnung der 
Totungen und seinem Interesse an der Auswertung der Gehirne von 
Kranken, denen sein spezielles Interesse galt, besteht ein unaujIosbarer 
Widerspruch ': 
Am 25. Mai 1990 fand auf dem Waldfriedhof in Munchen im Rahmen 
einer Gedenkveranstaltung der Max-Planck-Gesellschaft die Bestattung 
von Hirnpraparaten statt, die wahrend der Diktatur des Nationalsozia
lismus auf verwerfliche Weise gewonnen worden waren. Die im Hirn
forschungsinstitut in Frankfurt/Main aufgefundenen Praparate ent
stammten der neuropathologisch-mikroskopischen Sammlung aus dem 
Kaiser-Wilhelm-Institut fur Hirnforschung. Es handelte sich vor allem 
urn Gehirnpraparate von Geisteskranken, die in der Anstalt Branden
burg-Gorden getotet worden waren. Diese Praparate wurden 1944 (s. S. 
44) sowie 1949 (s. S. 75) von Berlin-Buch nach Westdeutschland 
uberfUhrt. Der Gedenkstein tragt folgende Inschrift: "Zur Erinnerung 
an Opfer des Nationalsozialismus und ihren MiBbrauch durch die Medi
zin - allen Forschern als Mahnung zu verantwortlicher Selbstbegren
zung': 
Am 14. Oktober 2000 wurde im Gelande des Biomedizinischen For
schungscampus Berlin-Buch in einer Gemeinschaftsveranstaltung von 
Max-Delbriick-Centrum fUr Molekulare Medizin, der Max-Planck-Ge-
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sellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Mahnmal 
"Zur Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischer Euthanasiever
brechen" eingeweiht (s. Abb. 142). Der weitere Text lautet: "Von 1939 
bis 1944 haben Wissenschaftler des Kaiser- Wilhelm-Instituts for Hirn
forschung in Berlin-Buch Gehirne von Opfern der Mordtaten fur For
schungszwecke benutzt. Als Verpjlichtung und Mahnung for Wissen
schaftler und Arzte zu ethischem Handeln, zur Achtung der unveriiu
Berlichen Rechte aller Menschen und zur Wahrnehmung gesellschaft
licher Mitverantwortung': 

2.4. DIE ABTEILUNG GENETIK 1M INSTITUT FUR 
HIRNFORSCHUNG 

1m Februar 1925 weilte Professor Oskar Vogt in Moskau, urn dort die 
Arbeiten zur "wissenschaftlichen Erforschung" des Gehirns des 1924 
verstorbenen W. l. Lenin vorzubereiten (s. S. 22). Er benutzte diesen 
Aufenthalt, urn fUr sein Berliner Institut fUr Hirnforschung einen russi
schen Genetiker aus der Schule des bekannten Populationsgenetikers 
Professor Sergei Sergejewitsch Tschetwerikoff (1880-1959) zu gewin
nen. Die Wahl fiel auf den jungen Nikolai Wladimirovich Timofeeff
Ressovsky (Abb. 32, 35, 45; Biographie s. S. 180) aus dem Moskauer In
stitut fUr Experimentelle Biologie von Professor Nikolai Konstantino
witsch Koltzoff (1872-1940). Oskar Vogt war vor allem an Timofeeffs 
populationsgenetischen Arbeiten im Zusammenhang mit vererbbaren 
neurologischen Krankheiten interessiert, die beim Menschen mit unter
schiedlichen Haufigkeiten und Schweregraden auftreten. Schon sehr 
fruh hatte sich Oskar Vogt im Rahmen seiner Untersuchungen tiber Va
riationen bei Hummelarten auch mit evolutionspragenden Faktoren be
schiiftigt. Die genetischen Grundlagen der Ausbildung von Farbmustern 
bei Insekten, die Vogt auf das Zusammenwirken einer Vielzahl insbe
sondere mutierter Gene zuruckfUhrte, schienen ihm ein geeignetes Mo
dell auch fUr seine Arbeiten tiber individuelle Unterschiede in der Zyto
architektonik des menschlichen Gehirns und Fragen der Evolutionsbio
logie zu sein. 
Bereits am 1. Juli 1925 siedelte N. W. Timofeeff-Ressovsky mit seiner 
Familie von Moskau nach Berlin tiber. Oer Wechsel erfolgte im Rahmen 
eines 1924 zwischen Deutschland und der Sowjetunion geschlossenen 
wissenschaftlichen Austauschprogramms. Da sich Vogts Institut zu die
ser Zeit noch in der Magdeburger StraJ3e im Zentrum von Berlin befand, 
wurden die Laboratorien der ftir Timofeeff-Ressovsky geplanten geneti
schen Abteilung einschlie13lich der Wohnung fUr die Timofeeff-Familie 
zunachst in der Steglitzer StraJ3e 45 (heute PohlstraJ3e) in Nachbarschaft 
zum Vogtschen Institut in der Magdeburger StraBe im Bezirk Tiergarten 
untergebracht. Am 29. September 1928, d.h. bei Baubeginn fUr das 
neue Gebaude des Instituts fUr Hirnforschung in Berlin-Buch, siedelte 
Timofeeff mit seiner Familie nach Berlin-Buch tiber, und zwar zunachst 
in das Mannerlandhaus V der Heil- und Pflegeanstalt in Buch (seit 1945 
Hufeland-Krankenhaus), in dem er vorerst auch mit seinen wissen
schaftlichen Arbeiten in Buch begann. Am 26. Juli 1930, d.h. nach 
Fertigstellung des Institutsneubaus, siedelte Timofeeff sodann in das 
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Abb.32. 
Nikolai Wladimirovich Timofr'eI!~ 
Ressovsky (1900-1981). 

Abb.33. 
Elena Aleksandrovna Timofr'eff
Ressovsky (1898-1973). 
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Torhaus liber (s. Abb. 3), in dem er bis 1945 wohnte und an dem nun
mehr eine Gedenktafel an ihn erinnert (Abb. 34), die anlal3lich der Ein
weihung des Max-Delbriick-Centrums fUr Molekulare Medizin 1992 
dort angebracht wurde. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilung Genetik unter Lei
tung von Timofeff-Ressovsky betrafen, zum Teil in Fortflihrung 
seiner Arbeiten bei Tschetwerikoff im Koltzoffschen Institut in 
Moskau, im wesentlichen vier Gebiete, namlich Populationsgene
tik und Phanogenetik sowie Radiobiologie (Strahlengenetik) und 
ab 1940 Untersuchungen zur Anwendung radioaktiver Isotope in 
Biologie und Medizin. 
Flir die Arbeiten der beiden Timofeeffs zur Populationsgenetik 
bot das in Buch neu errichtete Gebaude des Instituts fUr Hirnfor
schung mit seinem genetischen Vivarium mit "Gewachshausern" 
(s. Abb. 11) und der Fauna des grol3en Institutsparks (s. Abb. 10) 
ideale Moglichkeiten. So konnten in grol3em Umfang verglei
chende Untersuchungen liber das Auftreten von Mutationen und 
liber Veranderungen in der zeitlichen und raumlichen Verteilung 
von Individuen bei verschiedenen Arten der Fruchtfliege (Droso
phila funebris, Drosophila melanogaster) und des Marienkafers 
(£pilachna chrysomelina) im genetischen Vivarium unter Labor
bedingungen (Abb. 35) und in panmiktischen Freilandpopulatio
nen des Parkgelandes durchgefUhrt werden. Auf Grund der 
Unterschiede in den Veranderungen der Anzahl von Individuen 

innerhalb bestimmter Lebens- und Zeitraume sowie erhohter Muta
tionsraten in Laborpopulationen im Vergleich zu Freilandpopulationen 
schlossen sie, dal3 die Aufhebung natlirlicher Selektionen in geschlosse

nen Populationen vermehrt zu Mutationen fUhrt, auch zu patho
genen und letalen Mutationen. Nach Timofeeff liegt dariiber 
hinaus in natlirlichen Populationen mit mischerbigen Individuen 
in rezessiven Mutationen ein betrachtliches Potential genetischer 
Variabilitaten flir Artenentwicklungen. Damit haben die beiden 
Timofeeffs in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts 
wesentlich zur Vereinigung von Mendels Vererbungslehre und 
Darwins klassischer Theorie der Artenentstehung und somit zur 
Entwicklung der "Synthetischen Evolutionstheorie" (Synthese 
von Mendelismus und Darwinismus) beigetragen. 

Da Selektionen am Phanotyp angreifen, sind fUr das Verstandnis, 
wie in Populationen genetische Veranderungen auftreten, Kennt
nisse liber Beziehungen vom Phanotyp zum Gentotyp wichtig. 
Bereits in seinen Arbeiten bei Tschetwerikoff in Moskau hatte 
sich Timofeeff-Ressovsky mit dem von Thomas Hunt Morgan be
schriebenen Phanomen der polyphanen Genwirkung beschaftigt. 
In Berlin arbeiteten beide Timofeeffs vor aHem im Zeitraum 1925 
bis 1935 auf dem Gebiet der Phanogenetik weiter. Dabei ging es 

urn die Analyse der Beeinflussung eines Gens bezuglich der Manifestie
rung im Phantotyp durch Umweltfaktoren sowie durch andere Gene des 
Genoms des gleichen Individuums oder anderer Individuen einer Popu
lation. Diese Untersuchungen ergaben, dal3 ein und dassel be Merkmal 
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durch mehrere Gene 
beeinfluBt werden 
kann und daB die Wir
kung verschiedener 
mutierter Gene nicht 
unbedingt aus ihren 
Einzelwirkungen vor
hersagbar ist. In Er
ganzung zu dem von 
Oskar Vogt gepragten 
Begriff der Penetranz 
(d.h. Haufigkeit, mit 
der sich ein Gen 
durchsetzt), faBten Nikolai und Elena Timofeeff-Ressovsky die Erkennt
nisse ihrer Untersuchungen unter den Begriffen Expressivitat und Spe
zifitat der Wirkung von Genen zusammen. Mit Expressivitat definierten 
sie die Starke, mit Spezifitat die spezifische Auswirkung eines Gens in 
bestimmten Merkmalen des Phanotyps. 
Hauptarbeitsgebiet von Timofeeff-Ressovsky in Buch war die Strahlen
biologie oder, wie er selbst dieses Gebiet auch bezeichnete, die Strahlen
genetik. Dabei handdt es sich vor allem urn Untersuchungen tiber die 
Erzeugung von Mutationen, insbesondere tiber Beziehungen zwischen 
Dosis und mutagener Wirkung ionisierender Strahl en, zunachst insbe
sondere durch Riint
genstrahlen (Abb. 36, 
37). Timofeeff bezeich
nete die beobachteten 
Effekte in seinen Pu
blikationen auch als 
"Genovariationen 
durch Riintgenstrah
len". Diese Arbeiten 
wurden hauptsachlich 
an der Taufliege Dro
sophila melanogaster 
durchgeftihrt, die be
reits 1906 durch Willi
am Ernest Castle 
(1867 - 1962) in die ge
netische Forschung 
eingeftihrt worden war 
und an der schon ein 
Jahr spater Thomas 
Hunt Morgan (1866-1945) den Beweis erbringen konnte, daB die paar
weise vorkommenden Chromosomen Trager des Erbmaterials sind. 
1926 gelang es dem amerikanischen Zoologen und Genetiker Hermann 
Joseph Muller (Abb. 38; s. auch S. 35) erstmals durch Riintgenstrahlen 
Mutationen bei Drosophila melanogaster zu erzeugen. 1946 erhielt er 
den Nobelpreis "Jur die Entdeckung, daB Mutationen mit Hiife von 
Rontgenstrahlen hervorgeruJen werden konnen ': 
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Abb.34. 
Gedenktafel fur N. W Timoft'eff
Ressovsky, die anliiBlich der Ein
weihungsveranstaltung fur das 
Max-Delbriick-Centrum fiir Mole
kulare Medizin (MDC) am 17. Ok
tober 1992 am Torhaus (Abb.3) an
gebracht wurde. 

Abb.35. 
N. W Timoft'ejFRessovsky (rechts 
stehend) mit Mitarbeitern im 
"Trockenen Warmhaus" des geneti
schen Vivariums (s. Abb. 62, unten) 
bei populationsgenetischen Untersu
chungen mit dem Marienkiifer Epi
lachna chrysomelina. 
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Abb. 36. 
Anlage zur Erzeugung von Muta
tionen bei Drosophila durch Ront
genstrahlrn in der genetischcn Ab
teilung. 
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Durch Timofeeffs strahlen
biologische Arbeiten angezo
gen kam am 9. November 
1932 als Guggenheim Me
morial Foundation Fellow 
Hermann Joseph Muller nach 
Buch, urn mit Timofeeff-Res
sovsky weitere Untersuchun
gen zur Analyse von Muta
tionen durch Strahleneinwir
kung durchzuftihren. Aller
dings verliel3 Muller nach der 
Machtiibernahme durch die 
Nationalsozialisten Deutsch
land und · ging, vermittelt 
durch den russischen Geneti
ker Nikolai Ivanovic Vavilov 
(1887-1943), im September 

1933 zunachst an das Institut fur Genetik der Biologischen Abteilung 
der Akademie der Wissenschaften in Leningrad und dann im Dezember 
1934 an das genetische lnstitut in Moskau, wo er bis 1937 tatig war. 

Beeindruckt von Timofeeffs Arbeiten war auch der damals noch junge 
Physiker Dr. Max Delbrtick (Abb. 39), der von 1932 bis 1937 als Assi
stent von Lise Meitner in der Physikalisch-Radioaktiven Abteilung des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Chemie in Berlin-Dahlem arbeitete. Wie 
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viele Physiker in dieser Zeit beschaf
tigte auch er sich mit dem aus der 
Atomtheorie abgeleiteten Konzept 
der Komplementaritat von Niels 
Bohr (1885-1962) aus dem Jahr 
1927. Delbrtick war daran vor allem 
im Zusammenhang mit biologischen 
Problemen interessiert. Dabei dachte 
er neben der Erregung von Sinnes
zellen insbesondere an die Verdopp
lung des genetischen Materials, von 
dem bekannt war, da/3 es weitergege
ben wird, relativ stabil ist, aber auch 
mutieren kann. Urn seine Plane reali
siern zu k6nnen, brauchte Delbruck 

/?iinlgenbe"frohlunp.u/osis in 'r 'Einheiten 
Biologen, und SO organisierte er pri

vate Seminare in der Wohnung seiner Eltern in der Kuntz-Buntschuh
Stral3e in Grunewald, wozu er auch Timofeeff-Ressovsky einlud. Daru
ber schrieb Max Delbrtick (zit. nach P. Fischer: "Licht und Leben", Uni
versitatsverlag Konstanz GmbH, 1985): "Das wurde ein grol3er Erfolg! 
Ais erster kam zu uns Timoffeff-Ressovsky, ein russischer Genetiker, 
der an einem K. W.I. in Buch, im Nordosten Berlins arbeitete und die Er
zeugung von Mutationen durch ionisierende Strahlen experimentell 
untersuchte. Da dies damals einen interessanten Zugang zu der Struk
tur der Gene zu ero./Jnen schien, hatte ich ihn gebeten, uns einmal dar-

Abb.37. 
Proportionalitiitsbez iehung der 
Mutations rate zur Rontgendosis bei 
Drosophila melanogaster. - - : 
Experimentell ermitte/le Werte (di
rekte lineare Proportionalitiit), .. .. -: 
entsprechende Siittigungskurve. 
Aus N. W. TimoJeeff-Ressovsky, K. 
G. Zimmer u. M. Delbriick: "UiJer 
die Natur da Genmutation und der 
Genstruklur", S. 202 (5 . Abb.41). 
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iiber etwas zu erziihlen. Er nahm die Einladung an und sprach zuniichst 
nicht einmal eine Stunde, sondern dreimal vier Stunden lang. Dazu ka
men noch einige Vortriige seines physikalischen Mitarbeiters K. G. Zim
mer': Karl GUnter Zimmer (Abb. 40) war damals noch in der 
Strahlenabteilung des Cecilienhauses in Charlottenburg tatig; am 
1. Januar 1937 kam er als Mitarbeiter von Timofeeff-Ressovsky 
in dessen genetische Abteilung nach Buch. Uber diese Seminare 
sagte Max Delbrtick in seinem Nobel-Vortrag 1969 "A physicist's 
renewed look at biology: Twenty years later" (publiziert in Scien
ce 168, 1312-1315, 1970): "Our principal teacher in the latter 
area was the geneticist, Timofeeff-Ressovsky, who, together with 
the physicist K. G. Zimmer, at that time was doing by far the best 
work in the area of quantitative mutation research ': 
Aus den Seminarveranstaltungen entstand eine fruchtbare Zu
sammenarbeit und letztendlich die bahnbrechende Schrift "Uber 
die Natur der Genmutation und der Genstruktur" von N. W. Ti
mofeeff-Ressovsky, K. G. Zimmer und M. DelbrUck, die von dem 
Zoologen Alfred KUhn am 12. April 1935 in der Sitzung der 
Fachgruppe Biologie der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gat
tingen zur VerOffentlichung vorgelegt und noch im gleichen Jahr 
in den "Nachrichten der Gesellschaft fUr Wissenschaften zu Gattingen" 
in Band 1, Nr. 13, S. 189-245 publiziert wurde (Abb. 41). Diese Arbeit 
ging als Dreimannerwerk in die Literatur ein, wegen des grtinen Ein
bandes der Sonderdrucke auch als "Grtines Buch" oder "Grtines Pam
phlet" bezeichnet. Max Delbrtick selbst sprach Uber diese Arbeit zu
nachst von einem "Begrabnis erster Klasse", da die Zeitschrift der 
Gattinger Gesellschaft kaum bekannt war. Immerhin bekannte er 
aber auch, daB die Arbeit Interesse erregte und ihm ein Jahr spa-
ter ein zweites Rockefeller-Stipendium verschaffte, mit dem er 
nach Pasadena ging. 

FUr die Interpretation der Befunde Uber lineare Beziehungen zwi
schen Dosis und mutationsauslasender Wirkung von Rantgen
strahlen wandten Timofeeff, Zimmer und Delbrtick die bereits 
1922 von Friedrich Dessauer (1881-1963) begrtindete Trefferthe
orie der mathematischen Beschreibung biologischer Effekte von 
Strahlenwirkungen erstmals auf genetische Systeme an. Sie ka
men zu dem SchluB, daB eine Mutation ein "Ein-Treffer-Ereignis" 
ist, das durch einen einzigen strahlenbedingten Effekt zustande 
kommt. Daraus schluBfolgerten sie weiter, daB eine Mutation auf 
Veranderungen eines Molektils in Form atomarer Umlagerungen 
zurtickzufUhren sei und ein solches Molektil ein Gen oder Teil ei
nes Gens sein kannte. Ein Gen wurde als eine aus Atomen aufge
baute stabile Struktur definiert. Aus ihren Berechnungen Uber 
das Volumen des zu einer Mutation fUhrenden raumlichen Tref-

Abb.38. 
Hermann Joseph Muller (J 890-
1967), Nobelpreistriiger 1946. 

Abb.39. 
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ferbereichs berechneten sie fUr ein Gen eine Struktur mit einer 
Kantenlange von zehn Atomabstanden; dementsprechend sollte ein 
Gen aus etwa 1000 Atomen bestehen. Da ein Treffbereich von mehreren Max Delbruck (J 906-1981), Nobel-

Tausend Atomen zu einer bestimmten Mutation fUhrt, wurde weiter ge- preistrager 1969. 

fordert, daB es im genetischen Material Energieleitungen geben mUsse, 
die immer zu derselben Veranderung fUhren . FUr diese Energieleitungen 
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wurden durch Rantgenstrahlen freigesetzte und im MolekUlverband 
wandernde Elektronen und dadurch erzeugte Ionisationsvorgange (Er
zeugung positiv und negativ ge\adener Atome) verantwortlich ge
macht, wobei letztlich eine in einem Gen erzeugte Ionisation eine Mu
tation hervorrufen sollte. Diese Annahmen war damals ganz neu, sind 
heute allerdings in dieser Form nicht mehr haltbar. Geblieben ist aber 
die fundamentale Erkenntnis, daB Mutationsauslbsungen durch Strah
len keinen Schwellenwert haben und sich in statistischer Weise akku-

mulieren. Mit dieser Arbeit haben Timofeeff, Zimmer und Del
bruck maBgeblich zu einer Theorie der Entstehung von Mutatio
nen und zur GraBenberechnung von Genen beigetragen, womit 
das bis dahin abstrakte Gen eine physikaJische Einheit und mate
rielle Eigenschaft erhielt. 1m Ruckblick auf diese Arbeit sagte 
Max Delbrilck in seinem vorausgehend zitierten Vortrag anlaB
lich der Verleihung des Nobelpreises u.a. (Science 168, S. 1312, 
1970): .. Genes at that time were algebraic units of the combinato
rial science of genetics, and it was anything but clear that these 
units were molecules analyzable in terms of structural chemistry': 
Die groBe Bedeutung dieser Dreimannerarbeit wurde allerdings 
erst etwa \0 Jahre nach ihrem Erscheinen richtig erkannt und ge
wilrdigt, namlich durch den Physiker und Nobelpreistrager 

Abb.40. (1933) Erwin Schradinger (1887 -1961) in seiner im Dezember 1944 er
Karl GUllter Zimmer (1911-1988). schienenen Schrift .. What is life?". In diesem Buch, in dem er versucht, 

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 sich Schradinger u.a. auch mit Modellvor
stellungen von Genen als "aperiodischen Kristallen" und griff dabei auf 
die Arbeit von Timofeeff-Ressovsky, Zimmer und Delbruck zurilck, in 
der auch der Satz steht: ., Vielleicht bildet sogar das ganze Chromosom 
eine Einheit, einen ganzen Atomverband mit vielen einzeinen, weitge
hend autonomen Untergruppen ': 
Nach dem KaIner Genetiker Peter Starlinger war das Dreimannerbuch 
eine wissenschaftliche Revolution. AnlaBlich einer Gedenkfeier flir Max 
Delbruck sagte er 1982 im KaIner Institut flir Genetik: .. [n dieser Arbeit 
wurde klar gelegt, daB das Gen - bis dahin abstrakte Einheit ohne Zu
sammenhang mit dem physikalischen MaBsystem - cine materielle Na
tur haben milsse, und daB die Daten naheiegen, jedes Gen als ein Ma
kromolekill anzusehen': In seinem 1974 erschienenen Buch "The Path to 
the Double Helix" hat auch Robert Olby insbesondere die Verdienste 
von Timofeeff-Ressovsky an der Dreimannerarbeit gewilrdigt; er 
schrieb hierzu: .,Perhaps molecular biology owes more to the geneticist 
who began that work - Timojfeif-Ressovsky - than has so far been 
admitted': 
Bereits ein Jahr vor der Dreimannerarbeit, d.h. 1934, verOffentlichte Ti
mofeeff-Ressovsky in der renommierten Zeitschrift "Biological Reviews 
of the Cambridge Philosophical Society" (Vo!. 9, S. 411-457) eine be
merkenswerte Arbeit, betitelt "The experimental production of muta
tions", bemerkenswert u.a. auch und gerade deswegen, da hier erstmals 
der Begriff "Genetic engineering" formuliert und begrundet wurde. Un
ter "General Conclusions" schrieb er: ., ... makes the application of radi
ation genetic methods most valuable for analytical genetic studies, for 
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instance, in comparative genetics of related species and of different in
dividual genes, in cytogenetics, in "genetic engineering" (i.e. the synthe
sis of new genotypes and races)". "Genetic engineering" als Begriff und 
Forschungsziel wurde also 
bereits 1934 in Berlin-Buch 
durch Timofeeff-Ressovsky 
eingefuhrt, auch wenn da
mals vornehmlich auf Zuch
tungsmethoden und Muta-
tionen bezogen. 
1m Rahmen seiner Muta
tionsversuche beschaftigte 
sich Timofeeff auch mit 
"Ruckmutationen" zu gleich
artigen Ausgangs- bzw. 
Wildtypen, wodurch er nach
weisen konnte, daB Mutatio
nen nicht mit irreversiblen 
Verlusten im Erbgut einher-
gehen mussen. 
Aus seinen Versuchen uber 
Mutationserzeugungen durch 
R6ntgenstrahlen hat Timo
feeff-Ressovsky bereits 1938 
nachdriicklich auch auf die 
Gefahr von Strahlenschaden 
durch Anwendung von R6nt-
genstrahlen in der Medizin 
hingewiesen, auch auf Erb
schaden beim Menschen 
("Ergebnisse der Strahlenge
netik als Grundlage fur die 
Schatzung der eventuellen 
Erbschadigungsgefahr durch 
Strahlen", in: Fortschritte 
Gebiet R6ntgenstrahlen 58, 
1, 1938). 

Nachdem Oskar Vogt 1935 
zur Emeritierung gezwungen 
worden war (s. S. 37), drang-
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te sein Nachfolger Hugo Spatz schon 1936, also noch vor der offiziellen 
Ubernahme der Leitung des Instituts fur Hirnforschung in Buch, auf ei
ne schnelle Ausgliederung der genetischen Abteilung aus dem Institut. 
In einem Brief mit Datum 17. Juni 1936 schrieb er an Timofeeff-Res
sovsky nach zunachst lobenden Worten uber seine wissenschaftlichen 
Arbeiten u.a.: "Auf der anderen Seite habe ich die Uberzeugung, daB Ihr 
Institut auf die Dauer in Buch fehl am Platze ist" (Unterstreichung von 
H. Spatz), wobei er sogar von einem Fremdk6rper im Institut sprach. Ti
mofeeff hatte 1936 einen Ruf an die "Carnegie Institution of Washing
ton for Fundamental and Scientific Research" erhalten, den er zunachst 

Titelseite der Arbeit von N. W. Ti
moJeeff-Ressovsky, K. G. Zimmer 
und M. Delbriick .. Ober die Natur 
der Genmutation und der Genstruk
tur", 1935. 
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auch anzunehmen gedachte. Nachdem davon das Kultusministerium in 
Berlin erfahren hatte, wurde sein Etat erhoht, und zum 12. April 1936 
erhielt die genetische Abteilung durch das Reichs- und Preu13ische Mi
nisterium fUr Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung auch einen 
selbstandigen Status im lnstitut (s. auch S. 40), was, neben familiaren 
Grunden, Timofeeff schliemich veranlaBte, in Buch zu bleiben. Schlie13-
lich ging es ihm auch urn den Erhalt der genetischen Abteilung. Hugo 
Spatz auBerte sich sodann in einem Brief yom 29. August 1936 an den 
Generaldirektor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in dieser Angelegen
heit folgendermaBen: "Da ich von AnJang an der Ansicht war, dass 
man Herrn Timofr'effin Deutschland halten musse,Jreue ich mich, dass 
die GeJahr seiner Abziehung damit uberwunden ist". 
Auch eine Riickkehr in die Sowjetunion, die die sowjetische Regierung 
1937 anmahnte, lehnte Timofeeff-Ressovsky ab, denn es war die Zeit 
der Stalinschen Sauberungsaktionen in der Sowjetunion, denen auch 
AngehOrige der beiden Timofeeffs zum Opfer fielen. Die jiingeren Bru
der von Timofeeff wurden eingesperrt, einer von ihnen sogar in Lenin
grad hingerichtet, und auch Verwandte von Frau Elena Timofeeff wur
den verfolgt und sind umgekommen. Auch Timofeeffs Lehrer N. K. 
Koltzoff und der bekannte russische Genetiker N. 1. Vavilov warnten die 
Timofeeffs, nach Rul3land zuruckzukehren. Koltzoff verlor schlie13lich 
seine Position als Institutsdirektor, Vavilov starb 1943 in Saratov in der 
Verbannung, und auch Timofeeffs Lehrer Tschetwerikoff wurde im Rah
men der Stalinschen Sauberungsaktionen verhaftet. Der mit Timofeeff 
befreundete deutsche Physiker Professor Robert Rompe schrieb in ei
nem nichtverOffentlichten Artikel "Timofeeff-Ressovsky und die Berli
ner Physik" dazu u.a.: "Seine auBerordentliche Hingabe an die Wissen
schaJt, seine engen und Jruchtba ren Beziehungen zu bedeutenden Ge
lehrten in Deutschland wie Warburg, Heisenberg, Jordan, Friedrich, Ra
jewsky u.a. sowie Warnungen seiner russischen Lehrer und Freunde, 
1937 nicht zuruckzukehren, waren zweifellos Jur seine Entscheidung 
mitbestimmend. Den Nazis war der Umstand, daB ein sowjetischer Ge
netiker seines internationalen Ansehens in Deutschland arbeitete, oJJen
sichtlich so wertvoll, daB sie ihn unbehelligt lieBen. Timofr'eJJ nutzte 
hingegen seine Position, insbesondere bei der Auer-GesellschaJt, um 
nicht wenigen Menschen, die sich verbergen muBten, zu heifen. Das er
Jorderte von ihm und seiner Frau sehr vie! Mut': Timofeeff selbst 
schrieb im Zusammenhang mit der Verlangerung seines Auslandspasses 
an das sowjetische Konsulat: "Eine plOtzliche Abreise wurde nicht nur 
Jur mich personlich den Verlust einer Reihe begonnener und erJolgreich 
sich entwicke!nder Versuche bedeuten, sondern auch das Entstehen ei
ner schwer auszuJullenden Lucke in der von mir gemeinsam mit Physi
kern durchgefl1hrten Analyse des Problems der Mutationen': 
Am 30. Mai 1938 wurde Timofeeff-Ressovsky zum Wissenschaftlichen 
Mitglied des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung ernannt und 
1940 Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. 
1m Antrag auf Ernennung zum Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft wird u.a. ausgefUhrt: "Herr N. W. Timofr'eff-Ressovsky ist ein 
origineller und erJolgreicher VererbungsJorscher. Er hat eine Reihe neu
er Fragengebiete der Drosophila-Forschung in Angriff genom men. In 
enger, von ihm angeregter ArbeitsgemeinschaJt mit Physikern hat er 
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sehr ausgedehnte Versuchsserien ausgefuhrt und die Ergebnisse unge
mein scharjsinnig theoretisch ausgewertet. Die gezogenen Schliisse sind 
sehr weittragend': 

Ab 1937 wurden in der genetischen Abteilung in die strahlenbiologi
schen Versuche zur Mutationserzeugung auch Neutronenstrahlen ein
bezogen. DafUr wurde von der Auer-Gesellschaft ein fiir damalige Ver
haitnisse hochleistungsfahiger Neutronengenerator der Philips-Werke 
zur Verfiigung gestellt, der Spannungen bis zu 600 000 Volt ermoglich
te (Abb. 42). Diese Versuche 
sollten der weiteren Absiche
rung der Treffertheorie hin
sichtlich der Mutationserzeu
gung durch Strahl en und der 
weiteren GroBenberechnung 
von Genen dienen, da mit 
Neutronenstrahlen hohere 
Ionisationsdichten in Gewe
ben erreichbar sind. In der 
Tat waren die biologischen 
Effekte schneller Neutronen 
groBer als die gleicher Dosen 
von Rontgenstrahlen. 
Weiterhin bestatigten die Ex
perimente mit Neutronen
strahlen die bereits mit Ront
genstrahlen erhobenen Be
funde: Die Mutationsraten 
waren bis zu einem Satti
gungswert der Strahlendosis proportional, es existierten keine Schwel
lenwerte und als Trefferereignis wurde wiederum die Bildung eines Ions 
aus einem Atom definiert. 1944 haben N. W. Timofeeff-Ressovky und 
K. G. Zimmer die Ergebnisse ihrer weiterfiihrenden Arbeit zur Treffer
theorie in dem Buch "Das Trefferprinzip in der Biologie" (Abb. 43) zu
sammengefaBt, das jedoch wegen der Kriegsereignisse 1944/45 erst 
1947 mit Genehmigung der Sowjetischen Militarverwaltung beim S. 
Hirzel-Verlag in Leipzig erschien. Daraus soli hier zumindest ein Satz 
zitiert werden, in dem die Autoren Gene als "nucleoproteidhaitige, 
eventuell periodisch aufgebaute Molekiile, die kettenformig zu Chromo
somen zusammengefugt sind" beschrieben. 

Nach dem Weggang von Delbriick aus Berlin-Dahlem 1937 setzte Timo
feeff-Ressovsky die von Delbriick begriindeten Seminare fort, und zwar 
in Berlin-Buch, an denen u.a. auch der theoretische Physiker Pascual 
Jordan teilnahm, der sich vor allem fUr Primarprozesse der biologischen 
Strahlenwirkung interessierte und 1938 in der "Physikalischen Zeit
schrift" (Band 39, S. 711) eine Arbeit "Zur Frage einer spezifischen An
ziehung zwischen Genmolekiilen" veroffentlichte. Dem lag die Idee zu
grunde, daB quantenmechanische Resonanzprozesse eine Anziehung 
gleicher Molekiile und deren autokatalytische Reproduktion bewirken 
konnten. 
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Abb.42. 
In der genetischen Abteilung ver
wendeter Beschleuniger (Doppelkas
kade) der Fa. Philips (Eindhoven) 
zur Erzeugung von Neutronenstrah
len. Links: Hochspannungsquel/e 
fur + 300 kV; rechts davon Termi
nal mit Ionenquelle und horizontal 
liegendes Beschleunigungsrohr; 
rechts: Hochspannungsquelle flir -
300 kV. 
Aus: H. 1. Born u. K. G. Zimmer: 
Untersuchungen an SchwebstoIf
Filtern, in: Die Gasmaske, Nr. 2. 5: 
1 (J 940). Vergl. hierzu auch Abb. 
70. 
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Angeregt durch Jordan beschaJtigten sich Timofeeff-Ressovsky und 
seine Mitarbeiter in den folgenden Jahren mit der Analyse von Primar
prozessen der Strahlenwirkung und mit Energiewanderungen. Ftir diese 
Untersuchungen war insbesondere die Zusammenarbeit mit Dr. Niko
laus Riehl von der zum Degussa-Konzern gehi:irenden Auer-Gesell
schaft in Berlin wichtig. Riehl, der dort eine leitende Stellung in der 
Forschung innehatte, war Schiiler von Lise Meitner und hatte bereits an 
den von Max Delbriick durchgeftihrten privaten Seminaren teilgenom
men. Die Auer-Gesellschaft stellte Laboratorien und Personal zur Verfti
gung, ebenso einen Neutronengenerator fUr Versuche in der geneti
schen Abteilung in Buch. Als Gaste waren an diesen Arbeiten in Buch 
neben Pascual Jordan auch der Max von Laue-Schiiler Friedrich Mi:ig
lich sowie der Physiker Robert Rompe beteiligt (s. auch S. 63). Uber Er
gebnisse dieser Arbeiten wurde in bedeutenden PubIikationen 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" (29, 625, 1941) so
wie 1943 von N. Riehl, R. Rompe, N. W. Timofeeff-Ressovsky und K. G. 
Zimmer "Uber Energiewanderungsvorgange und ihre Bedeutung fUr ei
nige biologische Prozesse" in der Zeitschrift "Protoplasm a" (38, 105, 

1943). 
Aus den Untersuchungen von Timofeeff-Ressovsky und Zimmer tiber 
biologische Wirkungen von Neutronenstrahlen, die auch zur Entwick
lung der Neutronendosimetrie ftihrten, leitete K. G. Zimmer bereits 
1939 Konzepte ftir die Anwendung von Neutronenstrahlen fUr die 
Krebstherapie ab, da die Effekte von Neutronen gri:iBer sind als die ent
sprechender Dosen von Ri:intgenstrahlen. 

Ab 1940 wurden in der genetischen Abteilung Versuche mit radioakti
ven Isotopen durchgefUhrt, fUr die ein direkter Bezug zu den vorausge
hend beschriebenen Arbeitsgebieten und damit zur Genetik nicht er
kennbar ist, es sei denn, daB neben Ri:intgen- und Neutronenstrahlen 
auch Strahlen radioaktiver Isotope zur Erzeugung von Mutationen ge
plant waren, was allerdings aus Forschungsplanungen, Berichten und 
Veri:iffentlichungen nicht erkennbar ist. Mi:iglicherweise ki:innte fUr die
se Arbeiten der 1938 im biophysikalischen Labor der genetischen Ab
teilung aufgestellte Neutronengenerator eine Rolle gespielt haben (s. S. 
57), mit dem sich auch radioaktive Isotope herstellen lieBen. An diesen 
Versuchen waren insbesondere der Otto Hahn-Schiiler Dr. Hans-Joa
chim Born (nach seiner Rtickkehr aus der Sowjetunion von 1955 bis 
1957 wieder in Buch tatig; s. S. 79), Timofeefs Ehefrau Elena, Dr. Joa
chim Gerlach (nach dem Zweiten Weltkrieg an der Universitat Wtirz
burg tatig) und Dr. P. M. Wolf, Leiter der radiologischen Abteilung der 
Auer-Gesellschaft, beteiligt. Ftir die Abtrennung und Aufreinigung der 
Isotope wurden von H. J. Born und K. G. Zimmer entsprechende Metho
den entwickelt. An diesen Arbeiten waren sowjetische Sehi:irden offen
sichtlich so interessiert, daB beide nach der Besetzung von Such durch 
sowjetische Truppen 1945 in die Sowjetunion deportiert wurden. Die 
Arbeiten mit radioaktiven Isotopen betrafen vor allem Untersuchungen 
tiber Aufnahme sowie raumliche und zeitliche Verteilung der Isotope 
von Chlor, Phosphor, Arsen und Mangan in tierischen Organismen, wo-
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mit wesentliche Beitrage wr Anwendung der von Gyorgy v. Hevesy 
(Nobelpreistrager 1943) in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts be
grilndeten Indikatormethode und deren Anwendung in Medizin und 
Biologie erbracht wurden. 
Mit Hilfe von Thorium X 
(Ra224) wurde von Gerlach, 
Wolf und Born u.a. die sog. 
Kreislaufzeit beim Menschen 
ermittelt. Gemeinsam mit 
dem Virologen Gerhard 
Schramm von der Arbeits-
statte fUr Virusforschung der 
Kaiser-Wilhelm-Institute fUr 
Biochemie und fUr Biologie 
in Berlin-Dahlem (Professor 
Schramm war nach dem 
Zweiten Weltkrieg Direktor 
am Max-Planck-Institut fUr 
Virusforschung in Tubingen) 
gelang die radioaktive Phos
phatmarkierung des Tabak
MosaikVirus (TMV). Mit die
sen Arbeiten wurden wichti
ge Entwicklungen im Bereich 
der Physiologie und Bioche
mie wr Aufklarung von 
Stoffwechselprozessen von 
der organismischen bis wr 
molekularen Ebene geschaf
fen. Fur das Thoriumisotop 
Uran X (Th2J4) konnte eine 
bevorzugte Speicherung in 
bestimmten Organen festge
stellt werden (retikuloendo
theliales System, Milz, 
Lymphknoten), was wr Ver-
wendung von Thorotrast 
(Thoriumdioxidsol) als 
Kontrastmittel Eingang in 
die Rontgendiagnostik fand. 

BIOPHYSIK 
IlANDI 

Das Trefferprin.zip 
In der Biologie 

Vou 

N. W. TIMOFf.E.ff-HEilS.OYSKY 

K:G.ZIMME.R 

Mit 114Abblldl11lBen nod 64 TnbeU .... 

9 4 

--------------_._--
Arb c i tsge melD sma It me <\1 z I Dis m e r·V e:d .. IH"" G. m.h. H. 

S. HIRZEL VERLAG LEIPZIG 

Abb.43. 
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(Da Thorotrast auf Grund der langanhaltenden Speicherung zur Ent
wicklung von Thorotrastosen und malignen Thorotrastomen fUhrte 
(Granulome, aplastische Anamien, Malignome in der Leber und im 
Knochenmark), wurde seine Anwendung mit Beginn der 50er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts wieder eingestellt.) 

Titelseite des Buches "Das Trelfer
prinzip in der Biologie': 

Verschiedene Arbeiten mit Isotopen wurden finanziell u.a. vom Reichs
forschungsrat (RFR) und dem Reichsamt fUr Wirtschaftsausbau (RfW), 
einer Abteilung des Wirtschaftsministeriums, gefOrdert, von letzterem 
z.E. der Forschungsauftrag 476. Sowohl aus dem Forschungsbericht 
von Timofeeff-Ressovsky vom 31. Marz 1943 uber Ergebnisse der Ar-
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Abb.44. 
GerM zur Messung der Strah
lung radioaktiver Isotope in 
der genetischen Abteilung et
wa 1940. 
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beiten mit radioaktiven Isotopen als auch aus dem Antrag zur Weiter
fUhrung der Versuche ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafUr, da13 
diese Arbeiten fUr wirtschaftliche oder gar militarische Zwecke geplant 
waren. Versuche, mit der in der genetischen Abteilung entwickelten In
dikatormethode die Durchlassigkeit von Gasmasken und Gasmaskenfil
tern sowie von Flugzeugkabinen fUr Gase und Schwebstoffe zu priifen, 
k6nnen zwar als militarisch relevant eingeordnet werden, jedoch durfte 

es sich bei diesen Arbeiten eher urn die An
wendung von Ergebnissen der medizinisch
biologischen Grundlagenforschung in wirt
schaftlichen und militarischen Bereichen han
deln, denen sich im Zweiten Weltkrieg keine 
staatlich finanzierte Institution entziehen 
konnte. Sicherlich waren diese Untersuchun
gen auch mit dem Ziel verbunden, zusatzlich 
finanzielle Mittel zu erschlie13en sowie Freirau
me fUr weitere wissenschaftliche Arbeiten zu 
schaffen. 

Wahrend kriegsbedingt bereits 1944 beginnend 
aile Abteilungen des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
fUr Hirnforschung von Berlin-Buch in ver
schiedene Teile Deutschlands verlegt wurden 
(s. S. 44), blieb Timofeeff-Ressovsky auch nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 in 
Buch. 
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3. SITUATIONEN UND ENTWICKLUNGEN 
1945-1947 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges, - sowjetische Truppen besetzten 
Buch am 21. April 1945 - , war von den Abteilungsleitern des Kaiser
Wilhelm-Instituts flir Hirnforschung nur noch Timofeeff-Ressovsky im 
Institut anwesend (Abb. 45). Er war gegen den Rat vieler Kollegen in 
Buch geblieben und nahm nach Zeugenaussagen deutsche Mitarbeiter 
gegen Obergriffe sowjetischer Soldaten in Schutz. Hier konnte Timo
feeff vorerst auch seine Arbeiten auf dem Gebiet der Radiobiologie und 
Genetik unter dem besonderen 
Schutz des Kommissars flir Inne
re Angelegenheiten der Sowjet
union, A. P. Savenyagin, fort
flihren und wurde sogar zum Di
rektor des "Instituts flir Genetik 
und Biophysik", wie es zunachst 
genannt wurde, eingesetzt (5. S. 
63), voriibergehend auch als 
Btirgermeister von Buch. Auf 
dem Institutsgelande wurde von 
der sowjetischen Militaradmini
stration ein russischer Soldat als 
Wachter stationiert, der daflir zu 
sorgen hatte, daB Ordnung 
herrschte. Dieser nahm nach 
Aussage des damals in Buch an
wesenden Professor Robert 
Rompe (personliche Mitteilung 
an H. B. 1993) die Aufgabe so ernst, "daB er Rotarmisten das Radfahren 
aUf dem Institutsgeliinde mit dem Hinweis untersagte, daB hier der be
ruhmte Forscher TimojeeJf arbeite, der dafur absolute Ruhe brauche': 

Am 14. September 1945 wurde N. W. Timofeeff-Ressovsky von sowjeti
schen Behorden in Berlin-Buch verhaftet und nach Aussagen ehemali
ger Mitarbeiter in einer schwarzen Limousine abtransportiert. Er ver
schwand zunachst flir zwei Jahre in einem geheim gehaltenen sowjeti
schen Lager, woriiber u.a. der russische Schriftsteller Alexander Sol
schenizyn in seinem Buch "Der Archipel Gulag" berichtet (s. S. 237). 
Frau Elena Timofeeff blieb in Berlin, da sie tiber das Schicksal ihres 
Mannes in der Sowjetunion nichts wuBte. Sie war vorerst arbeitslos. 
Vom 1. Mai 1946 bis zum 30. Juni 1947 arbeitete sie sodann als Assi
stentin bei dem Genetiker Professor Hans Nachtsheim am Zoologischen 
Institut der Universitat Berlin. Nachdem Elena Timofeeff 1947 erste Le
benszeichen ihres Mannes aus einem Lager im Ural erhalten hatte, ging 
sie in die Sowjetunion. 
1945 wurden auch Timofeeffs Mitarbeiter K. G. Zimmer und H.-J. Born 
sowie auch N. Riehl in die Sowjetunion deportiert (s. hierzu auch S. 58). 
Dort wurden sie bis 1955 in Sungul im Ural, und zwar im Laboratorium 
B des Instituts mit der Code-Bezeichnung Objekt 0215 stationiert und 
arbeiteten dort auf dem Gebiet der Isotopenchemie und -physik. 
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Abb. 45. 
TimoJeeff-Ressovsky (rechts) mit 
dem franziisischen Kriegsgefangenen 
Pia tier (Mitte; Physiker, nach dem 
Zweiten Weltkrieg Staatssekretiir im 
Franziisischen Wissenschaftsmini
sterium) und dem russischen 
Kriegsgefangenen Topi/in (links) im 
Park des Kaiser- Wilhelm-Instituts 
for Hirnforschung in Buch 1945. 
Topi/in war als Pianist musikali
scher Beg/citer des beriihmten russi
schen Geigers David Oistrach. Topi
lin geriet 1942 in deutsche Kriegs
gefangenschaft, wurde von Timo
feeff-Ressovsky aus dem Gefange
nenlager herausgeholt und mit 
Hilfsarbeiten im Institut beschiiftigt 
(nach 1. Fassbender, persiin/iche 
Mitteilung). 



62 

Abb.46. 
Karl Lohmann (1898-1978). 

Abb.47. 
Karl Lohmann (rechts) mit Olto 
Warburg 1960. 

Situation en und Entwicklungcn 1945-1947 

1947 ubernahm Timofeeff-Ressovsky im Laboratorium B die Leitung 
der genetischen Abteilung. Karl Gunter Zimmer ging nach zehnjahriger 
Arbeit in Sungul zunachst kurz nach Schweden, kehrte 1957 nach 

Deutschland zuruck, und zwar vorerst nach Hamburg, ging 1957 
nach Heidelberg und anschliel3end nach Karlsruhe an das Kern
forschungsinstitut. Hans-Joachim Born kehrte 1955 nach 
Deutschland zuruck, arbeitete vorerst wieder in Berlin-Buch (s. S. 
79) und folgte zum 1. November 1957 einem Ruf an die Techni
sche Hochschule in Munchen, wo inzwischen auch Nikolaus 
Riehl (s. S. 57) einen Lehrstuhl fUr technische Physik erhalten 
hatte. 
1m Juni 1945 wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnfor
schung der Sowjetischen Militaradministration unter Leitung 
von "Kommandant" Oberst Lebedew unterstellt. Die sowjetischen 
Behorden gestatteten den im Institut anwesenden Mitarbeitern 
weiter zu arbeiten und versorgten sie auch mit Truppenverpfle
gung (personliche Mitteilung von Professor Rompe). 1m Herbst 
1945 wurde das Institut dem Magistrat von Berlin zugeordnet. 
Ais dessen nachgeordnete Behorde wurde am 13. September 
1945 die "Deutsche Zentralverwaltung fUr Volksbildung" (DZVV) 
gegrundet, die auch fur die Institute verantwortlich war. Beide 
Einrichtungen unterstanden im sowjetischen Sektor von Berlin 
der unter Viermachteverwaltung stehenden Stadt der Kontrolle 
durch die Sowjetische Militaradministration (SMA) in Deutsch

land (SMAD) und der "SMA-Verwaltung zum Studium der Errungen
schaften der Wissenschaft und Technik Deutschlands". Somit erfolgte 
letztlich eine zweifache Beaufsichtigung der Institute durch sowjetische 
Verwaltungen. Nach der Verhaftung von Timofeeff-Ressovsky im Sep
tember 1945 wurden gegen den Protest von Oberst Lebedew grol3e Tei

Ie der wissenschaftlichen 
GerMe des Bucher Kaiser
Wilhelm-Instituts fUr Hirn
forschung, insbesondere 
der genetischen Abteilung, 
durch russische Soldaten in 
Munitionskisten verpackt 
und abtransportiert. Zu
mindest ein Teil davon ge
langte in das vorausgehend 
erwahnte Laboratorium B 
in Sungul im Ural. 

Bereits 1944/1945 hatten 
sich zahlreiche bekannte 
Wissenschaftler aus be
schadigten Universitatsin

stituten und anderen Berliner Einrichtungen im Bucher Hirnfor
schungsinstitut niedergelassen. Zu ihnen gehorten u.a. der Biochemiker 
und Mediziner Prof. Dr. Dr. Karl Lohmann (Abb. 46, 47; Biographie s. S. 
175), der auf Veranlassung von Timofeeff-Ressovsky noch vor Kriegs
ende vom Institut fUr Physiologische Chemie der Universitat Berlin 
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nach Buch tibersiedelte (S. Abb. 48) und, eben falls durch Timofeeff ver
anlal3t, der Physiker Prof. Dr. Robert Rompe (1905-1993) aus den zer
stiirten Berliner OSRAM-Werken (s. hierzu auch S. 58). Rompe holte im 
Sommer 1945 den Festkiirperphysiker Prof. Dr. Friedrich Miiglich 
(J 902-1957), Schiiler von Max v. Laue, der mit Timofeeff-Ressovsky 
bereits tiber Energieausbreitungsmechanismen bei strahlenbiologischen 
Vorgangen zusammengearbeitet hatte (s. S. 58), an das Bucher Institut. 

Nikolai W. Timofeeff-Ressovsky, Karl Lohmann und Robert Rompe bil
deten mit ihren Gruppen im Mai 1945 den "Kern" des ehemaligen Kai
ser-Wilhelm-Instituts in Buch. Zunachst wurde von sowjetischen Be
hiirden Timofeeff-Ressovsky als Leiter und Lohmann als Stellvertreter 
eingesetzt. Nach 
der Deportation 
von Timofeeff-
Ressovsky grun-

Institut fUr Genetik und Biophysik 
vonn. 

Keiser Wilhelm·lnatitut fOr Hirnforschung Berlin·Buch 
Lindenberger Weg 

Telephon: IllS 11 M 
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deten Friedrich 
Miiglich und Ro
bert Rompe eine 
Abteilung fUr 
Festkiirperfor
schung und Bio
physik und Karl 

B esc h e 1 n i e u n g 

Hierdurch wird besoheinigt, da13 

Herr Prot.Dr. Karl L 0 h man n , 
geboren am 10.4.98, wohnhaft in 
Berlin-Buch, Lindenberger Weg 78, 

im Inst1tut fUr Genetik und Biophysik, Ber~1n-Buch, v~nn. 

Lohmann eine 
Kai ser-\'lilhelm-lns ti tut fUr Hirnforschung, als wi ssenschaft
licher I,:i tarbei ter voll beschaftigt 1st. 

Abteilung fUr 
Das lnstitut arbeitet im Auf trag des OhQrkommandos der Roten 
Armee. 

Biochemie. Nach 
dem Weggang 
von Rompe 1946 
baute Miiglich 
die Abteilung zu 

Berlin-Buch, den 16. Juni 1945. 

einem Institut fUr Festkiirperphysik mit einer "Optischen", einer "Kri
stallographischen" und einer "Chemischen" Abteilung aus. Die chemi
sche Abteilung wurde von dem Chemiker Prof. Dr. Otto Neunhoeffer 
geleitet, der 1952 als Ordinarius fUr Organische Chemie an die Berliner 
Humboldt-Universitat berufen wurde und 1960 an die Universitat 
Homburg/Saar ging. Weiterhin gab es ein Laboratorium fUr Organische 
Chemie unter Prof. Dr. Ludwig Reichel, der bis zum Bombenangriff im 
Februar 1945 als Abteilungsleiter im bereits 1921 gegrundeten Kaiser
Wilhelm-Institut fUr Lederforschung in Dresden gearbeitet hatte. Pro
fessor Reichel ging 1951 an die Berliner Universitat, Professor Miiglich 
grundete noch vor seinem Tod 1957 das Institut fUr Festkiirperfor
schung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in der 
Berliner MohrenstraBe. 
1m Mai 1946 kam Dr. Erwin Negelein (Abb. 49; Biographie S. S. 177), 
Schiiler von Nobelpreistrager Otto Warburg im Dahlemer Kaiser-Wil
helm-Institut fUr Zellphysiologie, nach Buch. Er entdeckte das L3-Bis
phosphoglyzerat, das als Negelein-Ester in die Literatur eingegangen 
ist. Mit Otto Warburg war er maBgeblich an der Entwicklung manno
metrischer und optischer MeBverfahren zur Bestimmung biochemischer 
und zellphysiologischer Prozesse beteiligt. 

Dircktor des lnsti tuts. 

Abb.48. 
Bescheinigung von N. W. TimoJeeff
Ressovsky vom Juni 1945 uber die 
Anstellung von Prof Dr. Karl Loh
mann im Institut fur Genetik und 
Biophysik in Berlin-Buch. 
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Abb.49. 
Erwin Negeifin {1897-1979}. AuJ
nahmc aus dem Warburgschen II1-
stitut Jiir Ze/lphysiologie in Berlin
Dahlem ctwa Mitte der 30er Jahre. 

Situationen und Entwicklungen 1945- 1947 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat bis zu seiner Verhaftung durch briti
sche Militarpolizei am 16. November 1946 im US-Sektor Berlin-Zehlen
dorf auch Prof. Dr. Eugen Haagen in Berlin-Buch gearbeitet. Eugen 
Haagen galt als einer der bekanntesten deutschen Virologen seiner Zeit. 
Das zweibandige .,Handbuch der Viruskrankheiten" von 1939 war das 
erste Standardwerk in Deutschland. Von 1935 bis 1941 war er am Ro
bert-Koch-Institut tatig, wo er sich mit Virus- und Tumorforschung be
schaftigte. Nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft am Ende 
des Zweiten Weltkrieges folgte er im Juni 1945 einer Einladung der So
wjetischen Militaradministration in Deutschland, im ehemaligen Kai
ser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung in Berlin-Buch ein institut fUr 

Virus- und Geschwulst
forschung aufzubauen. 
Haagen war neben ande
ren Virusarbeiten vor al
lem durch seine Studien 
mit dem Gelbfiebervirus 
in den 30er Jahren her
vorgetreten, deren Ergeb
nisse schlieBlich auch zu 
Versuchen in nationalso
zialistischen Konzentra
tionslagern fUhrten. 

Nach der Deportation 
von Timofeeff-Ressovsky 
im Herbst 1945 wurden 
die weiteren Entwicklun
gen im Institut vor allem 
von Professor Karl Loh

mann sowie Professor Robert Rompe bestimmt, zusammen mit dem 
Gottinger theoretischen Physiker Professor Pascual Jordan, der bereits 
vor 1945 mit Timofeeff-Ressovsky gearbeitet hatte (s. S. 57, 58). 
In einem vom 16. Dezember 1945 datierten Dokument "Vorschlag tiber 
den wissenschaftlichen Neuaufbau des Kaiser-Wilhelm-Instituts ftir 
Hirnforschung in Berlin-Buch" von Professor Lohmann wird "grund
siitzlich von dem Gedanken ausgegangen, dass in dem lnstitut Gemein
schaftsarbeiten grossen Stils gepflegt werden sollen, die auf naturwis
senschaftlichem und medizinischem Gebiet liegen ': Als organisatorisch
strukturelle Grundlage fUr den Aufbau und die Arbeit des instituts, fUr 
das Lohmann die Themenstellung "Untersuchungen an Eiweiss" formu
lierte, schlug er folgende Abteilungen vor: "Physiologie (N.N.), Elektro
physiologie (N.N.), Chemie (N.N.), Biochemie (Lohmann), Biophysik I 
(Moglich - Rompe), Biophysik 11 (Jordan), Genetische Abteilung I (Frau 
Schiemann - Frau Timojeeff), Genetische Abteilung II (Piitau?) (Mitar
beiter von Hans Nachtsheim im Institut fUr Erbbiologie, H.B.), Physika
lisch-technische Werkstatt (N.N.), Dynamische Konstitutionslehre 
(Brugsch)': Zur Bearbeitung von Forschungsthemen auf3erte sich Loh
mann folgendermaf3en: "Die Dauer der Arbeit an einem Problem wird 
wohl immer mindestens 3 Jahre betragen; sie soli im allgemeinen nicht 
liinger als 10 Jahre sein. Dann ist ein neues Thema zu stellen, wobei ei-
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ne Aufiosung einzelner Abteilungen und Neueinrichtung anderer auJ 
Grund der neuen Bedilrfnisse vorzunehmen ist. Dies bedingt einen stiin
digen Wechsel der Abteilungsleiter und damit ZuJilhrung von Jrischem 
Blut': Lohmann wollte also das Institut auf Proteinforschung mit zeit
begrenzten Problemstellungen und flexiblen Strukturen orientieren. 
Interessant an dieser Konzeption ist auch ein politischer Aspekt Loh
mann's nach dem Zusammenbruch des "Dritten Reiches". Karl Loh
mann, der nicht Mitglied der NSDAP war, schrieb dazu: "Es wird sich 
nicht umgehen lassen, in den Mitarbeiterstab vereinzelt Mitglieder der 
ehemaligen NSDAP auJzunehmen. Hier ist jedoch darauJ zu achten, 
dass nur qualijizierte Wissenschafiler, die zum Eintritt in die Partei ge
zwungen wurden, und die Jrilher auch nie aktivistisch tiitig gewesen 
sein dilrfien, auJzunehmen sind': 
Auch Pascual Jordan, damals in Gottingen, auBerte sich zur Griindung 
eines neuen Instituts in Berlin-Buch. In einem Briefvom 20. September 
1946 an Professor Rompe machte er Vorschlage fUr ein "Institut fUr 
Biophysik und medizinische Physik" in Buch, die er mit "personlichen 
Arbeitswiinschen" in Verbindung brachte. Jordan erklarte darin auch 
seine Bereitschaft, die Leitung eines solchen Instituts zu iibernehmen. 
Neben den "Hilfsabteilungen" fUr Physik und (organische) Chemie 
schlug Jordan folgende Abteilungen vor: I. Genetik, II. Bakteriologie, 
III. EiweiBe, Fermente, Viren usw., IV. Krebs, wofiir er jeweils Arbeits
inhalte skizzierte. Die "Krebs-Abteilung" bezeichnete er als "die Kro
nung des ganzen Instituts", in der "aIle seine Kriifie Jilr die konzentri
sche Inangriffnahme des vielleicht groBten Problems der gegenwiirtigen 
Medizin" zusammenzufassen seien. Jordans Bereitschaft, die Leitung 
eines Instituts in Buch zu iibernehmen, wurde jedoch wegen dessen 
Mitgliedschaft in der NSDAP nicht weiter verfolgt. 

Am 1. August 1946 wurde auf Grund einer Entscheidung vom 1. Juli 
1946, dem 300. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz, die Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin gegriindet. Die Griindungsan
weisung ist im Befehl Nr. 187 des "Obersten Chefs der Sowjetischen Mi
litaradministration, des Oberkommandierenden der Gruppe Sowje
tischer Okkupationstruppen in Deutschland" festgelegt. Erster Prasident 
der Akademie wurde der bekannte Altphilologe Prof. Dr. Johannes 
Stroux, der dieses Amt bis zum 3. Mai 1951 bekleidete. Unmittelbar 
nach ihrer Griindung bzw. WiedererOffnung begann die Angliederung 
bzw. der Aufbau wissenschaftlicher Institute und Arbeitsstellen der 
Akademie, zunachst vor allem physikalischer Institute. Die Bildung 
wissenschaftlicher Forschungsinstitute als Einrichtungen der Akademie 
ist historisch gesehen interessant, da Prof. Dr. Adolf Harnack als Prasi
dent der Koniglich-Preussischen Akademie der Wissenschaften schon 
1900 die Bildung eigener Institute "mit eigenem Etat und pensionsflihi
gen Beamten, die ausschlieBlich der Bewiiltigung bestimmter wissen
schafilicher AuJgaben dienen" vorgeschlagen hatte. 
Am 3. Februar 1947 stellte Professor Stroux "An die Sowjetische Mili
tarverwaltung, Abteilung Gesundheitswesen, Herrn Prof. Dr. Grigo
rowski, Berlin-Karlshorst" einen Antrag auf Errichtung von Instituten 
und Arbeitsstellen in Berlin-Buch als Einrichtungen der Akademie;de
ren Aufgaben "in Enger Verbindung mit den praktischen Bedilrfnissen 
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der heutigelJ Medizin" stehen sollten. Genannt wurden in diesem 
Schreiben ein Institut flir Erbbiologie und Erbpathologie mit Prof. Dr. 
Hans Nachtsheim als Direktor, ein Institut flir Biophysik und medizini
sche Physik, woflir als "wisselJschajtlich bedeutsamster Mitarbeiter 
Professor Dr. Jordan, zur Zeit Gottillgell, vorgesehen ist", sowie eine 

Arbeitsstelle flir 
biochemische und 
organisch -c hem i
sche Spezialaufga-

aT nEJI 3,8,PABOOIPAHEHHR 
ben mit Professor 
Dr. Ludwig Reichel. 

COBETCHO&it 
.... iI~ 

IH 

Abb.50. 

r -By lliTPYKC: 

BeP~RR H.B.7A YHTe~ ;<e.a JIHH,I:;eI!, o. 

B OTBeT lIa Bailie lIllC])J.!O OT 3...ro IiJaBPaM 1947r. 
sa W 199/47 0 lIepe~a~e B Bailie Be~eRlle lIayqgo
Rcc~e~OBaTe~])CKOrO HHCTRTYTa BeP~HH-Eyx, ff ~aD 

CBoe lIp~lIRa!blIOe cor~aCRe Ha STY lIepe~a~. 
~ lIPaKT~eCKOro OC~eCT&!eRHH Bcex Boapo -

COB, CBRSaaBBX C lIepe~a~ea HHCTllTYTa, lIPOmy Bac 
B&~e~BT]) CBoero 1I0~OMo~elIlIoro npe~CTaBllTe~. 

KaHAH~aTypa Ha ~O~~OCT]) ~peKTopa ~o~~a 
daT]) npe~cmaB~9Ha BaMB COBM9CTlIO C UelITp~])BN1! 
HeJ.!e~RJ.! YlIpaB~eHlleJ.! 3~aBOOXPaHeRHH R cor~aCOBSHa 
CO !.!.Hot!. 

HA rwIDlillK OT.1lFJIA 3.I(P ABOOXP AH EHIDl 
COBl:TCKO}l BOEHHOn A.Ii,lr'JlB,llCTPAIJ;Irn B rl:PMAHHH 

1I0000WBHI1K W' C 
/cOKOJlOBI 

Ober Professor 
Miiglich und Profes
sor Lohmann wurde 
ausgefiihrt, daB sie 
sich in die Arbeits
gebiete der vorge-
nannten Einrichtun-
gen "ill naturlicher 
Weise eillordnen ': 
Bereits am 24. Marz 
1947 antwortete die 
Gesundheitsverwal
tung der Sowjeti
schen Militarver
waltung dem Aka
dem i ep ras ide n ten 
auf dessen Schrei-
ben (5. Abb. 50, 

Obersetzung s. S. 
222). Darin hieB es 
u.a.: betreffs 
Ubernahme des 
Wissellschaftlichen 
Forsch ungsi I1stituts 
Berlin-Buch ill lhre 
Verwaltung gebe ich 
meine grundsiitzli
che ZustimmulJg': 

Schreiben der Sowjctischel1 Mili
tiiradministration I'om 24. Miirz 

Und weiter: "Der 
Kandidat filr das Amt des Direktors soli von Ihnen gemeinsam mit der 
Zentralverwaltung fur Gesundheitswesen vorgeschlagen und von mir 
bestiitigt werden ': 

] 947 an dell Priisidentcn der Deut
schI'll Akademie dff Wisscnschaf
ten zwecks Obemahme des For
schungsinstituts in Berlin-Buch 
durch die Akademie. Erliiuterungel1 
s. Text; deutsche Obersctzung s. S. 
222. 

Die Entwicklungen gingen nun rasch voran. Bereits am 26. April 1947 

fand in der sowjetischen Zentrale in Berlin-Karlshorst eine Bespre
chung zwischen Vertretern der sowjetischen Militarbehiirde und der 
Akademie statt. Fur die Obergabe des Instituts aus sowjetischer Verwal
tung, - es unterstand bis zum 30. Juni 1947 der Abteilung Gesundheits
wesen (Leiter Professor Timko) der SMAD, - an die Akademie der Wis
senschaften wurde unter Leitung der Sowjetischen Militaradministra-
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tion eine Kommission gebildet, der neben Vertretern der SMAD von 
deutscher Seite Prof. Dr. Maxim Zetkin (1883-1965), Vizeprasident der 
Deutschen Verwaltung fur Gesundheitswesen, und Dr. Josef Naas, Di
rektor der Akademie, angehtirten. Professor Zetkin, Sohn von Clara 
Zetkin, genoE bei sowjetischen Behorden hohes Ansehen, da er seit 
1920 in der Sowjetunion als Arzt tatig war und dort wahrend des Zwei
ten Weltkrieges als Militarchirurg gearbeitet hatte. Ende 1945 kehrte er 
nach Deutschland zurUck. 
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4. DIE AKADEMIEINSTITUTE 1947-1991 

4.1. DIE INSTITUTE FUR MEDIZIN UND BIOLOGIE 

1947-1971 

Am 27. Juni 1947 verfUgte der Oberbefehlshaber der Sowjetischen 
Militaradministration in Deutschland (SMAD) mit Befehl Nr. 161 die 
Obergabe des Medizinisch-biologischen Instituts Berlin-Buch an die 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Abb. 51). In dieser 
Grundungsanweisung wurde nachdrucklich auf die "Bearbeitung von 
Problemen der theoretischen und klinischen Medizin" und die Verbin
dung der "wissenschaftlichen Thematik [ ... J mit den praktischen Aufga
ben der deutschen Gesundheitsfursorge" hingewiesen, d.h. die Verb in
dung zwischen Forschung und Praxis, wobei insbesondere "das Stu
dium des Krebsproblems in Gemeinschaftsarbeit mit der Klinik fur die 
Bearbeitung der Diagnostik und Heilung der Krebskranken" herausge
steUt wurde. 

Am 4. Juli erfolgte die offizielle Ubergabe des Instituts mit 40 "Ange
stellten" in das Eigentum der Akademie der Wissenschaften. Am 25. Ju
Ii 1947 fand die erste Sitzung des Kuratoriums des Instituts in Berlin
Buch statt, an der laut Protokoll Maxim Zetkin (Vizeprasident der Deut
schen Zentralverwaltung fUr das Gesundheitswesen, DZVG), Karl Loh
mann, Friedrich Moglich, Hans Nachtsheim, Ludwig Reichel, Ernst Rus
ka, Helmut Ruska, Karl Friedrich Bonhoeffer (Sekretar der Mathema
tisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie), Otto Warburg, 
Wolfgang Heubner sowie Dr. Josef Naas (Direktor der Akademie) und 
Dr. Wende (Abteilungsleiter der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Klasse der Akademie) teilnahmen; Robert RossIe war entschuldigt. Als 
Vorsitzender des Kuratoriums wurde nach Beschlul3 in der Mathema
tisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie Karl Lohmann be
statigt. 1m Protokoll der Sitzung wurde we iter vermerkt, dal3 tiber ihre 
Aufgaben Lohmann, Moglich, Nachtsheim, Reichel sowie Ernst Ruska 
berichteten, und dal3 die Bruder E. und H. Ruska ihre Arbeitsstatten in 
Buch vorbereiten. Das Nachtsheimsche Institut ftir Erbbiologie und Erb
pathologie in Berlin-Dahlem war durch Beschlul3 des Plenums der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin bereits am 21. No
vember 1946 gegrundet worden und fUr den Umzug nach Berlin-Buch 
vorgesehen (s. hierzu auch S. 70). 
In der Folgezeit wurden zwischen der Akademie der Wissenschaften 
und Bucher Wissenschaftlern einerseits und sowjetischen Behorden an
dererseits unterschiedliche VorsteUungen zur Struktur der Bucher Ein
richtung deutlich. In einem Dokument, datiert wahrscheinlich etwa Ju
ni 1947 (Sammlung Bielka), handschriftlich unterzeichnet von Prof. 
Karl Lohmann und Prof. Dr. Karl Linser, damals Prasident der Deut
schen Zentralverwaltung fUr das Gesundheitswesen in der Sowjetischen 
Besatzungszone, wurden "als zur Zeit in der Forschungsstiitte Buch als 
Institute eingerichtet bzw. in der Einrichtung begriffen" genannt: Bio
chemie (Prof. Dr. med. et phil. Lohmann), Festkorperforschung mit einer 
Abteilung Biophysik (Prof. Dr. phil. Moglich), Vergleichende Erbbiolo
gie und Erbpathologie, das durch Beschlul3 des Plenums der Akademie 
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am 21. November 1946 gegrundet worden war, sich aber noch in Ber
lin-Dahlem befand (Prof. Dr. phil. Nachtsheim), Mikromorphologie (Do
zent Dr. med. Helmut Ruska), Organische Chemie (Prof. Dr. phil. Rei
chel), Gerateentwicklung (Dozent Dr. ing. Ernst Ruska). Weiter wurde in 
diesem Dokument u.a. ausgefUhrt: "Von diesen Instituten erscheinen in 
den Rahmen des Instituts passend und 
unbedingt geeignet das Institut fur Bio
chemie, das Institut flir vergleichende 
Erbbiologie und Erbpathologie, das Insti
tut flir Mikromorphologie, das Institut 
fur Geriiteentwicklung': Und weiterhin 
hieB es: "Das Institut fur Biophysik wird 
am besten besetzt mit Prof Dr. phil. 
Friedrich, dem frilheren Direktor des In
stituts fur Strahlenforschung in Berlin 
und Ordinarius in der Medizinischen Fa-
kultiit der Universitiit Berlin ': Fur die an-
deren Institute wurden Entwicklungen 
auBerhalb von Buch vorgeschlagen. Ais 
zentrale Aufgabe ("gewissermaBen Zen
tralinstitut") wurde ein Institut fUr Ge
schwulstforschung genannt, wozu ge
sagt wurde, daB "an dessen Arbeiten aile 
anderen Institute mitzuwirken haben ': 
Damit im Zusammenhang wurde ausge
fUhrt: "Die Klinik fur Geschwulstkranke 
wird in der fruheren Nervenklinik aufge
baut': (Uber ein weiteres Dokument zur 
Planung des Instituts s. auch S. 220). 
Am 9. August 1947 wurden zur weiteren 
Entwicklung des Bucher Instituts fUr Me
dizin und Biologie von der Akademie der 
Wissenschaften der Abteilung Volksbil

Bet,hl Nr. 161 
de. Oberbef.hl.hllben dar SMA In Deutschland 
Berlin, den 27. Junl 1947 

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

Wahrend der Zeit des faSchistischen Regimes in Deutschland wurden Biologie 
und Medizin in weitgehendem MaBe liir die Begriindung falscher Rassen· 
thearien benutzt. 
Zum Zwack. dar Demokratisierung der deutschen medizinischen Wissef;1schaft 
und dar Beseitigung der Oberresta einer falschen Rassenlehre und in BerOck· 
sichtigung des Antrages der Deutschen Akademie der Wissenschaften und der 
Deutschen Verwaltung filr das Gesundheitswesen 

befehle ich: 

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

2. Oem Presidenten der Deutschen Akldemie der Wissenschaften: 
I) unveriindert -das, Profll unci die Ausrichtung der Arbeit des medizinisch· 

bjologischen Instituts in Berlin·Buch als eines wissenschaftlichen For· 
schungsinstitutes beizubehllten, dessen Aufgabe lusschlieBlich in der Be· 
arbeitung von Problemen der theoretischen und klinischen Medizin be· 
steht; 

b) -die wissenschaftliche Thematik des medizinisch·biologischen Instituts mit 
den praktischen Aufgaben-der deutschen GesundheitsfOrsorge zu verbi". 
den, diese Thematik mit dar deutschen Verwaltung fOr das Gesundheits· 
wasen zu koordinieren und sie dem Leiter der Abteilung fOr 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 hCihere medizinische Ausbildung besitzen und ihre 
Klndldatur.gemeinsam mit der deutsch'e!, Verwaltung fiir Gesundheitsfiir· 
sorge aufzustellen sowie die Kil1didatenliste dem Leiter der Abteilung filr 
das Gesundheitswesen der SMA In Deutschland vorzulegen; 

dung der Sowjetischen Militaradmini
stration in Deutschland (SMAD) in Ber
lin-Karlshorst, "zu Hd. Herrn Professor 
Woronow", zur Bestatigung als Institute 
vorgeschlagen: Institut fUr Biochemie 
(Lohmann), Organische Chemie (Reichel), I. A. 
Mikromorphologie (Helmut Ruska), Erb
biologie und Erbpathologie (Nachts
heim), Krebsforschung (keine Namens
nennung; H.B.), Biophysik und Festkor
perforschung (Moglich), Gerateentwick

d) das In Betrieb befi\1dliche Laboratorium fOr Biochemle \lnd Biophysik 
weiter beizubehalten und in mOglichst kurzer Frist, auf keinen-Fall spater 
als Dezember 1947, Versuchslaboratorien fOr dis Studium des Krebs· 
probiems in Gemeinschaftserbeit mit der Klinik fiir die Bearbeitung der 
Diagnostik und Heilung der Krebskranken zu organisieren. 

e) Die Durchfilhrung wissenschaftlicher Forschungsthemen und Arbeiten in 
dem Umfang und Innarhalb dar Frist zu sicharn, w8.lclie laut Arbeitspian 
fOr 1947 vorgesehen sind. 

3. Ole Kontrolle dar Qurchfiihrung dieses Befeh" ist dem Leiter der Abteilung 
filr das Gesundheltswesen der SMA in Deutschland aufzutragen. 

Der St.llv.rtreter, des Oberbefehlshabers der SMA in Deutschland. Oberl.ut. 
oant M. Dr.twin. 

Der Chef des Stabes der SMA In Deutschland Genarilleutnant G. Lukjant. 
schenko 

FUr die Richtigk.it: 
Chef der Abteilung I der allg. Abteilung des Stabes dar SMA A. Komow lung (Ernst Ruska). In einem Brief von 

Dr. Naas von der Akademie vom 8. Dezember 1947 an "Herrn General 
Makarow, Abteilung Gesundheitswesen der SMAD" wurde zum For
schungsinstitut fur Medizin und Biologie der Akademie der Wissen
schaften u.a. auch ausgefUhrt, "das Institut als Anziehungs- und Sam
melpunkt flir bedeutende Wissenschaftler vor aHem auch aus dem We
sten Deutschlands zu benutzen ': 

Abb. 5l. 
Bejehl 161 der Sowjetischen Mili
tiiradministration in Deutschland 
(SMADj zur Griindung des Instituts 
flir Medizin und Biologie der Deut
schen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin in Berlin-Buch. 
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Abb.52. 
Ernst Ruska (J 906- J 988), 

Nobeipreistriiger J 986. 

I\bb. 53. 
Helmut Ruska (J908 - J973). 
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Am 9. Dezember 1947 wies Oberst Sokolow, Chef der Abteilung Ge
sundheitswesen der Sowjetischen Militaradministration in einem 
Schreiben an den Akademieprasidenten mit Verweis auf Befehl Nr. 161 

die Grundung von instituten in Buch zuruck. Sokolow ordnete 
vielmehr die Grundung wissenschaftlicher Laboratorien oder Ab
teilungen an und schlug dafur vor: Biochemie, Biophysik, Krebs
forschung einschlief31ich klinische Abteilung, Vergleichende Bio
logie und Pathologie (nicht Erbbiologie und Erbpathologie, wie 
von der Akademie vorgesehen; H. B.), Mikromorphologie, Appa
ratebau. Weiterhin teilte er mit, daB die Errichtung eines instituts 
fur Organische Chemie nicht bewilligt wird und schnellstens die 
Bildung einer Abteilung fUr Krebsforschung erfolgen solie. Die
sen Weisungen der SMAD fUgte sich schlief31ich die Akademie 
der Wissenschaften und informierte am 31. Dezember 1947, daB 
entsprechende MaBnahmen eingeleitet werden, d.h. die Grun
dung von Abteilungen und Arbeitsstellen im institut. Diese Ent
scheidung fUhrte aber auch dazu, daB mit Hans Nachtsheim so
wie Ernst und Helmut Ruska bekannte Wissenschaftler ihre Ver-
trage mit der Akademie kundigten. 
Professor Nachtsheim protestierte sowohl bei der Akademie als 
auch in einem pers5nlichen Gesprach am 3. Februar 1948 bei 
Oberst Sokolow in der SMAD in Berlin-Karlshorst gegen die fUr 

Buch verfUgte Regelung, jedoch ohne Erfolg. Die von ihm im Dahlemer 
Kaiser-Wilhelm-Institut ftir Anthropologie, Eugenik und Erblehre bis 
Kriegsende geleitete Abteilung fUr Experimentelle Erbpathologie war 
bereits 1946 von der Deutschen Akademie der Wissenschaften als lnsti

tut ftir Vergleichende Erbbiologie und Erbpathologie tibernom
men worden. Da er sich durch die von der SMAD fUr Buch ver-
ftigte lnstitutsstruktur in seiner "Selbstandigkeit und Arbeitsfrei
heir' beeintrachtigt fUhlte, teilte er am 6. Dezember 1948 Profes
sor Friedrich in Buch mit, sein institut, das sich zu dieser Zeit 
noch in Dahlem befand, "nicht mehr als zu der Bucher For
schungsgemeinschajt gehorig zu betrachten ': Diese Entscheidung 
fUhrte auch zu Zerwtirfnissen mit der Verwaltung der Akademie, 
insbesondere ihrem Direktor Dr. Joseph Naas, der Professor 
Nachtsheim u.a. antisowjetische Haltung vorwarf. Eine mit die
sem Vorgang befaBte Kommission des Plenums der Akademie, 
der u.a. Walter Friedrich, Karl Friedrich Bonhoeffer und Kurt No
ack angeh5rten, miBbilligte am 3. Februar 1949 in einer Stel
lungnahme das Verhalten der Akademieverwaltung. Die Absage 
von Professor Nachtsheim an die Akademie der Wissenschaften, 
die ein arger Verlust fUr die Entwicklung der Bucher Institute 
war, begrundete er spater auch noch mit der Situation der Gene
tik und dem Schicksal von Genetikern in der Sowjetunion. An 
Akademie-Prasident Stroux schrieb er: "Wie Ihnen bekannt sein 
diirfte, hat man in SowjetruBland aus politischen Griinden aile 

Genetiker beseitigt und die Genetik in Acht und Bann getan. Nach allen 
bisherigen Erfahrungen miissen wir damit rechnen, daB auch die deut
schen Genetiker auf sowjetisch kontrolliertem deutschen Boden keine 
freien Forscher mehr sein konnen ': Leider behielt er angesichts der sich 
seit 1949 zunehmend auch in der DDR entwickelnden parteidoktrinaren 
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Lyssenko-Pseudogenetik recht. Vehement protestierte Nachtsheim u.a. 
auch gegen die Verschleppung von Timofeeff-Ressovsky nach RuBiand. 
Auch die Kiindigung ihrer Arbeitsvertrage mit der Akademie durch 
Ernst und Helmut Ruska war ein gro8er Verlust fUr das Bucher Institut. 
Ernst Ruska (Abb. 52) hatte neben seiner weiteren Tatigkeit bei der Fa. 
Siemens mit Datum 26. August 1947 einen Arbeitsvertrag mit der Aka
demie der Wissenschaften erhalten. Er bestand darauf, in Buch ein ei
genes Institut zu erhalten. Dem hatten auch 
die Klasse und das Plenum der Akademie 
der Wissenschaften im Juli 1947 und eben
so die .,Deutsche Verwaltung fUr Volksbil
dung in der Sowjetischen Besatzungszone" 
noch im April 1948 zugestimmt. Da der Be
fehl 161 der Sowjetischen Militaradmini
stration jedoch die Griindung nur eines In
stituts mit Orientierungen auf Probleme der 
theoretischen und klinischen Medizin vor
sah und die sowjetischen Behiirden auch 
strikt darauf bestanden, fiihlte sich Ernst 
Ruska zunehmend in der Freiheit seiner 
Plane zur Weiterentwicklung der Elektro
nenmikroskopie in Buch behindert. Aus 
diesem Grunde, wie auch wegen der zuneh
menden politischen und wirtschaftlichen 
Spannungen in Berlin, teilte Ernst Ruska am 
7. Dezember 1948 der Akademie sein Aus
scheiden aus dem Bucher Institut mit. Am 
10. Dezember 1948 kiindigte auch sein jiin
gerer Bruder Helmut Ruska (Abb. 53) zum 
Jahresende 1948 seinen Einstellungsvertrag 
yom 6. Juni 1947 mit der Akademie. 

Ungeklart und strittig war nach der Griin
dung des Bucher Akademieinstituts zu
nachst die Frage der Besetzung des Direk
torpostens. Als Kandidaten wurden in der Akademie Prof. Dr. Richard 
Kuhn, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Medizinische For
schung in Heidelberg, der jedoch ablehnte, sowie Prof. Dr. Karl Loh
mann und Prof. Dr. Walter Friedrich vorgesehen. Der Physikochemiker 
Prof. Dr. Robert Havemann, der am 5. Juli 1945 yom damaligen Berli
ner Stadtrat Otto Winzer als vorlaufiger Vorsitzender der Kaiser-Wil
helm-Gesellschaft (KWG) in Berlin eingesetzt worden war, schlug Otto 
Warburg vor. Dieser Plan wurde jedoch nicht weiter verfolgt. (Robert 
Havemann, nach dem Krieg zunachst Leiter des Dahlemer Instituts fUr 
Physikalische Chemie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wurde von den 
Kaiser-Wilhelm-Instituten in Westdeutschland und der nach dem Krieg 
zunachst in Giittingen ansassigen Verwaltung der KWG unter Ernst Tel
schow als Vorsitzender der KWG nicht anerkannt). Mit Prof. Dr. Walter 
Friedrich, der 1945 kriegsbedingt von der Berliner Universitat nach Af
finghausen in der britischen Besatzungszone Deutschlands gegangen 
war, wurden am 17. Juni 1947 von Akademiedirektor Dr. Joseph Naas 
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Abb.54. 
Von Ernst Ruska und Bodo v. Bor
ries 1938 konstruiertes Siemens
Elektronenmikroskop der ersten Lie
jerserie, mit dem Helmut Ruska in 
Berlin-Buch 1947-1948 gearbeitet 
hat. Dieses Geriit wurde noch bis 
1958 im Institut for Medizin und 
Biologie benutzt. 
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Abb.55. 
Walter Friedrich (J 883- 1968). 

Abb.56. 
Walter Friedrich (zweiter von links) 
mit Otto Hahn (links), Lise Meitner 
und Max Volmer (rechts) in Berlin 
~nliiBlich einer von der Deutschen 
4kademie der Wissenschaften zu 
Berlin 1958 veranstalteten Ge
lenkfeier zum 100. Geburtstag von 
Max p/(jnck. 
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erste personlich Kontakte in Affinghausen iiber eine Riickkehr nach 
Berlin an die Universitat und zur Ubernahme der Leitung des Instituts 

in Berlin-Buch aufgenommen. Da sich die Verhandlungen lange
re Zeit hinzogen, erklarte sich Professor Karl Lohmann bereit, zu
nachst die Leitung des Instituts kommissarisch fUr ein halbes bis 
ein Jahr zu iibernehmen, zumal bereits in der Sitzung der medi
zinischen Klasse der Akademie am 13. Marz 1947 daruber bera
ten worden war. Das Plenum der Deutschen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin bestatigte sodann in seiner Sitzung am 17. 
Juli 1947 Professor Lohmann als kommissarischen Direktor. In 
einem Presseinterview, abgedruckt in der "Taglichen Rundschau" 
vom 9. September 1947, charakterisierte Karl Lohmann die da
mals schwierigen Arbeitsbedingungen u.a. so: "Die Zeiten, da 
man mit dem Reagensglas wissenschaftliche Forschung betreiben 
kann, sind heute leider vorbei. Unsere Untersuchungsmoglichkei
ten sind auch heute leider noch immer beschriinkt durch die all
gemeine Materialknappheit und den Mangel an Chemikalien. Wir 
haben uns von Anfang an bemuht, die Einengung unserer Arbeit 
durch Improvisation und personliche Initiative zu beheben ': CUber 
Schwierigkeiten in der Zeit des Institutsaufbaus nach dem Zwei-
ten Weltkrieg berichten auch die auf S. 223 abgebildeten Doku
mente). 
Am 12. November 1947 teilte Akademieprasident Stroux in der 

Sitzung des Plenums mit, daB Professor Walter Friedrich nach Berlin 
zuruckkehren wird und bereit sei, die Leitung des Bucher Instituts zu 
iibernehmen. 

Walter Friedrich (Abb. 55, 56) 
war SchUler von Nobelpreis
trager Wilhelm Conrad Ront
gen. Er ist vor allem durch sei
ne gemeinsam mit Paul Knip
ping und Nobelpreistrager 
Max v. Laue gemachte Ent
deckung der Beugung von 
Rontgenstrahlen an Kristallen 
und die daraus abgeleitete 
Wellennatur der Rontgenstrah
len bekannt (Max v. Laue, 
Walter Friedrich u. Paul Knip
ping: Interferenz-Erscheinun
gen bei Rontgenstrahlen. Sit
zungsberichte der Mathema
tisch-physikalischen Klasse 

der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 
1912, S. 303-322, Heft II, Miinchen 1912). Diese Entdeckung war damit 
auch eine wichtige Grundlage fUr die Entwicklung der Rontgenkristall
strukturanalyse. 1922 grundete Walter Friedrich das erste Ordinariat 
und Institut fUr Medizinische Physik an der Berliner Friedrich-Wil
helms-Universitat (weitere Angaben zur Biographie s. S. 172). 
Obwohl die SMAD zunachst gewisse Bedenken gegen Walter Friedrich 
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als Institutsdirektor hatte, da er kein Mediziner war, stimmte am 7. Ja
nuar 1948 Oberst Sokolow doch dem Ersuchen der Akademie zu, ihn als 
Direktor des Bucher Instituts zu bestatigen. 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 eingeflihrt. Danach gab en, wie im Protokoll der Sit
zung vermerkt, neben Mi:iglich und Negelein auch Nachtsheim, 
Helmut Ruska und Ernst Ruska Arbeitsberichte. 
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Eine weitere vordringliche Aufgabe seit GIiindung des Instituts, 
worauf die sowjetischen Behi:irden immer wieder drangten, war 
der Aufbau der Abteilung Krebsforschung und vor allem auch 
der Geschwulstklinik im Gebaude der Nervenklinik des ehemali
gen Kaiser-Wilhelm-Instituts flir Hirnforschung. In dieses Ge
baude war nach Beendigung des Zweiten WeItkrieges die Ge
burtsklinik aus dem Bucher Stadtischen Krankenhaus an der 
Wiltbergstral3e verlegt worden, das von 1945 bis 1949 sowjeti
schen Behi:irden als Chirurgisches Armeelazarett Nr. 496 diente 
(s. S. 13). Nachdem im Dezember 1947 die Geburtsklinik in das 
Ludwig-Hoffmann-Hospital verlegt worden war, wurde im Fe
bruar 1948 mit dem Aufbau der Geschwulstklinik begonnen, und 
zwar, einem Vorschlag von Professor Lohmann vom Dezember 
1947 folgend, unter der kommissarischen Leitung von Professor 
Maxim Zetkin, dem Vizeprasidenten der Deutschen Zentralver- ~ _I.I-/.-~-·_:J ...... 
waltung flir Gesundheitswesen. Zu seiner Untersttitzung wurde 
im Januar 1948 Dr. Paul Gustav Wildner eingestellt, der so mit erster 
festbestallter Arzt der Geschwulstklinik wurde und hier bis zu seiner 
Emeritierung 1986 gearbeitet hat. Als stellvertretenden Leiter der Klinik 
schlug Zetkin Prof. Dr. Heinrich Cramer vom Institut gegen Ge
schwulstkrankheiten am Rudolf-Virchow-Krankenhaus Berlin vor, der 

Abb.57. 
Heinrich Cramer (J 890-1960), vom 
I. April 1949 bis 31. Oktober 1954 
Direktor der GeschlVulstklinik. 

am I. August 1948 sei
ne Tatigkeit in Buch 
aufnahm. Mit Abschlul3 
der Bauarbeiten im Kli
nikgebaude stellte am 
9. Dezember 1948 Pro
fessor Friedrich an die 
Akademie einen Antrag 
auf Ernennung von 
Heinrich Cramer zum 
ArztIichen Direktor der 
Geschwulstklinik des 
Instituts flir Medizin 
und Biologie, nachdem 
Professor Zetkin seine 

Nacht-ExpreB, Berlin 

11< . ..R2. D ... 'h I\prii 1949 

~,ft --ife lorsifiungssIDlte der DeulsdJen. AlJademie 
,,, Geschwulstldlnlk In BerIIn·Buch 

DI e • \lor WlIIe .... balle .. bal mit poIbQllllr l1Dlerollll....,.. dgreb die Beo&IzIlDpmaobI 
In _. ge lila amI ...... d. wlNenloballlloh. 81111. llir IUobJlo .. chunc .oochatl.... 810 wurd. am 1. April 

~~ma~.1e der .J:'~~~II:n~°'i!:=~~..=.~:(~~~Bt..Pc!=! ~:o.-:,Ie:":~~,:!:, ~~ 
ntkem) beaebt. D.qocb Jhre Elurlch&uD, mit den modematen d.1a.uOIUlcben uad therapeuU.obea GerAteD un4 
ApparaleD .lbl II. GIWIhr dalUr, 01&/1 vorbUcIIIolle UDteroliebU.., uno! B.baDdiun. In looI.m Fall. mI.Uch IoL 

Dabel soiL e. e1ch um die Unter- bls Freital von ne\ln bls elf Uhr fUr I tient milsseD dieser furchtbaren 
auchun, von Dlaanoaenata11un, nicht jedennana leOttnet 58in wtrd. GelaeI, die Uberwindbar 1st, ihre 
nur von lXS.art1len, IOn4ern auc:h Die Kreble)'krankun,en leharen konzentrierteste Au!merksamkelt 
von i\1tartllen Guc:hwUlsten han- zu den achllJt1.msten Volkueuchen. wldrnen. 
deln. deren Klaruna: nur dnreh die Sle ueUen Mlinner wi. Frauen 1n 
ZU18mmen8l"belt der prakt1lchen Uberwiea:endem Prountaatz 1n elner 
Aerzteachatt mit den KlInlkapezla- relteren ZeIt, In der sle slch 1m 
lIsten und FathUrzten anderer Kli- HHhepunkt thror Arbcltskratt und 
nlken gewllhrletatet werdon kann. Arbeltslelstung beftnden. Leider 
Ueber den engeren Rahmen hJnoUli kommen gerade heute viele Pa .. 
wtrd neben den iibrigen Beratung... Uenten zu spilt ZUl" Behandlung, 
staUen in Berlin hier tn Such 8uth denn bel trUherer Erkennung und 
elne Beratung.stelle tUr Oe,c:hwulst- Bohandlung hUtte siebel' aeholten 
kranke unterhalteo. die von Monta, werden ktinnen. An.t und Pa-

Funktion als kommissarischer Leiter Ende 1948 abgegeben hatte. Am I. 

April 1949 wurde unter Leitung von Heinrich Cramer (Abb. 57) die Ge
schwulstklinik mit 55 Betten eri:iffnet (Abb. 58). Mit der Inbetriebnahme 
der Klinik wurde mit dem Aufbau einer Ri:intgenabteilung, einer Anas
thesieabteilung, einer Beratungsstelle fUr Geschwulstkranke, einer Poli
klinik sowie einer Abteilung fUr Nachsorge und Statistik begonnen. 

Abb.58. 
Zur Eroffnung der Geschwulstklinik 
des Instituts fiir Mcdizin und Biolo
gie in Berlin-Buch. 
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Abb.59. 
Arnold GraJJi (gcb. 1910). 

Die Akademieinstitute 1947-1991 

1m Marz 1949 gab es im lnstitut fUr Medizin und Biologie folgende Ab
teilungen mit den genannten Hauptaufgaben: 
Biochemie: Leiter Prof. Dr. K. Lohmann mit Dr. E. Negelein als SteIIver
treter. EiweiB- und Enzymchemie. 
Biophysik: Leiter Prof. Dr. W. Friedrich. R6ntgenstrukturanalyse, tref
fertheoretische Untersuchungen an biologischen Objekten, Strahlen
Metronomie. 
Genetik: Leiter Dr. H. Luers (komm.) (5. Abb. 63). Untersuchungen an 
Drosophila-Mutanten, Vererbungsprobleme von Geschwiilsten. 
Geschwulstforschung: Leiter Prof. Dr. W. Friedrich mit Doz. Dr. A. Graf
fi fur biologische Geschwulstforschung. Kanzerogene Substanzen und 
Krebsatiologie, antibiotische Stoffe. 

Mikromorphologie: Leiter NN (nach dem Weggang von Dr. Hel
mut Ruska). Ausbau zu einer pathologischen Abteilung. Patholo
gische und anatomische Betreuung der Geschwulstklinik und Ge
schwulstforschung; Pathologie der Geschwulste. 
Klinische Abteilung fur Geschwulstforschung: Leiter Prof. Dr. H. 
Cramer. Ausbau der Behandlungsmethoden b6sartiger Geschwul
ste. 
In diesen Abteilungen und der Klinik waren zunachst 44 Mitar
beiter angestellt, darunter \0 Wissenschaftler und Arzte sowie 34 
technische Mitarbeiter. 
Raumlich verbunden und verwaltungsmaBig eingegliedert waren 
noch die Abteilung fUr Festk6rperforschung unter Prof. Dr. F. 
M6glich und das Laboratorium fUr Organische Chemie unter 
Prof. Dr. L. Reichel (5. hierzu S. 63 u. 66). 
In der Folgezeit kamen weitere Wissenschaftler und Arzte nach 
Buch. In der Abteilung fUr Geschwulstforschung hatte bereits am 
I. Juni 1948 der damals schon namhafte Krebsforscher Dr. Ar
nold Graffi (Abb. 59; Biographie s. S. 173), der nach einem Habi
litationsverfahren an der Berliner Charite auf dem Gebiet der ex
perimenteIIen Pathologie (Krebsforschung) auf Veranlassung 
von Walter Friedrich nach Berlin-Buch gekommen war, die Lei
tung des Laboratoriums fUr biologische Krebsforschung uber

nommen. 1949 kam Dr. Friedrich Jung (Abb. 60; Biographie s. S. 175) 
aus Wurzburg nach Berlin. Als Schuler des Berliner Pharmakologen 
Wolfgang Heubner libernahm er als dessen Nachfolger den Lehrstuhl 
und das Direktorat des lnstituts fUr Pharmakologie der Humboldt-Uni
versitat Berlin und grundete im Bucher lnstitut fUr Medizin und Biolo
gie die Abteilung fUr Pharmakologie und Experimentelle Pathologie. 
Die Physikerin Dr. Kathe BoII-Dornberger (5. Abb. 63), die wahrend ih
rer Emigration in England bei John D. Bernal gearbeitet hatte, grlinde
te eine Arbeitsgruppe fUr R6ntgenstrukturanalyse und der Mikrobiologe 
Prof. Dr. Friedrich Windisch yom Institut fur Garungstechnologie in 
Berlin-Wedding ein Laboratorium fur Mikrobiologie in der Abteilung 
fUr Geschwulstforschung, aus dem spater die Abteilung fur Zellphysio
logie hervorging. Dr. Walter Hebekerl ubernahm die Leitung des Labo
ratoriums fUr chemische Krebsforschung. 
In die Geschwulstklinik kamen zum I. Februar 1949 der Chirurg Dr. 
Hans Gummel (Abb. 61, 72; Biographie s. S. 174), Schiilervon Professor 
Karl-Heinrich Bauer aus Breslauer Zeiten als steIIvertretender arztlicher 
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Direktor, spater der Radiologe Dr. Hans-Jiirgen Eichhorn, der Chirurg 
Dr. Theodor Matthes, der Internist Dr. Walter Liihrs (s. Abb. 81), der An
asthesist Dr. Lothar Barth und der Gynakologe Dr. Walter Eschbach. 

Das Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1946-
1949 weist aus, daB am Ende dieser Berichtsperiode im Institut 
fiir Medizin und Biologie 145 Mitarbeiter tatig waren, und zwar 
27 Wissenschaftler, 98 technische Mitarbeiter und Schwestern 
sowie 20 Verwaltungsangestellte. Auch in den Folgejahren ent
wickelte sich das Institut personell weiter. Bis 1951 hatte sich die 
Zahl der Mitarbeiter auf 248 erhoht (43 Wissenschaftler und Arz
te, 173 Krankenschwestern und technische Mitarbeiter, 32 Ver
waltungsangestelltel, 1955 auf insgesamt etwa 530 und 1957 auf 
etwa 730 Mitarbeiter. 

Am 17. Oktober 1949 hatte der Direktor der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin an die Abteilung Volksbildung der 
Sowjetischen Militaradministration einen Antrag auf Genehmi
gung zur Riickflihrung von Geratschaften und Buchbestanden 
von Professor Walter Friedrich aus Affinghausen bei Bremen 
nach Berlin-Buch gestellt. Nach dort waren wahrend der letzten A\ ~ 
Monate des Zweiten Weltkrieges aus dem Friedrichschen Institut U ....... LJ 
flir Strahlenforschung der Berliner Universitat u.a. Radiumprapa-
rate, Rontgenapparate und Quarzmonochromatoren verlagert worden. Abb. 60. 

Die Akademie bot dafiir im Austausch "Sammlungen von 10 000 ma- Friedrich lung (1915-1997) . 

kroskopischen Priiparaten und ca. 100 000 mikroskopischen Hirn-
schnitten von Geisteskranken, Hirntumorkranken und Hirnver
letzten" aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut flir Hirnforschung in 
Buch an, die zum groBen Teil in der Friedhofskapelle (s. Abb. 5) 
lagerten. Vermerkt wurde, daB sich die "Krankengeschichten 
hierzu in den Hiinden der jetzigen lnteressenten befinden, die in 
Westdeutschland arbeiten" (gemeint waren Professor Spatz und 
Professor Hallervorden im Institut ftir Hirnforschung in GieBen; 
d. A.). Verhandlungen dazu wurden auch mit dem Kultusminister 
von Niedersachsen in Hannover gefiihrt, der der Rtickgabe der 
von Walter Friedrich gewiinschten Materialien, Gerate und Bii
cher auf dem Wege einer Kompensation zustimmte. Nachdem 
von den sowjetischen Behorden die Bereitschaft kundgetan wor
den war, stimmte auf ein entsprechendes Schreiben der Akade
mie vom 17. November 1949 am 25. November 1949 auch der 
Ministerprasident der DDR, Otto Grotewohl, zu. Professor Fried
rich bekiimmerte sich sodann personlich urn die Rtickflihrungen. 
Die Hirnpraparate wurden zunachst nach Gottingen iiberflihrt; 
tiber das weitere Schicksal s. S. 48. 

Ende 1949 hatte das Institut flir Medizin und Biologie folgende 
Struktur: 
Direktor: Prof. Dr. W. Friedrich, Stelly. 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 

Abb. 61. 
Hans Gummel (1908-1973). 
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Abb.62. 
Laborgcbiiudc des Akademieinsti
tuts fur Medizin und Biologic etwa 
J 965, el1emals Kaiser- Wilhclm-In
stitutfur Himforscl1ung (s. Abb. 
J J; scil J 992 Oskar- und C['eilc
Vogt-Haus). Oben: Ansichl /Ion 
Siidost mil Horsaal und cl1emali
gem Affcnsla/l (links); ul1ten: An
siehl von Siidwcst mil genctiscl1em 
Vivarium (Anbau bis zur 2. Etagc 
mit .. Gewiiehshiiusern "). 
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3. Abteilung Genetik, Komm. Leiter Prof. Dr. W. Friedrich, Stellvertre
ter Prof. Dr. H. Luers, der bereits in der Abteilung Genetik des Kai-

Leiter Dr. W. Hebekerl 

ser-Wilhelm-Instituts fUr 
Hirnforschung bei Timo
feeff-Ressovsky gearbei
tet hatte 

4. Abteilung Pharmakologie 
und experimentelle Pa
thologie, Leiter Prof. Dr. 
F. lung 

5. Abteilung Gesch wu ls(for
schung, Leiter Prof. Dr. 
W. Friedrich 
mit 
Laboratorium fUr bio
logische Geschwuls(for
schung, Leiter Doz. Dr. A. 
Graffi 
Laboratorium fUr chem i-

sche Geschwulstforschung, 

Laboratorium fUr Mikrobiologie, Leiter Prof. Dr. F. Windisch 
6. Abteilung Geschwulstklinik, Arztlicher Direktor Prof. Dr. H. Cramer 

(Radiologe), Stellvertreter Dr. H. Gummel (Chirurg) mit Poliklinik 
und gynakologischer Abteilung, Leiter Dr. Th. Matthes (Chirurg) 

7. Abteilung Geriitebau und zentrale Anlagen, Komm. Leiter Prof. Dr. 
W. Friedrich. 

1m Dezember 1949 hatte die Sowjetische Kontrollkommission in 
Deutschland Professor Walter Friedrich die Erlaubnis zur Errichtung ei

ner Hochspannungsanlage 
gegeben, womit Vorausset
zungen fUr Arbeiten auf dem 
Gebiet der Strahlenbiologie 
und Strahlentherapie mit Ra
dioisotopen und Neutronen 
geschaffen werden soli ten. 
Fur diesen Zweck wurde im 
Zeitraum 1952-1959 das von 
dem Architekten Georg Mul
ler yom Entwurfsburo fUr 
Bauvorhaben der Akademie 
der Wissenschaften projek
tierte sog. Neutronenhaus 
gebaut (Abb. 69), dessen La
borteile (Ost- und Westflugel) 
1954/55 fertiggestellt wur

den. Die Inbetriebnahme der Hochspannungsanlage (Abb. 70) fUr strah
lenbiologische Arbeiten und therapeutische Anwendungen in der gro
Ben Halle im Sudteil des Gebaudes, die im Mai 2000 abgerissen wurde, 
erfolgte 1960. Als Aufstellungsort fUr diese Anlage war ursprunglich 
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die auf dem GeWnde befindliche Friedhofskapelle (s. Abb. 5) vorgese
hen. 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, 1992 
Wa I ter- Friedrich - Haus 
benannt, gebaut. Anstelle 
des abgerissenen sud
lichen Gebaudeteils des 
Neutronenhauses wurde 
2000/2001 das Kommu
nikationszentrum errich
tet (Abb. 114). 

1m Mai 1953 wurden die 
Laboratorien in der Ab
teilung Geschwulstfor
schung in den Status von 
Abteilungen fur Biologi
sche Krebsforschung unter Prof. Dr. A. Graffi, Chemische Krebsfor
schung unter Dr. W. Hebekerl, anschlieBend Dip!. Chern. H. Bothe, und 
Mikrobiologie unter Prof. Dr. F. Windisch Uberftihrt. Nach dem Weg
gang des Genetikers Prof. Dr. H. LUers zum 31. Dezember 1953 Uber
nahm zunachst sein Mitarbeiter Dr. Heinrich Hertweck bis 1960, danach 
bis 1965 der Graffi-SchUler Dr. Erhard Gei/3ler die Leitung der Abtei
lung Genetik. 
Nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. H. Cramer 1954 wurde Prof. Dr. H. 
Gummel als Arztlicher Direktor und Leiter der Geschwulstklinik berufen. 
Das Klinikgebaude (Abb. 
71) war inzwischen durch 
einen Operationssaal 
(Abb. 72) mit Anasthesie
abteilung unter Dr. Lo
thar Barth, Bettenstatio
nen (Klinik B und C 1951 
bzw. 1955; Abb. 73) und 
Labors (Abb. 75) erweitert 
und die Bettenzahl von 
55 im Jahr 1949 auf 110 
im Jahr 1955 erh6ht wor
den. Vom I. April 1949 
bis 30. Juni 1955 wurden 
etwa 4350 stationare Be
handlungen durchge
ftihrt, wobei Magen-, 
Lungen- und Mamma
Karzinome Schwerpunkte waren. 1956 wurde in der Klinik die Abtei
lung Nuklearmedizin und 1957 die Abteilung Strahlenbiologie gebildet, 
ebenfalls 1957 das erste Co6°-Bestrahlungsgerat installiert und 1959 das 
sog. R6ntgenhaus (Abb. 76) fertiggestellt. 
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Abb.63. 
Dienstbesprechung bei Prof Dr. W 
Friedrich 1953 in seinem Dienst
zimmer im jetzigen Oskar- und Ce
cile-Vogt-Haus. Von links nach 
rechts, stehend: H. Luers, H. Gum
mel, W Friedrich, A. GraJJi; sit
zend: W Luhrs, K. Lohmann, W 
Kolle, K. Boll-Dornbcrger, E. Nege
fein. 

Abb.64. 
Chemisches Laboratorium im Insti
tut Jiir Medizin und Biologie, etwa 
1956. 
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t\bb. 65. 
laborfiir StojJwechselmessullgcll 
>nitteis Warburg-Manllometrie, e/

!Va 1958. 

\bb. 66. 
~ellzuchtlabor in der Abteilung Vi
'ologie des Instituts fiir Krebsfor
;chung, etwa 1965. 
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1955 hatte das Institut fUr Medizin und Biologie eine GroBe erreicht, 
die, wie in dem entsprechenden Akademiedokument ausgefUhrt wurde, 
eine Neuordnung erforderte. Am 26. Mai 1955 erlieB das Prasidium der 
Akademie der Wissenschaften eine "Drdnung der Aufgaben und der Ar

beitsweise des Instituts 
fiir Medizin und Biolo
gie", nach der die Ab
teilungen den Status 
von Bereichen mit ei
genen Verantwortlich
keiten in wissenschaft
licher, personeller und 
finanzieller Hinsicht 
erhielten. Folgende Be
reiche wurden gegriin
det: 
I. Biochemie unter 

Prof. Dr. Karl Loh
mann mit den Ab
teilungen Bioche
mie, Angewandte 

Isotopenforschung, dem vorher von Walter Friedrich gegriindeten 
Botanischen Laboratorium mit Dr. Heinz Karl Parchwitz und Dr. Er
hard Bender zur Bearbeitung von Problemen pflanzlicher rumoren 
(dieses Labor wurde 1958 in den Bereich Physik iiberfUhrt) und 

einem Geschwulst
labor unter Dr. Fer
dinand Schmidt 
(vordem in der Kli
nik, wissenschaft
lich der Abteilung 
Krebsforschung von 
Professor Arnold 
Graffi angeschlos
sen; 1961 in das In
stitut fUr Ernahrung 
In Potsdam-Reh
brucke verlagert, in 
dem Prof. Dr. Karl 
Lohmann die Funk
tion eines Instituts
prasidenten wahr
nahm) 

2. Biologie unter Prof. 
Dr. Arnold Graffi 

mit den Abteilungen Biologische Krebsforschung, Chemische Krebs
forschung und Genetik 

3. Physik unter Prof. Dr. Walter Friedrich mit den Abteilungen Biophy
sik und Physik 

4. Pharmakologie unter Prof. Dr. Friedrich Jung mit den Abteilungen 
Pharmakologie, Mikrobiologie und Elektronenmikroskopie (deren 
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Leitung 1956 der Mikrobiologe Dr. Kurt Zapf aus Jena ubernahm). 
Die Abteilung Mikrobiologie wurde spater unter Leitung von Prof. 
Dr. Friedrich Win
disch als eigener 
Bereich aus dem 
Bereich Pharmako
logie ausgegliedert 

5. Klinische Medizin 
unter Prof. Dr. Hans 
Gummel, u. a. mit 
den Abteilungen 
Innere Medizin un
ter Dr. Walter Luhrs 
(s. Abb. 63), Gyna
kologie unter Dr. 
Walter Eschbach, 
Anasthesie unter 
Dr. Lothar Barth, 
anschlief3end Dr. 
Manfred Meyer, der 
Strahlena bteilung 
unter Dr. Hans-Jur
gen Eichhorn sowie der Abteilung fUr Statistik und Nachsorge unter 
Dr. Gustav Wildner. 

Fur die technische Versorgung und Organisation gab es einen Bereich 
"Zentrale Anlagen und Verwaltung" (ZAV), spater in "Zentrale Verwal
tung und Versorgung", 1969 in "Okonomie und technische Versorgung" 
und 1972 mit der Bildung der Zentralinstitute schlief31ich in "Verwal
tung und Dienstlei
stungsei nric htungen" 
(VDE) umbenannt. 
Fur Arbeiten mit radio
aktiven Isotopen wurde 
nach Anweisung durch 
das Prasidium der Aka
demie vom 9. Juni 
1955 der Bereich An
gewandte Isotopenfor
schung gegrundet und 
im Westflugel des Neu
tronenhauses angesie
delt. Der Bereich wurde 
zunachst von dem Otto 
Hahn-Schiiler Prof. Dr. 
Hans Joachim Born ge
leitet, der bereits bis 
1945 im Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung in der Abteilung 
Genetik bei Timofeeff-Ressovsky gearbeitet hatte (s. S. 58). l':Jach dem 
Weggang von Professor Born an die Technische Universitat Munchen 
im Oktober 1957 ubernahm Dr. Gunter Vormum die Leitung des Be
reichs. Uber weitere Entwicklungen s. S. 90. 
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Abb.67. 
Elektronenmikroskopisches Labor 
im Institut Jilr Krebsforschung 
1967. Von links nach r('chts: Dr. D. 
Bierwolf, Professor A. Graffi, Dr. F. 
Fey. 

Abb.68. 
1m alten Tierstall (ehemaliger Timo
fEeffscher Riintgenpavillon am Ver
bindungsgang zwischen lnstitut und 
Klinik; s. Abb 10) des Instituts fur 
Medizin und Biologie, 1954. 
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i\bb. 69. 
Neutronenlwus, crrici1tet 1952-
1954/60, 1992 nach Walter Fricd
rich benannl. AuJiwi1me 1995. 

i\bb. 70. 
Hoc/woltanlage (1 ,5-MV-Gleich
spallnungsanlage) in der grolien 
I{alle des Neutronenhauses (5. Abb. 
69) zur Erzeugung /ion beta- und 
iwrter gamma-Strahlung sowie zur 
fierstcl/ung /ion Isotopen mit kur
(er Halbwertszeit und Ncutroncn. 
4.us M. Bicner: Exptl. Tcchnik der 
Physik, XII, 218 (1964). Die Hal/e 
'uurdc im Friihjahr 2000 abgeris
,en und an dieser Stelle 
2000/2001 das Kommunikatiolls
~entrum (5. Abb. 114) erbaul. 
Vergl. mit Abb. 42. 
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Am 8. Juli 1954 hatte zur 
weiteren Entwicklung des 
Gesundheitsschutzes der 
Ministerrat der DDR die 
Schaffung eines Instituts 
fUr Herz-Kreislauffor
schung beschlossen. Daftir 
war zunachst die Grtindung 
einer Arbeitsstelle ftir 
Kreislaufforschung vorge
sehen, bestehend aus einer 
Arbeitsgruppe ftir Bioche
mie unter Leitung von Prof. 
Dr. Albert Wollenberger 
(Abb. 77; Biographie s. S. 
185) und einer Arbeitsgrup

pe fUr Experimentelle Herz- und Gefal3chirurgie. In der Sitzung der 
medizinischen Klasse der Akademie am 24. Februar 1955 beantragte 
Professor Friedrich Jung die Ansiedlung der Arbeitsgruppe fUr Bioche
mie unter Albert Wollenberger in Berlin-Buch. Sowohl in dieser als 
auch in der folgenden Sitzung am 10. Marz 1955 lehnte die Klasse die

.;; .... 
~I: ~ .• ;.:..-

, 
"i 

sen Antrag ab, und zwar im 
wesentlichen auf Grund des 
Widerstandes des Sekretars 
der Klasse, Karl Lohmann, 
der seine ablehnende Hal
tung laut Protokoll mit un
zureichenden Raummog
lichkeiten in Buch begrtin
dete. Nach Intervention des 
Ministeriums fUr Gesund
heitswesen setzte jedoch 
das Prasidium der Akade
mie mit Beschlul3 vom 1. 
Dezember 1955 gegen die 
Stimmen von Walter Fried
rich und Karl Lohmann die 
Grtindung der Arbeitsgrup
pe ftir Biochemie in Buch 

durch. Am I. April 1956 nahm sodann die Gruppe Wollenberger ihre 
Arbeit in Buch auf, und zwar vorerst in Raumen des Instituts fUr Medi
zin und Biologie und in Kellerraumen der Geschwulstklinik. Die Ar
beitsgruppe ftir Herz- und GefaBchirurgie unter Prof. Dr. Petros Kokka
lis (1896-1962) wurde im Krankenhaus Friedrichshain angesiedelt. 
Nach dem Tod von Professor KokkaIis am 15. Januar 1962 wurde diese 
Arbeitsgruppe zunachst von Prof. Dr. H. J. Serffling (Charite) geleitet, 
spater aber aus der Akademie ausgegliedert und an die Charite tiber
fUhrt, wo durch den Internisten Prof. Dr. Harald Dutz ein Herz-Kreis
laufzentrum aufgebaut wurde. 
Nach der Fertigstellung (Grundsteinlegung am 20. April 1963) des La
borgebaudes fUr die Kreislaufforschung 1965 (Abb. 78) wurde die Ar-
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beitsgruppe von Professor Wollenberger am 1. Februar 1965 in den Sta
tus des Instituts fUr Kreislaufforschung uberfiihrt. 
1958 gab es in der Foige dieser Entwicklungen seit 1955 im Institut fur 
Medizin und Biologie die in Abb. 79 dargestellten Bereiche. 

Mit der bereits zitierten An
ordnung der Akademie yom 
26. Mai 1955 trat auch eine 
neue Geschaftsordnung in 
Kraft. Anstelle des Kurato
riums des Instituts wurde 
ein Wissenschaftlicher Rat 
gebildet. Die Koordinierung 
der wissenschaftlichen Ta
tigkeiten sowie die Vertre
tung und Verwaltung des 
Instituts oblag nunmehr 
zwei Gremien, namlich dem 
Direktorium und dem Wis
senschaftlichen Rat. 
Oem Direktorium (Abb. 80) 
geh6rten aile Direktoren, 
der Vertreter der Belegschaft, der Vorsitzende der Betriebsgewerk
schaftsleitung und der Leiter der Personalabteilung an. Den Vorsitz im 
Direktorium fUhrte der "Erste Direktor am Institut", der jeweils fUr zwei 
Jahre yom Direktorium gewahlt wurde. Die Wahl bedurfte der Bestati
gung durch den Prasidenten der Deutschen Akademie der Wissenschaf
ten bzw. des Vorstandes der 
F orschungsgemei nscha ft 
(Vereinigung der naturwis
senschaftlichen und medi
zinischen Institute der Aka
demie). Fur die erste Wahl
periode (1955/56) wurde 
nach zwei Sitzungen am 3. 
und 7. Juni 1955 Professor 
Lohmann als 1. Direktor 
gewahlt, als Stellvertreter 
Professor Hans Gummel 
und der Physiker Dr. Her
bert Pupke. Professor Wai
ter Friedrich ubernahm auf 
Vorschlag des Prasidiums 
der Akademie die Funktion 
eines Prasidenten des Bu
cher Instituts. Fur die zwei
te Periode (1957/58) wurde am 5. Juni 1957 Professor Arnold Graffi als 
Direktor gewahlt. 

Der Wissenschaftliche Rat (Abb. 81) hatte die Aufgabe, "die wissen
schaftliche Zusammenarbeit der Arbeitsbereiche sicherzustellen, For-
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Abb. 71. 
Robert-Rossle-Klinik etwa } 960 mit 
Senecas Leitspruch .,Homo homonis 
res sacra ': 

Abb.72. 
Operationssaal der Robert-Rossle
Klinik } 960. In Bildmitte Prof Dr. 
H. Gummel {links} und Dr. G. Marx 
{rechts}. 
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Abb.73. 
Gebiiude B (oben ; fertiggestellt 
1951) und Gebiiude C (links; fer
tiggestellt J 956) der Robert-Rossle
Klinik. 

Abb.74. 
Patienteniiberwachungsanlage der 
Jntensivtherapiestation in der Ro
bert-Rossle-Klillik, etwa 1970. 
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schungspliine der Bereiche und grundsiitzliche MaBnahmen zu deren 
DurchJiihrung zu koordinieren, Berichte iiber Forschungsergebnisse ent
gegenzunehmen und wissenschaftliche Kolloquien durchzuJiihren': Der 
Rat setzte sich aus den Direktoren der Bereiche sowie Ordentlichen und 
Korrespondierenden Mitgliedern der Deutschen Akademie der Wissen

schaften zu Berlin zu
sammen; die Mitglieder 
wurden vom Prasidium 
der Akademie berufen. 
Den Vorsitz im Wissen
schaftlichen Rat flihrte 
als Ordentliches Mit
glied der Deutschen 
Akademie der Wissen
schaften zu Berlin WaI
ter Friedrich. 1955 wur
den folgende Akade
miemitglieder in den 
Wissenschaftlichen Rat 
berufen: Theodor 
Brugsch (Berlin, Inter
nist), Johannes Dobber

stein (Berlin, Veterinarpathologe), Walter Friedrich (Berlin, Biophysi
ker), Herwig Hamperl (Bonn, Humanpathologe), Hans Knoll (Jena, 
Mikrobiologe), Karl Lohmann, zugleich I. Direktor am Institut (Berlin, 
Biochemiker), Kurt Noack (Berlin, Pflanzenbiochemiker), Robert Rompe 
(Berlin, Physiker), Robert Rossie (Berlin, Humanpathologe), Robert 

Schroder (Leipzig, Gy
nakologe), Otto-Hein
rich Warburg (Berlin, 
Biochemiker). Weiter 
gehorten ihm die Leiter 
am Institut Arnold 
Graffi (Pathologe), Hans 
Gummel (Chirurg), 
Heinrich Hertweck (Ge
netiker), Friedrich Jung 
(Pharmakologe), Wal
ther Llihrs (Internist), 
Erwin Negelein (Bioche
miker), Herbert Pupke 
(Physiker) und Friedrich 
Windisch (Mikrobiolo
gel an. 

1958 trat Professor Walter Friedrich in den Ruhestand. Auf Beschlu13 
des Prasidiums der Akademie der Wissenschaften zu Berlin wurde fUr 
ihn "mit Rlicksicht auf seine Verdienste und Person" eine Sonderrege
lung getroffen: er wurde fUr die Dauer von zwei Jahren als Nachfolger 
von Professor Graffi zum "Ersten Direktor" des Instituts fUr Medizin 
und Biologie berufen. Ihm folgten mit der Bildung der Institute Is. S. 
85) als "Vorsitzende des Rates der Direktoren" 1961 Professor Jung, 
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1963 Professor Wollenberger und 1965 Professor Baumann. Walter 
Friedrich ftihrte die Bezeichnung "Prasident des Medizinisch-Biologi
schen Forschungszentrums Berlin-Buch". 

Mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1958 wurde das 
am 1. Dezember 1957 
von Prof. Dr. Rudolf 
Baumann lAbb. 83) ge
grundete "Institut fUr 
Kortiko-Viscerale Pa
thologie und Therapie" 
aus dem Geschaftsbe
reich des Stadtischen 
Krankenhauses Berlin
Buch an der Wiltberg
straJ3e ausgegliedert und 
von der Deutschen Aka
demie der Wissenschaf
ten zu Berlin iibernom
men. 1972 wurde dieses Institut zusammen mit dem Institut fUr Kreis
laufforschung zum Zentralinstitut fUr Herz-Kreislaufforschung verei
nigt. Professor Baumann hatte mit Bezug auf die von [wan Petrowitsch 
Pawl ow (1849-1936; Nobelpreis 1904) entwickelte Lehre der hiiheren 
Nerventatigkeit, die in den 50er Jahren zunehmend EinfluJ3 auf ver
schiedene Bereiche der medizinisch-biologischen Forschung in der DDR 
erlangte, in der von ihm geleiteten Inneren Klinik im Stadtischen Kran
kenhaus in Berlin-Buch 1955 eine "Klinische Forschungsabteilung fUr 
Schlaftherapie" einge
richtet, und zwar mit 
dem Ziel, daJ3 "auf die
sem Wege fehlgesteuerte 
regulative Leistungen 
der Organsysteme nor
malisiert werden kon
nen': Am 15. Marz 1956 
wurde diese Einrichtung 
durch Feuer viillig zer
stOrt. Mit dem Neubau 
Haus 134 im Stadti
schen Krankenhaus des 
Klinikums Berlin-Buch 
an der WiltbergstraJ3e 
lab 1992 Franz-Vol
hard-Klinik) erhielt sie 
1957 ein neues Gebaude 
lAbb. 84, 85) und den Status "Institut fUr Kortiko-Viscerale Pathologie 
und Therapie". Anfang der 60er Jahre unterhielt das Institut in der Ab
teilung Klinische und Experimentelle Pathophysiologie und Therapie 30 
institutseigene Betten und 180 weitere Betten im Vertrag mit der I. Me
dizinischen Klinik des Bucher Stadtischen Krankenhauses. Daneben gab 
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Abb.75. 
Histologischer Labor in der Robert
Rossle-Klinik, etwa 1960. 

Abb.76. 
.. Rontgenhaus" der Geschwulstkli
nik, jertiggestellt 1959. 
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Abb.77. 
Albert Wollenberger () 9} 2-2000). 

Abb.78. 
Gebiiude des Instituts fiir Kreislauf
forsehung, fertiggestellt } 965; ab 
2000 Gebiiudc der .. RCC Gen bio tee 
GmbH': 
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es im Institut die Abteilungen fur Physiologie, fUr Biochemie und fUr 
Pharmakodynamik. Zu dieser Zeit waren im klinischen Bereich und den 

experimentellen Abteilungen etwa 160 Mitarbeiter tatig, davon 
ca. 60 Arzte und Wissenschaftler. Schwerpunkte der klinischen 
und experimentellen Forschungen waren Arbeiten uber zentral
nervose Regulationsmechanismen bei kardio-vaskularen und 
neuro-endokrinen Erkrankungen sowie liber die Biochemie und 
Pharmakodynamik von Aktivitaten des ZNS. 1961 erhielt das In
stitut ein Tierstallgebaude, insbesondere fUr Arbeiten mit Prima
ten, heute Franz-Gross-Haus (Abb. 86). Von 1981 bis 1982 wurde 
das Gebaude des Bereichs Herzinfarktforschung und Kardiologi
sche Intensivmedizin der Klinik des Zentralinstituts fUr Herz
Kreislaufforschung errichtet (Abb. 87) 

1958 siedelte Prof. Dr. Kurt Repke (1919-2001; s. Abb. 88) yom 
Institut fUr Pharmakologie der Universitat Greifswald in den 
Lohmannschen Bereich fUr Biochemie in Berlin-Buch liber und 
grundete die Abteilung fUr Steroidchemie. 1m gleichen Jahr kam 
der 1935 emigrierte Physiker Prof. Dr. Dr. Fritz Lange (1900-
1987) aus der Sowjetunion in die DDR und libernahm im Bucher 
Institut fUr Medizin und Biologie die Leitung des Bereichs Phy
sik. Fritz Lange entwickelte u.a. Isotopentrennverfahren mittels 
Zirkulationszentrifugation und Zirkulationsdiffusion, die vor al
lem zur Trennung von Wasserstoffisotopen geeignet sind. 

Zum 1. Mai 1960 erhielt die Geschwulstklinik des Instituts fUr Medizin 
und Biologie gemaB BeschluB K/38/9 der Akademie den Namen "Ro
bert-Rossle-Klinik", worn it die Verdienste des Berliner Pathologen Pro

fessor RossIe fUr die 
Geschwulstforschung, 
die Grlindung des Bu
cher Instituts 1947 
und seine Mitarbeit 
im Wissenschaft
lichen Rat des Insti
tuts gewlirdigt wur
den. 
1961 wurde nach dem 
Institut fUr Kortiko
Viscera Ie Pathologie 
und Therapie eine 
weitere Einrichtung 
des Stadtischen Kran
kenhauses in den Ver
bund der Bucher me
d izi n isch-bio logi
schen Institute der 

Akademie der Wissenschaften eingegliedert. Am 1. August 1958 hatte 
der von der Universitat Rostock berufene Padiater Prof. Dr. Hans Wolf
gang Ocklitz (1921-1999) die Leitung der I. Kinderklinik im Stadtischen 
Krankenhaus an der WiltbergstraBe libernommen und eine Arbeitsstelle 
fUr "Infektionskrankheiten im Kindesalter" gegrundet. Diese For-
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schungsstelle wurde 1961 in den Verband der Bucher Akademieinstitu
te fur Medizin und Biologie eingegliedert, mit der Griindung der For
schungsbereiche der Akademie allerdings 1968 als Akademieeinrich
tung aufgelOst. 
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1961 wurden die bisherigen Arbeits
bereiche des Instituts fur Medizin 
und Biologie "mit Rticksicht auf den 
erreichten Entwicklungsstand", der 
"eine qualitative Veranderung nach 
sich ziehen sollte" (Zitierungen aus 
dem Akademiedokument hierzu), in 
den Rang von Instituten erhoben. 
In dem entsprechenden BeschluB Nr. 
K. 53/11 der Akademie tiber die 
Bildung des Medizinisch-Biologi
schen Forschungszentrums der Deut
schen Akademie der Wissenschaften 
in Berlin-Buch vom 6. Juli 1961 

Deutsche A kademie der 
Wissenschaft en zu Berlin 

Jnstilute Such. Lind enber ger Weg 70 - 86 

Jnstitut fur 
Medizin und 8iologie 

Bereich Biochemie 

Klinik 

Bereich Angew. J otopenforschung 

hieB es: 

Bereich Physik 

Arbeitsstelle 
Kreisla uff orsch u n 9 

Bereich Biologie 

Bereich Zellphysiologie 

"GemiiB § 1 der Geschiiftsordnung Zen!rale Anlaq en und Verwaltung 

der Forschungsgemeinschaft der DAW wird beschlossen: 
Aus den bisherigen Arbeitsbereichen des Instituts fur Medizin und Bio
logie werden mit Wirkung vom 1. Oktober 1961 folgende Institute gebil
det: 
Ins titu t fur Biochemie: Direktor Prof Dr. Karl Lohmann 
Institut fur Biophysik: Direktor Prof Dr. Fritz Lange 
Institut fur angewandte Isotopenforschung: Direktor Dr. Gunther Vor
mum 
Institut fur experi
mentelle Krebsfor
schung (einschlieBlich 
Abteilung Genetikj: 
Direktor Prof Dr. Ar
nold Graffi 
Institut fur Pharma
kologie: Direktor Prof 
Dr. Friedrich lung 
Institut fur Zellphy
siologie: Direktor 
Prof Dr. Erwin Nege
lein (als Nachfolger von Prof. Dr. Friedrich Windisch nach dessen Tod 
1961) 
Robert-Rossle-Klinik: Direktor Prof Dr. Hans Gummel. 
Die aus den Arbeitsbereichen des Instituts fur Medizin und Biologie her
vorgegangenen neuen Institute bilden gemeinsam mit dem Institut fur 
Kortiko-Viscerale Pathologie und Therapie, der Arbeitsstelle fur Kreis
laufforschung und der Arbeitsstelle fur Infektionskrankheiten im Kin
desalter das Medizinisch-Biologische Forschungszentrum der DAW, das 
unter W, Friedrich als Priisidenten die Bezeichnung "Institute fur Medi
zin und Biologie in Berlin-Buch" fuhrt': 

Abb.79. 
Ubersicht uber die Bereiche des 1n
stituts fur Medizin und Biologie 
1958 auf einer Tafel am Instituts
eingang Lindenberger Weg. 

Abb.80. 
Sitzung des Direktoriums 1957 un
ter Walter Friedrich im Konferenz
zimmer des Neutronenhauses (Wal
ter-Friedrich-Haus). Von links nach 
rechts: E. Negelein, A. Wollenber
ger, H. Gummel, A. Graffi, W. 
Friedrich, K. Lohmann, F. lung. 
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Abb.81. 
Sitzung des Wissenschajtlichen 
Rates am 12. April 1957 im Kon
ferenzzimmer des Neutronenhauses 
{Walter-Friedrich-Haus}. Von links 
nach rechts: W Luhrs, H. Gumme/, 
O. Warburg, K. Noack , K. Loh
mann, W Friedrich, Th. Brugsch , 
F. lung, H. Pupke. 

'l.bb.82. 
'Jemonstration von Mitarbeitern 
ies Bucher Akademieinstituts fur 
\;fedizin und Biologic am I. Mai 
1958 {s. hierzu auch Abb. 3D}. 
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Diese Anweisung enthielt auch die Festlegung, dal3 "mit dieser Weiter
entwicklung keine Erweiterung der Verwaltung, weder personell noch fi
nanziell, eintreten dar:r: 

Am 13. Oktober 1961 
konstituielte sich der Rat 
der Direktoren der Insti
tute und wahlte Prof. Dr. 
Friedrich Jung als "Ge
schaftsfUhrenden Direk
tor". Der fruhere wissen
schaftliche Rat mit aus
wartigen Mitgliedern (s. 
S. 82) wurde aufgelost. 
Am I. Oktober 1964 wur
den das Institut fUr Expe
rimentelle Krebsfor
schung und die Robert
Rossle-Klinik zum Insti
tut fUr Krebsforschung 

vereinigt, urn, wie es in der Begrtindung hierzu hiel3, "dem komplexen 
Charakter der KrebsJorschung als einer Hauptrichtung des Forschungs
zentrums Buch wirkungsvoller gerecht zu werden ': Damit wurde auch 
Bestrebungen entgegengewirkt, die Klinik aus dem Verbund der Akade
mieinrichtungen herauszulosen, urn sie dem Klinikum Buch oder einer 
von einigen Seiten gewunschten "Medizinischen Akademie" dem Mini
sterium fUr Gesundheitswesen zuzuordnen. Die experimentelle Krebs
forschung und die Geschwulstklinik gehCirten zu den profilbestimmen
den und erfolgreichen wissenschaftlichen Bucher Einrichtungen. Dies 
wurde u.a. auch von Professor Karl Heinrich Bauer (Heidelberg) bereits 

1959 eingeraumt, indem 
er die Krebsforschung in 
Berlin-Buch als wegwei
send fur die Grundung 
des Deutschen Krebsfor
schungszentrums (DKFZ) 
in Heidelberg herausstell
teo In der Festschrift zur 
Einweihung der Betriebs
stufe des DKFZ am 25. 
Oktober 1972 fuhrte er 
aus einer Denkschrift 
vom 17. Dezember 1959 
zur Grtindung des DKFZ 
u.a. aus, "daB die DDR 
unter Leitung des Krebs
klini kers Prof Gu m mel 

und des Virologen Prof GraJfi in Berlin-Buch schon Iiingst ein Krebs
Jorschungszentrum und eine Geschwulstk/inik mit 200 Betten in Betrieb 
genommen hatte. Das Gesamtinstitut verfilgte damals bereits in seinen 
acht Bereichen ilber 133 Wissenschaftler': Und weiter: "Die Denkschrift 
wirkte auch insoJern stimulierend, als sie zugleich ilber die in der DDR 
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seit dem 24. Juli 1952 bestehende gesetzliche MeIdepflicht fur die Ge
schwulstkrankheiten, deren Oberwachung in 165 Betreuungsstellen so
wie uber das im DDR-Ministerium fur Gesundheitswesen beste-
hende Sonderreferat "Krebsbekiimpfung" berichtete, uber Fakten 
also, die einen Vorsprung der DDR auf dem Krebssektor bewie-
sen ... " (s. hierzu auch aus der Trauerrede von K. H. Bauer fur H. 
Gummel 1973, S. 224). 

1964 beendeten altersbedingt die Professoren Fritz Lange, Karl 
Lohmann und Erwin Negelein ihre Tatigkeiten als Institutsdirek-
toren. Als Nachfolger wurden Prof. Dr. Karl Heinz Lohs aus Leip
zig (Biophysik), Prof. Dr. Kurt Repke (Biochemie) und Prof. Dr. 
Heinz Bielka (Zellphysiologie) berufen (Abb. 88). Professor Wal
ter Friedrich schied altersbedingt mit Wirkung vom 31. Marz 
1965 auch aus seiner Funktion als Prasident des Medizinisch
Biologischen Forschungszentrums Berlin-Buch aus; er starb 1968 
im Alter von 85 Jahren. Professor Lohmann starb 1978 im Alter 
von 80 Jahren, Professor Nege\ein 1979 im 82. Lebensjahr. 

In den 50er und 60er Jahren wurden die Einrichtungen der Bu
cher Institute baulich wesentlich erweitert. So wurde die Klinik in 
mehreren Stufen ausgebaut: Klinikteil B 1950-1951, Klinikteil C 
(Abb. 73) mit Wirtschaftsgebaude mit Kiiche und Wascherei 
1954-1956, das Rontgenhaus (Abb. 76) 1958-1959 und ein neues 
Operationsgebaude mit "Wachstation" 1967-1968 (Abb. 74). Weiterhin 
entstanden das Neutronenhaus (Abb. 69) 1952-1954, der Tierstall 
"Warmtierhaus" (Abb. 89) 1954-1955, der "Pavilion" fur Virologie und 
Gewebezllchtung (Abb. 90) (erste Baustufe 1962, zweite Baustufe 1981; 
beide Teile im Novem-
ber/Dezember 2000 abge-
rissen), das Laborgebaude 
des Instituts fUr Kreis-
laufforschung (Abb. 78) 
1964-1965 und das "Re
chenzentrum" (Abb. 91, 
92; ab 1994 Bibliothek, 
N. W. Timofeeff-Ressov
sky-Haus) 1970-1972. 
Aul3erdem wurden an der 
Rob ert- Ross I e- S tral3 e 
Wohnungen fur Mitarbei
ter gebaut, und zwar 
1957-1958 das sog. Arz
te- und Schwesternhaus 
(Robert-Rossle-Stral3e 2-

." 

5) und 1961 das Wohnheim fUr Ledige (Robert-Rossle-StraBe 1) sowie 
Kinderkrippe und Kindergarten. 

Bereits 1958 wurde im Bericht des wissenschaftlichen Sekretars der 
Forschungsgemeinschaft der Naturwissenschaftlich-Technischen Insti
tute der Akademie ausgefUhrt: "Fur den Klinischen Bereich des Instituts 
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Abb.83. 
Rudolf Baumann (J 911-1988). 

Abb.84. 
Institut fur Kortiko- Viscerale Patho
logie und Therapie, ab 1972 Klinik 
des Zentralinstituts fur Herz- Kreis
laufforschung, 1992 nach dem 
deutschen Internisten Franz- Vol
hard benannt. 
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Abb.85. 
InnenhoJ des Instituts Jur Kortiko
Viscerale Pathologic und Therapie 
mit der Statue "Geschwister" lion 
Waldemar Grzimek. 

t\bb. 86. 
Tierhaus des Zentralinstituts Jur 
fferz-KrcislauJIorschung im Medi
~inischen Bereich I, ab J 993 
Franz-Gross-Haus. 
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fur Medizin und Biologie sol/en bis 1965 neue Operationsriiume ge
schaffen werden. AuBerdem ist fur die chemisch arbeitenden Gruppen 

dieses lnstituts (gemeint waren die Gruppen im 
Gebaude des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts 
fUr Hirnforschung) ein Neubau geplant': 
Nachdem erste, sehr detaillierte Planungen aus der 
zweiten Halfte der 50er Jahre nicht umgesetzt wer
den konnten, wurde zur Realisierung des Vorha
bens in den Jahren 1966 bis 1968 von K. Repke, H. 
Bielka, Hj. Sellner, J. Richter und G. Zilling eine 
weitere Konzeption fur den Bau eines "Biozentrum 
Buch: Modell einer modernen Forschungsstatte" 
erarbeitet (s. Abb. 93 a,b), die in ihren Grundzugen 
schliel31ich in dem 1974 bis 1980 errichteten Neu
bau des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie 
(Abb. 94), ab 1992 Max-Delbruck-Haus, realisiert 
wurde. 

Bereits 1964, d. h. mit dem Ausscheiden von Pro
fessor Walter Friedrich als Institutsdirektor, klinkte 
sich das Institut fUr Biophysik aus dem Fachbe
reich Medizin der Akademie, zu dem aile Bucher 
Institute gehbrten, aus und wurde dem unter Lei
tung von Professor Robert Rompe stehenden Be

reich Physik-Nord zugeordnet (s. hierzu auch S. 113). Die Bucher Bio
physiker fUhlten sich, soweit ein wissenschaftliches Profil zu dieser Zeit 
uberhaupt noch vorhanden war, kaum der Medizin und Biologie der 
Bucher Institute verbunden. Wahrscheinlich spielten fUr die AusgJiede
rung der Biophysik aus den Bucher Instituten auch subjektive Grunde 
eine Rolle. 1966 beschlofl sodann der Fachbereich Physik Nord, das Bu

cher Institut fUr Biophy
sik wieder starker auf 
strahlenbiologische Ar
beiten zu orientieren. Ne
ben anderen Uberlegun
gen kbnnten dafiir auch 
Ruckbesinnungen von 
Robert Rompe auf ge
meinsame Arbeiten mit 
Timofeeff-Ressovsky in 
den 40er Jahren in Ber
lin-Buch eine Rolle ge
spieIt haben (s. S. 58). 
Fur diese Arbeiten wurde 
Dr. Helmut Abel, Leiter 
der Abteilung flir Bio

physik im Akademieinstitut fur Kernforschung in Rossendorf bei Dres
den, zum stellvertretenden Direktor des Instituts flir Biophysik in Ber
lin-Buch berufen. Hier baute er 1967 den Bereich Strahlenbiophysik mit 
Abteilungen flir Strahlenbiochemie, Theoretische Biophysik, Physik 
und Technik auf. 1968 wurde die Abteilung Biophysik aus dem Institut 
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fUr Kernforschung ausgegliedert und als AuBenstelie dem Bereich 
Strahlenbiophysik des Bucher Instituts fUr Biophysik zugeordnet. 
1975/76 entstand mit Unterstiitzung 
von N. W. Timofeeff-Ressovsky im 
Vereinigten Kernforschungszentrum 
in Dubna (UdSSR) eine weitere 
AuBenstelie des Bucher Instituts, 
nunmehr Zentralinstitut fUr Mole
kularbiologie. 

Mit der 1967/68 begonnenen Aka
demiereform mit Orientierungen der 
Institute auf praxisrelevante, auf
tragsgebundene Forschungen und 
Finanzierungen sowie auf neue Lei
tungsstrukturen wurden 1968 an
stelle der bisherigen Forschungsge
meinschaft der Akademie mit ihren 
Fachbereichen sog. Forschungsbe
reiche gebildet und Zentralinstitute 
geplant. Auch fUr die Bucher Insti
tute gab es in dieser Zeit verschiedene Vorstellungen, Plane und Anord
nungen tiber Umstrukturierungen und fUr weitere inhaltliche Entwick
lungen, die in rascher Folge zu teilweise schwer tiberschaubaren MaB
nahmen und Veranderungen fUhrten, zu unruhigen bis teilweise gar 
chaotischen Zustanden. 
Aus Protest trat zunachst Professor Baumann von seiner Funktion als 
Vorsitzender des Rates der Direktoren der Bucher Institute zurUck - aus 
"gesundheitlichen Grun
den", wie es offiziell hieB. 
Mit Wirkung vom 15. 
Mai 1968 wurde Prof. Dr. 
Kurt Zapf (s. S. 79) mit 
der Ftihrung der Geschaf
te dieses Gremiums be
traut. Am 18. Oktober 
1968 wurde sodann Prof. 
Dr. Helmut Bohme, da
mals Direktor des Akade
mieinstituts fUr Genetik 
und Kulturpflanzenfor
schung in Gatersleben, 
vom Prasidenten der 
Akademie mit der "Bil
dung, 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 GeheiB der Abteilung Wissenschaft des Zentralkomitees 
der SED" (personliche Mitteilung des damaligen Akademieprasidenten 
Professor Klare 1996 an H. B.) ein ehemaliger hoherer Offizier der 
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Abb.87. 
Gebiiude des Bereichs Herzinjarkt
jorschung und Kardiologische Inten
sivmedizin der Klinik des Zentralin
stituts Jiir Herz-Kreislaujjorschung. 
erbaut 1981-1982. Aujnahme 
1995. 

Abb.88. 
Prof Dr. Walter Friedrich mit den 
1964 zu neuen Direktoren ernann
ten (von rechts nach links) K. Rep
ke, K.-H. Lohs, (w. Friedrich) und 
H. Bielka. 
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Abb. 89. 
Tierhaus (sog. Warmtierhaus), fer
tiggestelit 1955, 1994/96 rckol1-
struiert. Aufnahme 1996. 

Abb.90. 
.. Pavilion" fur Virologic und Gewc
bezuchtul1g; I. Baustufe (rechts) 
fertiggestellt 1962, Erweilerungs
bau (links) 1981; im November/De
zemb,r 2000 abgerissen. 
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"Nationalen Volksarmee der DDR" und zuvor Leiter der Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen in Halle (Saale), Prof. Dr. Kurt Geiger, als 
"Beauftragter flir die Bildung eines Zentralinstituts flir Biologie und 
Medizin" eingesetzt. In der Mitteilung 6/69 der Akademie yom 15. Juni 
1969 wurde sodann flir das geplante Zentralinstitut flir Biologie und 

Medizin das folgende 
Leitungsgremium mit fol
genden Bereichen vorge
schlagen: 
Direktor: Prof. Dr. Dr. 
Kurt Geiger 
I. Stellvertreter, zugleich 
Leiter des Bereichs Wis
senschaftliche Dienste: 
Dr. Peter Oehme 
2. Stellvertreter, zugleich 
Leiter des Bereichs Mole
kularbiologie: Prof. Dr. 
Kurt Repke 
3. Stel\vertreter, zugleich 
Leiter des Bereichs Klini
sche Krebsforschung: 
Prof. Dr. Hans Gummel 

4. Stel\vertreter, zugleich Leiter des Bereichs Zerebroviszerale Regula
tionsforschung: Prof. Dr. Rudolf Baumann 
5. Stellvertreter und Leiter des Bereichs Okonomie und Technische Ver
sorgung (OTV) (vordem "Zentrale Verwaltung und Versorgung"): Dip!. 
Ok. Hans-J6rg Sellner. 

Das Institut flir An
gewandte Isotopenfor
schung wurde aus dem 
Verband der Bucher Insti
tute 1969 ausgegliedert 
und als Bereich dem 
in Leipzig ansasslgen 
Zentralinstitut flir Isoto
pen- und Strahlentechnik 
(1971 in Zentralinstitut 
flir Isotopen- und Strah
lenforschung umbe
nannt) zugeordenet. 

Wie vorauszusehen war, 
erwiesen sich recht bald 

militarische Kommandoanordnungen von Professor Geiger wie bei
spielsweise "geht nicht - gibt's nicht" oder "Erfolg ist Ptlicht" als unge
eignet fiir die Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung. So wurde 
mit Wirkung vom 6. April 1970 Dr. Peter Oehme als Stellvertreter des 
Beauftragten fiir die Organisation der Bildung des Forschungszentrums 
Berlin-Buch eingesetzt und nahm damit gleichzeitig Geschaftsaufgaben 
von Professor Geiger wahr, der schlief31ich am 30. Juni 1971 von seiner 
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Funktion in Buch wieder abberufen wurde, letztlich auf Grund massiver 
Beschwerden von Professor Rudolf Baumann. Es ging also ziemlich 
rat- und planlos durch
einander. 
Wesentliche Orientierun
gen fUr Aufgaben und 
Struktur eines Zentralin
stituts fUr Biologie und 
Medizin in Berlin-Buch 
gab ein zu dieser Zeit von 
Professor Graffi und Mit
arbeitern entwickeltes 
Modell mit den grund
satzlichen Elementen 
"Molekular- und zellbio
logische Grundlagenjor
schung", "Medizinisch
klinisch orientierte For
schungen" und "Klinische 
Anwendungsbereiche': 
1m Mai 1971 wurde fUr ein zukunftiges Zentralinstitut fUr Molekular
biologie, wie es nun genannt wurde, neben wissenschaftlichen Abtei
lungen und Bereichen die Bildung eines Bereichs "Methodik und Theo
rie" mit den Unterstrukturen "Physiko-Chemisches Zentrum", "Biologi
sche Ultrastrukturforschung", "Rechenzentrum", "Theorie" sowie 
"Automatisierung und Entwicklung" konzipiert und aus der bisherigen 
Bibliothek das "Informa
tionszentrum" unter Lei
tung von Dr. Gerhard 
Blankenstein gebildet. 
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Abb.91. 
Gebiiude fur das Rechenzentrum der 
Bucher Institute, errichtet 1970-
1972, ab 1994 Bibliothek {N. W. 
TimoJeeff-Ressovsky-Haus}. Auf
nahme 1996. 

Abb.92. 
Russische Rechenstation BESEM6 
im Rechenzentrum {Abb. 91} der 
Bucher Institute 1980, installiert 
1976. 
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Prof. Dr. K. Repke, Direktor des Instituta filr Biochemie 

Dr. H. Bielka, Direktor de. Inatituta filr Zellphysiologie 

Dipl. oee. HJ. Sellner, Verw&ltungsdirektor am medizinisch-biologischen Forscbungszentrum 

Dipl.-Phll. J. Richter, PersOnlicher ReIerent des Vorsitzenden des Rates dec Direktoren im medizinisch
biologischen Fonchungszcntrum. Berlin·Buch. der Deutschcn Akademie der Wisscnscbaften zu Berlin 

Arehitekt G. Z1llln~, BDA, VEB Industrieprojektierung Berlin II 

Konzeptlon des Biozentrums Berlin-Buch ~ Modell einer modernen Forschungsstlitte * 

1m Perspektivplan unserer Hauptatadt Berlin ist ain flir 
die medizinilcb-biologische Forschung in der DDR wich
tiges Projekt enthalten. Danach wird Innerh&lb del 
medizinilcb-biologischen Fonchunguentruma der: Aka
demie in Berlin-Bucb ein &la Biozentrum konzipiertes 
LaborgebJ.ude errichtet. das den Akademie-Inatituten 
filr Biochemie. ZeliphYliologie. experimentelle Krebs
fonebung und PharmUcologie moderne Foncbungs
bedingungen bieten soil. Das sachsgeachoslige, ca. lOG m 
lange und 27 m tiele Laborgebiude (Abb. 1) wird ins
gesamt 3'0 ArbeitapllLtze fUr Mitarbeiter und GlLste der 
verscbiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen 
bieten; Das Biozentrum loll die effektive, interdiszipli
ni.re Bearbeitung der Komplexaufgo.be .. Exiorschung 
der Grundlagen dec Lebensprozesse, ihrer norm&len 
Regui&tion. pathologischen Entgleisung und aktiven, 
gezielten Steuerung" gewlLhrleisten. Dieaer Aufgo.ben
steUung gemiO wurde in zwei'lhri er Gemein.chalt.
arbeit von Wissenschaftler Arc It 
men eine Baukonzeption fOr das Biozentrum entwickelt, 
die u. a. durcb moderne Gestaltung des: umbauten 
R .. ums ala TiefkOrper. klo.re Gliederung der Forscbungs
einheiten nacb aowohl bau- und venorgungatechni»chcll 
ab such funktionellen Gesichtspunkten sowie zeit- und 
ko.tensparende Montage des Gebiudes mit Typen-Bau
elementen gekennzeicbnet iat. Do. der gepi&nte For
schungskomplex &la Modell bei det Projektierung lhn
licb interdisziplinlr anzulegender "'Fonchungsstltten 
dienen kOnnte, beschreiben die Autoren nachstehend die 
KonzepUou des Bioz.entrums f in der eine Einheit zwi
schen wissenscbaftlicher Aufg .. benstellung und b'l'u
licher Gestaltung angestrebt ist. 

Zukiinftlae Aul4abe und Rolle 
der Blowl .. enachalten 

Den Biowissenscbaften ist im Progro.mm d~r SED bei 
dec umfassenden VerwirkUcbung des Sozialismu. die 
Aufgabe gestellt, die Lebenaprozease beherrschen zu 
lemen. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, daB den Bio
wissenachaften In dar zwelten Hllfte dieses ] ahrhunderta 

'\bb. 93. 
Zwischen 1966 und 1968 erarbei
'etes Konzept flir ein Biozentrum 
[lerlin-Buch. a} Begriindungen und 
Zielstellungen; b} Baukonzeption 
(5. 93}. 

tilr die Entwicklung der menschlichen Gesellscho.tteine 
Rolle zukommen wird, die an Bedeutung die Rolle der 
physikaliscben Wissenachaften in dec enten Hllfte un
seres J ahrhunderta noch iibertrlfft. Die Aufkllrung der 
Grundlagen und GesetzmlLOigkeiten biologiscber Elo
mentarprozease und ihn'r pathologiachen Abartigkeiten 
ist eine fundamentale Vor .. ussetzung fiir die Usung 
lolcher geseUschaftlicher Probleme wie die Steigerung 
der LeistunglfJ.higkeit d .. Menschen, die Vermeidung 
von Erbdefekten IOwie die Vorbeugung und Ausrottung 
von Krankheiten, insbesondere der sozi&lhygieniscb 1m 
Vordergrund .tehenden Hen- und Kreislo.ufkrank
helten, Geschwulstkrankheiten, Infektionskro.nkheiten 
und" Stoffwechselerkrankungen. Neben der Medizin 
werden o.uch andere filr die Geselbchaft wichtige Ge
biete, wie die Ernlhrung, die tierische und ptianiliche 
Produktion sowi. die Arfneimittelproduktion, von den 
Ergebnissen der Biowissenschaften nachhaltig beein
f1ullt. 

N otwendll1keit 
baullcher Rekonstruktionamallnahrnen 

Von den zum medizinisch-biologischen Forschungs
zentrum vereinigten Einnchtungen sind die Institute 
fUr Biochemie, Zellphysiologie, experimentelle Krebs
forschung und Pharm .. kologie noch behelfsmillig in 
eine.m "vor etwa .0 J ahren filr histologische Arbeiten 
errichteten Laborgeblude untergebracht, d ... bi. 1946 
dem Institut fur Hirnforschun der Kaiser-W' 
Go_. sc aft gedient hatt •. 
Infolge dec baulichen Eitlachniirung mit &II ihren Nach
teilen, wie funktionswidrige Gliederung bzw. Zersplitte
rung der Forschungseinheiten und unzullngliche appa
ro.tive Ausstattung dec Labore, sind die vier Institute 
in ihrer Entwicklung .tark gehemmt, .0 dall die hilchst
mOgliche Effektivi~t In wec Forschungsarbeit nicht 
erreichbar 1st und die Potenz erfahrener und hoch
spezi&lislerter Wissenachaftlec und Techniker nicht voll 
genutzt werden kenn. "Der Zustand des jetzt von diesen 
Instituten genutzten Hauptgebludes lat unzureicbend 
und beeintrichtigt die qUaliJizlerte Forscbungsarbeit. 
Erweitecungs- und Rekonstruktionsm6glicbkeiten be
Itehen nicbt. Die Rlume sind Uberbelegt." , 
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4.2. DIE ZENTRALINSTITUTE 1972-1991 

In dem auf Seite 117 erwahnten Beitrag von Akademie-Vizeprasident 
Prof. Dr. Hermann Klare zum Leibniztag 1968 wurde im Zusammen
hang mit den aus der Akademiereform abzuleitenden organisatorischen 
Ma13nahmen ausgefUhrt: "Die vielfiiltigen Erfordernisse der Zusammen
arbeit, z. B. mit den industriellen Auftraggebern, werden ferner die Not
wendigkeit erharten, aus den bei der Akademie vorhandenen Einrich
tungen groBere lnstitutseinheiten in Gestalt von Zentralinstituten dort 
zu bilden, wo das entsprechend den wissenschaftlichen und territorialen 
Gegebenheiten richtig und zweckmaBig ist': 
Am 5. lanuar 1972 wurde den Bucher Instituten vom Leiter des For
schungsbereichs fUr Molekularbiologie und Medizin der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Prof. Dr. Werner Scheler, mitgeteilt: .. Ausge
hend von der Grundungsanweisung des Forschungszentrums fur Mole
kularbiologie und Medizin und der Auflage, problemorientierte Struk
tureinheiten zu bilden, sind in den zuruckliegenden Monaten wiederholt 
Beratungen uber die zukunftige Gliederung der Berliner Einrichtungen 
des Forschungszentrums gefuhrt worden. Unter Berucksichtigung dieser 
Aussprachen und aUf der Basis zentraler Vorgaben werden 
das Zentralinstitut fur Molekularbiologie, 
das Zentralinstitut fur Krebsforschung, 
das Zentralinstitut fur Herz-Kreislauf-Regulationsforschung 
sowie 
die Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen {V DE) gebildel. 
Nach Abstimmung mit dem Prasidenten wurden mit der Vorbereitung 
der Bildung und Wahrnehmung der Geschaftsfuhrung beauftragt: 
Prof Dr. Friedrich lung (Molekularbiologie) 
Prof Dr. Hans Gummel (Krebsforschung) 
Prof Dr. Rudolf Baumann (Kreislaufforschung) 
Dipl.-Ing. Eberhard Schmidt (Verwaltungs- und Dienstleistungseinrich
tungen [VDE)J': 

Am 3. Februar 1972 fand im Hiirsaal des Institutsgebaudes (ehemals In
stitut fUr Hirnforschung, ab 1992 Oskar und Cecile-Vogt-Haus) eine 
Veranstaltung mit Akademieprasident Prof. Dr. Hermann Klare und 
Prof. Dr. Werner Scheler statt, in der offiziell die Bildung der Zentralin
stitute fiir Molekularbiologie (ZIM), Krebsforschung (ZIK) und Herz
Kreislaufforschung (ZHKF) in Berlin-Buch riickwirkend zum 1. lanuar 
1972 erfolgte. 
Diese Institute wurden dem am 1. Februar 1971 unter Leitung des 
Pharmakologen Prof. Dr. Werner Scheler neu gebildeten "Forschungs
zentrum fUr Molekularbiologie und Medizin" (vordem Forschungs
bereich Medizin und Biologie) der Akademie der Wissenschaften zuge
ordnet, dem weitere biologische Institute der Akademie angehiirten, 
namlich das Zentralinstitut fUr Mikrobiologie und Experimentelle 
Therapie in lena, das Zentralinstitut fiir Genetik und Kulturpflanzen
forschung in Gatersleben, das Zentralinstitut fUr Ernahrungsforschung 
in Potsdam-Rehbriicke und das Institut fUr Biochemie der Pflanzen in 
Halle. Hinzu kamen spater noch das Institut fUr Wirkstofforschung 
in Berlin-Friedrichsfelde, das Institut fiir Neurobiologie in Magdeburg 
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und die Forschungsstelle fUr Wirbeltiere im Tierpark Berlin-Friedrichs
felde. 
1m Ergebnis der Akademiereform waren in Berlin-Buch drei groJ3e Zen
tralinstitute geschaffen worden. Mit dem "Forschungszentrum fUr Mo
lekularbiologie und Medizin" und den Zentralinstituten wurde eine Ein
richtung der Akademie gebildet, die leitungsmaJ3ig und juristisch Indu
striekombinaten bzw. Industriebetrieben entsprachen (s. S. 1I8t). 
Trotz 6konomischer 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, 1980 der Labor
neubau fUr das Zentralinstitut fUr Molekularbiologie (Abb. 94) sowie 
die neue Poliklinik der Robert-R6ssle-Klinik am Lindenberger Weg 
(Abb.99), 1981 die Anlage fUr Computertomographie der Robert-R6ss
le-Klinik und 1982 das Gebaude des Bereichs Herzinfarktforschung und 
Kardiologische Intensivmedizin (Abb. 87) der Klinik des Zentralinstituts 
fUr Herz-Kreislaufforschung (ab 1992 Franz-Volhard-Klinik) fertigge
stellt. 

4.2.1. DAS ZENTRALlNSTITUT FOR MOLEKULARBIOLOGIE (ZIM) 

In die Bildung des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie gingen die 
bisherigen selbstandigen Institute fUr Biochemie, Biophysik, Pharmako
logie und Zellphysiologie ein; als Direktor wurde Prof. Dr. Friedrich 
lung berufen. Das Institut fUr 
Angewandte Isotopenfor
schung war bereits 1969 dem 
Zentralinstitut fUr Isotopen
und Strahlenforschung der 
Akademie in Leipzig zuge
ordnet worden (s. S. 90). 

1m lahrbuch der Akademie 
der Wissenschaften der DDR 
1980 wurden als Aufgaben 
des Zentralinstituts fUr Mole
kularbiologie "Molekular
und zellbiologische Arbeiten 
zur Analyse der Organisation 
und Regulation zellphysiolo
gischer Prozesse, insbeson
dere im Hinblick auf medizinisch, pharmazeutisch und biotechnolo
gisch anwendbare Erkenntnisgewinne" formuliert (s. Abb. 97). 

Mit der Griindung des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie wurden 
folgende Bereiche gebildet: 
1. Biomembranen (Leiter Prof. Dr. Kurt Repke) mit den Abteilimgen 

Energiekonvertierung, Informationserkennung, Informationsiiber
tragung 

2. Bioregulation (Leiterin Prof. Dr. Sinaida Rosenthal, 1972 yom Bio-
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Abb.94. 
Laborgebiiude des Zentralinstituts 
flir Molekularbiologie, Baubeginn 
1974, fertiggestellt 1980; ab 1992 
Max-Delbriick-Haus. Aufnahme 
1993. 
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A.bb. 95. 
Biochemisches Laboralorium (La
~or.fiir Proteillsequenzallalylikj im 
Zentralinstitut .fur Molekularbiolo
,ie. 

\bb.96. 
3iophysika/isches Laboratorium 
Labor .fur optische Spcktroskopiej 
m Zenlralinstilut.fur Molekular
'iologie. 
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chemischen Institut der Humboldt-Universitat nach Berlin-Buch ge
kommen) mit den Abteilungen Somatische Zellgenetik, Virologie, 
Zellkinetik, Zellphysiologie, Zellregulation 

3. Enzymologie (Leiter Prof. Dr. Peter Mohr, 1970 vom Pharmakologi
schen Institut der Univer
sitat Greifswald nach 
Berlin-Buch gekommen) 
mit den Abteilungen An
gewandte und molekula
re Enzymologie, Pharma
kologie, Biokatalyse, En
zymelektrochemie 

4. Molekular- und zcllbiolo
gischc WirkstoHorschung 
(Leiter Prof. Dr. Peter 
Oehme) mit den Abtei
lungen bzw. selbstandi
gen Arbeitsgruppen Ex
perimentelle Pharmako
logie, Wirkstoffchemic, 
Zellpharmakologie, Ze\l
zuchtung, Theoretische 
Molekularpharmakologie 

5. Strahlenbiophysik (Leiter Prof. Dr. Helmut Abel) mit den Abteilun
gen Strahlenbiologie, Strahlenbiochemie, Theoretische Biophysik (s. 
auch S. 88) 

6. Biophysik (Leiter Prof. Dr. Ernst Hahne) mit den Abteilungen Rant
genstrukturanalyse, Spektroskopie, Hydrodynamik, Rantgenklein

winkelstreuung 
7. Chemische Analytik (Lei

ter Prof. Dr. Gerhard Et
zold) 

8. Wissenschaftliches Infor
mationszentrum mit Bi
bliothek (Leiter Dr. Ger
hard Blankenstein). 

Zum I. Januar 1976 wurde 
der Bereich Molekular- und 
zellbiologische Wirkstoffor
schung unter Bildung des In
stituts fUr Wirkstofforschung 
unter Leitung von Prof. Dr. 
Peter Oehme in das Akade
mieinstitut fUr Vergleichende 
Pathologie in Berlin-Fricd

richsfelde verlegt, das damit aufgelast wurdc. 
Mit Wirkung vom I. Januar 1980 wurden, u.a. auch wegen subjektiver 
Probleme, aus den o.g. grol3en Bereichen des ZIM teilweise wieder klei
nere, wissenschaftlich selbstandige Abteilungen geschaffen, die z.T. 
fruheren Abteilungen in Bereichen bzw. Instituten entsprachen, so die 
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Abteilung Zellregulation unter Prof. Dr. Ruth Lindigkeit, Zellkinetik un
ter Prof. Dr. Peter Langen, Zellphysiologie unter Prof. Dr. Heinz Bielka, 
Virologie unter Prof. Dr. Erhard GeiBler (der 1971 von der Universitat 
Rostock nach Berlin-Buch zuriickgekommen war; s. hierzu S. 77), Bio
katalyse unter Prof. Dr. 
Klaus Ruckpaul, En
zymelektrochemie un
ter Prof. Dr. Frieder 
Scheller und Mathema
tische Biologie unter 
Prof. Dr. Jens Reich. 

Nach der Emeritierung 
von Professor Friedrich 
Jung 1980 ubernahm 
zum 
Prof. 

1. Januar 1981 
Dr. Wolfgang 

Zschieschevom Zen
tralinstitut fUr Mikro
biologie und Experi
mentelle Therapie (Je
na) die Leitung des 
ZIM. Krankheitsbe
dingt schied er von 
1982 bis 1984 aus sei
ner Funktion aus. In 
dieser Zeit wurde das 
Institut von Professor 
Heinz Bielka kommis
sarisch geleitet. Mit der 
Emeritierung von Pro
fessor Zschiesche wur
de im Rahmen des Ka-
derprogramms der 
Akademie zum 15. 
Marz 1984 Prof. Dr. 
Gunter Pasternak, der 
1979 als Nachfolger 
von Professor Werner 
Scheler die Leitung des 
Forschungszentrums 
fur Molekularbiologie 
und Medizin der Aka-
demie ubernommen 

Direktor: 
Stellvertreter 
des Direktors: 
Bereichsleiter 
b~w. Leiter 
selbst. Abt.: 

Aufgaben 

Zentrlliinstitut fUr iUolckularbiologie 

1115 Berlin, Lindenberger Weg 70, Telefon 3462362 

Ordentliches Mitglied P'riedrich Jung 

MR Professor Dr. med. habi!. Wolfgang Zschiesche 

Professor Dr. sc. nat. Helmut Abel 
Ordentliches MitgJied Heinz Bielka (ab 1. 1.) 
Professor Dr. rer. nat. habi!. Gerhard Etzold 
Professor Dr. rer. nat. habi!. Erhard Geif3ler (ab 1. 1.) 
Professor Dr. rer. nat. habi!. Ernst Hohne 
Professor Dr. rer. nat. habi!. Peter Langen (ab 1. 1.) 
Professor Dr. rer. nat. habi!. Ruth Lindigkeit (ab 1. 1.) 
Professor Dr. sc. nat. Peter Mohr 
Professor Dr. sc. med. Jens-Georg Reich (ab 1. 1.) 
Professor Dr. med. habi\. Kurt Repke 
OrdentJiches Mitglied Sinaida Rosenthal 
Professor Dr. sc. med. Klau8 Ruckpaul (ab 1. 1.) 

Molekular- und zellbiologische Grundlagenforschung als Voraussetzung fur die Stene· 
rung biologischer Prozesse: 
Erforschung der Regulation von Replikation, Transkription und Translation in 
tierischen Zellen durch zelleigene und zwischen den Zellen wirkende hoch- und nieder
molekulare Faktoren sowie die Beeinflussung normaler und gestorter Wachstums
prozesse, der ZeJldifferenzierung und der Zell-Virus-Beziehungen. 
Unte~suchung molekularer Mechanismen der Erkennungs- und Transduecrsysteme 
der ZeJlmembran, die Regelpro~esse in Normal- und Tumorzellen beeinflussen. 
Bearbeitung theoretisch-physikalischer Grundlagen der Molekularbiologie, insbeson
dere der Quantenbiologie und der Thermodynamik irreversibler Prozesse. 
Aufklarung von Struktur und Funktion sowie von Wirkungsmechanismen von 
Enzymen, des Einflusses von Milieu- und Strllktllrveriinderungen wie Triigerbindung 
auf die katalytische Aktivitat; Praparation von Synzymen und Aufklarung ihres 
Wirkungsmechanismus. 
Nutzung und Weiterentwicklung vorhandener bzw. bekannter physikalisch-ehemi
scher Methoden zum rationellen Einsatz iiir die biologische Forschung sowie Ent
wicklung·neuer bzw. Applikation bislang gebrauchlicher physikalischer, physikalisch
chemischer und mathematischer Methoden in der Biologie. 
Erarbeitung wissenschaftlichen Vorlaufs iiir die Bekampfung von Krebs- und Virus
krankheiten und Beitrage zur Entwicklung neuer Pharmaka sowie strahlentherapeu
tischer Methoden. 
Vorarbeiten zum technischen Einsatz biokatalytischer Wirkprinzipien, insbesondere 
der Nut~ung von Enzymen und En~ymreaktoren. 
Entwicklung von Forschungshilfsmitteln wie Biochemikalien lind neuen apparativen 
Techniken speziell zum Studium von Biopolymeren. 

Abb.97. 
hatte, zum Direktor des ZIM berufen. 1m Zusammenhang damit wurden 
1985 gr6Bere Teile des von ihm bis dahin im Zentralinstitut fUr Krebs
forschung geleiteten Bereichs Klinische und Experimentelle Immunolo
gie in das Zentralinstitut fUr Molekularbiologie uberfuhrt. 

Struktur und AuJgaben des Zentral
instituts Jur Molekularbiologie. Aus: 
lahrbuch der Akademie der Wissen
schaften der DDR, 1980. 

Von 1988 bis zur Aufl6sung am 31. Dezember 1991 war das Zentralin
stitut fUr Molekularbiologie im Ergebnis von Umstrukturierungen und 
Neugriindungen von Abteilungen in sieben Bereiche gegliedert: 
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Abb.98. 
Besuch /Ion BundesJorschungsmini
sier Dr. Heinz Riesenhuber am 25. 
Mai 1989 im Zenlralinslilut Jur 
Mo/ekularbiologie. 
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I. Genetik (Leiter Prof. Dr. Sinaida Rosenthal; nach ihrem Tod am 21. 
November 1988 ubernahm Prof. Dr. Charles Coutelle die Leitung) 
mit den Abteilungen Molekulare Humangenetik (Prof. Dr. Charles 
Coutelle), Molekulare Zellgenetik (Dr. Michael Strauss; gest. am 29. 
April 1999), Molekulare Zellforschung (Prof. Dr. Tom Rapoport) 

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

3. Experimentelle und Klini
sche Immunologie (Leiter 
Prof. Dr. Gunter Paster
nak) mit den Abteilungen 
Tumorimmunologie (Prof. 
Dr. Gunter Pasternak), lm
mundiagnostik (Prof. Dr. 
Burkhardt Micheel), Zellu
Hire Immunologie (Prof. 
Dr. Walter Malz), Virolo
gie (Dr. Udo Kiessling) 

4. Enzymologie (Leiter Prof. 
Dr. Hans-Georg Muller, im 
Ergebnis einer Vertrau
ensabstimmung durch die 
Mitarbeiter 1990 abberu
fen, danach Prof. Dr. Frie
der Scheller) mit den 
Abteilungen Enzymregu

lation (Prof. Dr. Hans-Georg Muller), Enzymchemie (Prof. Dr. Horst 
Will), Enzymelektrochemie (Prof. Dr. Frieder Scheller) und der Ar
beitsgruppe Bioelektronik (Prof. Dr. Gert Wangermann) 

5. Molekularbiophysik (Leiter Prof. Dr. Ernst Hahne, ab 1990 Prof. Dr. 
Klaus Ruckpaul) mit den Abteilungen Biokatalyse (Prof. Dr. Klaus 
Ruckpaul), Hamkatalyse (Prof. Dr. Horst Rein), Rantgenkleinwin
kelstreuung (Prof. Dr. Gregor Damaschun), Rantgenkristallstruktur
analyse (Prof. Dr. Ernst Hahne), Spektroskopie (Prof. Dr. Heinz Welf
Ie), Proteinkristallisation (Prof. Dr. Joachim Behlke), Thermodyna
mik (Prof. Dr. Wolfgang Pfeil) 

6. Theoretische Molekularbiologie (Leiter Dr. Heinz Sklenar) mit den 
Abteilungen Bioinformatik (Prof. Dr. Jens Reich), Theoretische Bio
physik (Dr. Heinz Sklenar), Rechentechnik (Dipl.-Ing. Gerhard Ro
sche) und der Arbeitsgruppe Mathematische Methoden (Dr. Jurgen 
Kleffe) 

7. Chemie (Leiter Dr. Martin Holtzhauer, vordem Prof. Dr. Bodo Teich
mann) 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-Experimentelle Technik (Dr. Wolf Skalweit), Automati
sierung und Entwicklung (Dr. Hans Lucius), Wissenschaftlicher Ge
ratebau (Ing. Horst Kagelmaker). 



Die Akademieinstitute 1947-1991 

Das Informationszentrum mit Bibliothek wurde bis zur altersbedingten 
Emeritierung 1990 von Dr. Gerhard Blankenstein geleitet, danach von 
Dr. Frank Dittrich. 
In den wissenschaftlichen Bereichen waren ca. 560 Wissenschaftler und 
technische Mitarbeiter (einschlieBlich Sekretariats- und Reinigungsper
sona\) beschaftigt, im Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich (Direk
torbereich, Okonomie und Finanzen, Planung und Berichterstattung, 
Auslandsbeziehungen, Patentwesen, Justitiar, Kraftfahrer, Haustechnik, 
Gerateservice, Handwerker) etwa 60 Mitarbeiter. 
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-Universitat Berlin, insbesondere zur Sektion Biologie der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat mit Spezialausbildun
gen auf den Gebieten Biochemie (Ausbildung von Studenten als Di
plom-Biochemiker) und Biophysik (Ausbildung von Diplom-Biophysi
kern). Diese Ausbildungstatigkeiten umfaJ3ten Vorlesungen und Semi
nare in den Einrichtungen der Universitat vor all em tiber Biochemie, 
Zell- und Molekularbiologie, lmmunologie und Biopolymerphysik so
wie GroJ3- und Spezialpraktika in den Labors des Instituts, wodurch ge
zielt Zugange von ausgewahlten Studenten und Diplomanden sowie 
Doktoranden fUr das Institut erreicht werden konnten. 

4.2.2. DAS ZENTRALINSTITUT FOR KREBSFORSCHUNG (ZlK) 

Mit den 1971 eingeleiteten 
Maf3nahmen zur Neuorganisa
tion der Bucher Institute wur
de das 1963 gebildete lnstitut 
fUr Krebsforschung zum l. Ja
nuar 1972 Zentralinstitut fUr 
Krebsforschung (ZIK) unter der 
Leitung von Prof. Dr. Hans 
Gummel. Zu stellvertretenden 
Direktoren wurden Prof. Dr. 
Arnold Graffi fUr den experi
mentellen Bereich und der 
Chirurg Prof. Dr. Theodor Mat
thes fUr den klinischen Bereich 
(Robert-Rossle-Klinik) beru
fen. 

Die Aufgaben des Instituts ge
hen aus folgenden Bereichsstrukturen hervor (in Klammern die Leiter 
der Bereiche) (s. auch Abb. 100): 
l. Diagnostik (Prof. Dr. Karl-Heinz Jacobasch, vorher Prof. Dr. Wil

helm Widow und Prof. Dr. Ulrich Schneewei13) 
2. Chirurgie und Komplexbehandlung (Prof. Dr. Gerhard Marx, ab 1977 

gleichzeitig Stellvertreter des Direktors fUr klinische Bereiche) 
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Abb.99. 
Poliklinik der Robert-Riissle-Klinik 
am Lindenberger Weg , jertiggestellt 
} 980. AuJnahme } 996. 
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3. Experimentelle und Klinische Chemotherapie (Prof. Dr. Dr. Stephan 
Tanneberger, ab 1975 Direktor des ZIK) 

4. Experimentelle und Klinische Strahlentherapie (Prof. Dr. Hans-Jtir
gen Eichhorn, nach dessen Emeritierung von 1984- 1990 von dem 
Physiker Prof. Dr. Karl-Heinz Merkle geleitet) 

5. Experimentelle und Klinische Immunologie (Prof. Dr. Gtinter Paster
nak, bis 1985; s. S. 97) 

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

Volker Wunderlich, vorher Bereich Virologie) 
8. Virologie (Prof. Dr. Arnold Graffi bis zu seiner Emeritierung 1975, 

danach Prof. Dr. Dieter Bierwolf, ab 1977 gleichzeitig Stellvertreter 
des Direktors fUr experimentelle Bereiche) 

9. Organisation und Methodik der Geschwulstbekiimpfung (Prof. Dr. 
Klaus Ebeling) 

10. Nationales Krebsregister (Dr. Wolf-Heiger Mehnert) (s. hierzu S. 107) 
11. Versuchstierzucht und -haltung (ftir alle Bucher Zentralinstitute zu

standig: Dr. Wolfgang Arnold). 

Als Behandlungs- und Betreuungszentrum fUr Geschwulstkranke in der 
DDR verfUgte die Robert-Rossle-Klinik des ZIK tiber station are Einrich
tungen mit 220 Betten, eine Poliklinik und verschiedene diagnostische 
und therapeutische Abteilungen. 1m Zeitraum von 1975 bis 1987 er
folgten etwa 2200 bis 2500 Operationen pro Jahr, die Anzahl ambulan
ter Betreuungen stieg im gleichen Zeitraum von etwa 40 000 pro Jahr 
auf ca. 67 000, die Anzahl stationarer Behandlungen von etwa 57 000 
auf ebenfalls ca. 67 000. Ober die Anwendung von Neutronenstrahlen 
zur Geschwulstherapie s. S. 108. Mit lnvestitionen fUr neue Operations
sale einschlieJ31ich lntensivpflegestation 1968, eine Batatronanlage 
1977, Erweiterung der Poliklinik 1980 (Abb. 99), Anlagen fUr Compu
tertomographie 1981 und Linearbeschleuniger 1983 konnten in der Kli
nik die diagnostischen und therapeutischen Arbeiten auf Teilgebieten 
international en Standards angepal3t werden. 
Den Zentralinstituten der Akademie der Wissenschaften der DDR obla
gen u.a. wissenschaftsorganisatorische Leitfunktionen fUr ihre Gebiete 
sowohl in der DDR als auch fUr internationale Beziehungen. So wurde 
das Zentralinstitut fUr Krebsforschung in Buch "Nationales Leitinstitut 
ftir Krebsforschung und Krebsbekampfung". Daher wurde 1976 auch 
das "Nationale Krebsregister der DDR" dem ZIK angegliedert (5. hierzu 
S. 107). Weiterhin war dem ZIK auch die Leitung der Hauptforschungs
richtung "Geschwulsterkrankungen" zugeordnet. (Wissenschaftliche 
und medizinische Schwerpunktprogramme waren in der DDR, unab
hangig von ihren staatlichen Zuordnungen - Universitaten, Akademie, 
lndustrie, Ministerium fUr Gesundheitswesen - zum Zwecke der Koordi
nierung der Aufgaben in derartigen Hauptforschungsrichtungen zu
sammengefal3t). International (was in der DDR im wesentlichen Ost
block- bzw. sozialistische Staaten bedeutete) war das ZIK im Rahmen 
des Programms "Prognose fUr die Krebsforschung und Krebsbekamp
fung" des sog. Komplexprogramms "Bosartige Tumoren" des "Rates fUr 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW) der sozialistischen Lander fUr die 
Themen "Tumoratiologie und Pathogenese" sowie "Therapie" verant-
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wortlich. Auch die Koordinierung der Themen der Krebsforschung im 
Rahmen des am 8. September 1987 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR abgeschlossenen WTZ-Abkommens (Abkom
men uber Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit) lag in der 
DDR beim Zentralin-
stitut fur Krebsfor
schung. Uber Anfan
ge der Zusammenar
beit von Bucher 
Gruppen in den Zen
tralinstituten fur 
Krebsforschung 
(ZIK) und fur Mole-

Akademie der Wissenschaften der DDR 
Zeutralinstitut fiir KrebBforBchuug 

- Robcrt·Ro"le-lal,itut -
TrAger c.l .... ~ V u.h!rlliudiutwil \' cnJi,'uilord"R¥ in Gold 

Direktor: Pruf. Dr. Dr. St. TaDDobcrior DDR 1115 BorUa·Bueb. dOD 
LiadoDbo .. ,o .. Wei 80 
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logie (Tumorfor
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mal es in der DDR 
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des ZIK und anderen, an der Zusammenarbeit interessierten Einrichtun
gen gab. 

Struktur des Zentralinstituts for 
Krebsforschung 1988/89. 

Am 15. April 1985 wurde das ZIK von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zum "Collaborating Center" benannt und mit einer Studie zum 
Thema "Einschatzung von Vor- und Nachteilen der EDV-gestutzten 
Strahlentherapie", dem Aufbau einer Datenbank "Health Technology 
Assessment in Cancer Control" und einer Untersuchung mit dem Titel 
"Vergleich von Therapieergebnissen zwischen spezialisierten und nicht
spezialisierten Kliniken" beauftragt. 
Am 27. Mai 1973 starb Prof. Dr. Hans Gummel. Die Leitung des ZIK 
ubernahmen danach Prof. Dr. Arnold Graffi und Prof. Dr. Theodor Mat-
thes bis 1975. Das Direktorat wurde dann von der Akademieleitung an 
Prof. Dr. Dr. Stephan Tanneberger ubertragen. Nach seiner Abberufung 
1990 (s. S. 121) wurde das ZIK zunachst von dem Anasthesisten Prof. 
Dr. Manfred Luder geleitet, der dieses Amt jedoch 1991 auch wieder zur 
Verfugung stell en mul3te. Danach ubernahm bis zum 31. Dezember 
1991, d.h. bis zur Abwicklung der Akademieinstitute, Prof. Dr. Dieter 
Bierwolf amtierend die Leitung des Instituts. Ais amtierender Stellver
treter und zugleich Arztlicher Direktor der Klinik fuhrte der Strahl en
therapeut Dr. Jurgen Huttner die Geschafte. 



102 Die Akademieinstitute 1947-1991 

4.2.3. DAS ZENTRALINSTITUT FOR HERZ-KREISLAUFFORSCHUNG (ZIHK) 

Analog zu den beiden anderen Zentralinstituten (ZIM und ZIK) wurde 
1972 das Zentralinstitut fur Herz-Kreislauf-Regulationsforschung 
(ZIHKR), wie es zunachst genannt wurde, gegrundet, und zwar durch 
Zusammenfuhrung des Instituts fUr Kreislaufforschung unter Leitung 
von Prof. Dr. Albert Wollenberger und des Instituts fUr Kortiko-Viscera
Ie Pathologie und Therapie unter Leitung von Prof. Dr. Rudolf Bau
mann, der zum Direktor des Zentralinstituts und zugleich zum Arzt
licher Direktor der Klinik ernannt wurde. Mit Wirkung vom 1. Juli 1980 
wurde das Zentralinstitut fUr Herz-Kreislauf-Regulationsforschung in 
Zentralinstitut fUr Herz-Kreislauf-Forschung (ZIHK) umbenannt. Das 
Institut gliederte sich in eine Klinik mit ca. 80 Betten mit Poliklinik und 
Forschungslaboratorien sowie den Bereich experimentelle Kreislauffor
schung. 
Nach der Emeritierung von Professor Baumann ubernahm 1976 Prof. 
Dr. Horst Heine von der Berliner Charite die Leitung des Zentralinstituts 
einschliel3lich Klinik. 1977 schied altersbedingt Professor Wollenberger 
als Bereichsleiter aus seinem Amt. Nachfolger wurde zunachst Frau 
Prof. Dr. Liane Will-Shahab, nach ihrer Abberufung 1991 Prof. Dr. 
Ernst-Georg Krause. Beide waren bereits vorher in diesem Bereich der 
Herz-Kreislaufforschung tatig. 
1984 wurde das ZIHK von der WHO zum "Collaborating Center for Re
search and Training in Cardiovascular and other Non-Communicable 
Diseases" benannt (Wiederberufung 1988). 
Mitte der 80er Jahre hatte das Institut folgende Bereichsstruktur (in 
Klammern die Namen der Leiter): 
1. InJarkiforschung und Kardiologische Akutmedizin (Prof. Dr. Her-

mann Fiehring) 
2. Radiologische Diagnostik (Prof. Dr. Karlheinz Richter) 
3. HypertonieJorschung (Prof. Dr. Horst Heine) 
4. Molekulare und Zelluliire Kardiologie (Prof. Dr. Liane Will-Shahab) 
5. Poliklinik (Prof. Dr. Hans-Dieter Faulhaber). 
Neben den o.g. Forschungsbereichen und der Klinik gab es die selbstan
digen Abtei!ungen Klinische Pharmakologie, Nuklearmedizin, Psycho
physiologie, Praventive Kardiologie, Angiologie, Neuroregulation. 
Infolge der Veranderungen der politischen Verhaltnisse in der DDR 
wurde Prof. Dr. Heine im Fruhjahr 1990 von seiner Funktion als Insti
tutsdirektor abberufen (s. auch S. 121). Danach konstituierte sich ein 
durch die Mitarbeiter gewahltes Direktorium, dem Prof. Dr. Faulhaber, 
Prof. Dr. Fiehring, Prof. Dr. Richter, Prof. Dr. Krause und zunachst auch 
noch Frau Prof. Dr. Will-Shahab angehiirten. Zum Direktor wurde Prof. 
Dr. Richter ernannt. 
Die Veranderungen in der Leitung fUhrten auch zu Veranderungen in 
der Organisation und Struktur des Instituts. Danach gliederte sich der 
klinische Tei! in folgende Bereiche: 
1. HypertonieJorschung (Prof. Dr. Hans-Dieter Faulhaber) mit den Ab

teilungen Klinische Hypertonieforschung, Psychophysiologie, Klini
sche Pharmakologie, Molekulare Pharmakologie und Pathologie, 
Kreislaufregulation, Neuroelektrische Regulationsforschung 

2. InJarkiforschung und Kardiologische Akutmedizin (Prof. Dr. Her-
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mann Fiehring) mit den Abteilungen Elektrokardiologie, Klinische 
Herzinfarktforschung, Magnetokardiographie 

3. Bildgebende Diagnostik und Interventionsradi%gie (Prof. Dr. Karl
heinz Richter) mit den Abteilungen Invasive und Interventionelle 
Radiologie, Nichtinvasive und Experimentelle Radiologie, Echokar
diographie, Nuklearmedizin. 

Daneben gab es die selbstandigen Abteilungen fur Angiologie und Ha
mostaseforschung sowie fur Epidemiologie und Praventive Kardiologie. 
Der Bereich Zellulare und Molekulare Kardiologie unter der Leitung von 
Prof. Dr. Ernst-Georg Krause umfaBte die Abteilungen fur Metabolische 
Regulation (Prof. Dr. E.-G. Krause) sowie fur Zellbiologie mit Elektro
nenmikroskopie und Physiologie (Dr. Wolfgang Schulze). 

4.2.4. DAS ZENTRUM DER MEDIZINISCHEN WISSENSCHAFTEN 

Am 24. November 1988 wurde durch den Ministerrat der DDR die Bil
dung eines "Zentmms fur Medizinische Wissenschaften (ZMW) an der 
Akademie der Wissenschaften der DDR im Territorium Berlin-Such" be
schlossen. Mit der Ausfuhmng dieses Beschlusses wurde vom Prasiden
ten der Akademie der Wissenschaften der Direktor des Zentralinstituts 
fUr Krebsforschung und Leiter des Wissenschaftsgebietes Medizin der 
Akademie, Prof. Dr. Dr. Stephan Tanneberger, beauftragt. Zie! dieses 
Projektes war es, medizinische Forschungseinrichtungen und Kliniken 
der Akademie der Wissenschaften, des Stadtischen Klinikums Berlin
Buch und des Bucher Forschungsinstituts fUr Lungenkrankheiten und 
Tuberkulose des Ministeriums fUr Gesundheitswesen der DDR zur Bear
beitung gesundheitspolitisch wichtiger Aufgaben zusammenzufassen. 
Von der Akademie der Wissenschaften wurden die Zentralinstitute ftir 
Krebsforschung und fur Herz-Kreislaufforschung sowie einige Bereiche 
bzw. Abteilungen des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie (Immuno
logie, Molekulare Humangenetik) in dieses Projekt einbezogen. Vorsit
zender eines gemeinsamen Leitungsgremiums wurde der Leiter des Wis
senschaftsgebietes Medizin der Akademie und Leiter des Zentralinsti
tuts fur Krebsforschung, womit die in einer Person ohnehin schon kon
zentrierte MachtfUlle noch mehr erweitert wurde. Wegen der politischen 
Ereignisse und Verandemngen in der DDR 1989/90 kam das Projekt 
ZMW in Berlin-Buch praktisch aber nicht mehr zur Realisiemng. 

4.3. FORSCHUNGSPROGRAMME 

Durch Befehl 161 der Sowjetischen Militaradministration in Deutsch
land war die Arbeitsrichtung des Bucher Instituts fur Medizin und Bio
logie im wesentlichen auf Probleme der Krebsforschung und Krebsbe
kampfung festgelegt worden. Weiterhin wurden die wissenschaftlichen 
Arbeiten durch die nach 1945 bereits im Institut tli.tigen Wissenschaft
ler sowie durch Bemfungen nach Grtindung des Instituts bestimmt (s. S. 
68,69,73). 
Mit dem Mediziner Doz. Dr. Arnold Graffi konnte 1948 fUr Buch ein be
kannter experimenteller Krebsforscher gewonnen werden. Arbeiten in 
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der von ihm geleiteten Abteilung flir Biologische, spater Experimentel
Ie Krebsforschung, flihrten in den 50er Jahren zur Auffindung neuer 
Kanzerogene und Kanzerogenderivate (z. B. Urethane, Nitrosamine, An
thrazene), zur Analyse von Struktur-Wirkungs- und Dosis-Wirkungs
Beziehungen kanzerogener Substanzen, insbesondere von polyzykli
schen Kohlenwasserstoffen und Azofarbstoffen. Damit wurden wesent
liche Beitrage tiber chemische und biologische Gesetzmal3igkeiten der 
Kanzerogenese geliefert, vor allem auch im Hinblick auf den Mehrsta
dienprozel3 der Krebsentstehung durch chemische Kanzerogene (Initial
phase, Realisierungsphase). 1m Modell der hamatogenen Ausbreitung 
von Tumorzellen wurden Fragen des Mechanismus und der Beeinflus
sung der Metastasierung untersucht. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Bucher Krebsforschung der friihen Jahre 
in den Abteilungen Experimentelle Krebsforschung, Biochemie und 
Zellphysiologie waren Untersuchungen tiber biochemische Veranderun
gen in Geweben nach Einwirkung von Kanzerogenen sowie tiber bio
chemische Eigenschaften von GeschwUlsten. Mit dem Stoffwechsel von 
GeschwUlsten beschaftigten sich in der Abteilung Biochemie Prof. Dr. 
Erwin Negelein, vordem SchUler und Mitarbeiter von Otto Warburg in 
Berlin-Dahlem, sowie Professor Arnold Graffi in der Abteilung flir Ex
perimentelle Krebsforschung, denn in den 50er und 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts stand die biochemisch orientierte Krebsforschung noch 
immer unter dem Einflul3 der Hypothese von Otto Warburg aus den 
20er und 30er Jahren tiber Atmungshemmung und aerobe Glykolyse als 
wesentliche Ursachen der Krebsentstehung und des Krebswachstums. 
Auch Prof. Dr. Friedrich Windisch in der Abteilung ftir Zellphysiologie 
befaBte sich mit Beziehungen zwischen glykolytischem Stoffwechsel 
und zellularen Wachstumsvorgangen. Weitere Arbeiten in der Abtei
lung flir Biochemie unter Professor Karl Lohmann betrafen enzym- und 
eiweil3chemische Untersuchungen zur Geschwulstdiagnostik (Serum
diagnostik) und Tumorcharakterisierung. 
Professor Walter Friedrich, der nach seinen Arbeiten bei Max von Laue 
schon wahrend des Ersten Weltkrieges an der Universitatsklinik Frei
burg tiber die Anwendung von Riintgen- und Radiumstrahlen bei Ge
schwUlsten gearbeitet hatte, orientierte die Arbeiten in der Abteilung 
Biophysik zunachst vor allem auf treffertheoretische und experimentel
Ie Untersuchungen der Wirkung von Strahlen auf biologische Objekte 
und im Zusammenhang damit auf Fragen der Strahlen-Metronomik 
sowie apparativ-technische Entwicklungen hierzu. Damit fanden auch 
Timofeeffs strahlenbiologische Arbeiten in der genetischen Abteilung 
im Kaiser-Wilhelm-Institut flir Hirnforschung ihre Fortflihrung (s. hier
zu S. 55). Weitere Arbeiten zur Tumorthematik in der Abteilung Bio
physik betrafen Unteruchungen tiber Genese und Eigenschaften von 
Pflanzentumoren im botanischen Laboratorium. 
Friihere Arbeiten von Timofeeff-Ressovsky wurden im Institut ftir Me
dizin und Biologie von 1947 bis 1953 auch in der Abteilung flir Gene
tik von seinem SchUler Prof. Dr. Herbert LUers weitergeftihrt. 1m Mittel
punkt standen Untersuchungen tiber die mutagene Wirkung chemischer 
Stoffe, insbesondere von chemischen Kanzerogenen ("Wirkungen auf 
das Genom", wie hierzu bereits im Arbeitsbericht 1950 ausgeflihrt wur
de) sowie von Kontaktinsektiziden und im Zusammenhang damit Ar-
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beiten tiber genetische Grundlagen der Entwicklung von Insektizidresi
stenz en. Arbeiten tiber die mutagene Wirkung von Kanzerogenen sowie 
tiber Pseudotumoren bei Drosophila und tiber Farbgeschwtilste bei 
Fischen standen in engem Zusammenhang mit dem Schwerpunktpro
gramm "Krebsforschung" des Instituts. 
Neben der klinischen Betreuung von Krebspatienten widmeten sich in 
den ersten Jahren nach der Grundung der Geschwulstklinik 1949 viele 
Arzte auch der experimentellen Forschung. Als Beispiele dafiir seien 
genannt Arbeiten zur Chemotherapie und Immunologie, zur Fruhdia
gnostik, tiber die biologische Wertigkeit und damit zur Prognostik von 
Geschwiilsten, zur Wiederherstellungschirurgie nach Tumorbehandlun
gen, zur Strahlentherapie sowie zur Entwicklung moderner Narkose
techniken. In Gemeinschaftsarbeit von Klinik (M. Hoffmann) mit der 
Abteilung Biologische Krebsforschung (A. Graffi) wurden bereits ab 
1953 Untersuchungen zur Therapie von Geschwiilsten sowie zur Beein
flussung der Initialphase der chemischen Kanzerogenese und der Meta
stasierung von Tumoren mittels Hyperthermie durchgeftihrt, und zwar 
beztiglich der Beeinflussung des Wachstums von Tumoren mit positiven 
Ergebnissen. Die experimentellen Arbeiten in der Geschwulstklinik 
wurden insbesondere durch Professor Hans Gummel gef6rdert, der in 
Breslau als Schiiler und Mitarbeiter von Professor Karl Heinrich Bauer, 
Grunder des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg, als kli
nisch tatiger Chirurg selbst wissenschaftlich auf dem Krebsgebiet gear
beitet hatte. 
Bereits ab 1948 hatte sich Professor Graffi neben Fragen der chemi
schen Kanzerogenese auch mit Experimenten zur Virusatiologie von 
Geschwiilsten beschaftigt. Dieses Arbeitsgebiet wurde ab 1953/54 zum 
Schwerpunkt in der Abteilung Biologische Krebsforschung ausgebaut. 
1954 fiihrten diese Arbeiten zur Entdeckung eines neuen onkogenen 
Virus, namlich des Virus der murinen myeloischen Leukamie (Abb. 
101). In der Folgezeit wurde dieses Virus hinsichtlich der Abhangigkeit 
der leukamogenen Wirkung von biologischen Faktoren (W. Krischke, F. 
Fey), biochemisch (H. Bielka), immunologisch (G. Pasternak) sowie 
ultrastrukturell (U. Heine, D. Bierwolf, J.-G. Helmcke) charakterisiert 
und erhielt international bald die Bezeichnung Graffi-Virus. 1959 ge
lang es erstmals, mit RNA aus leukamischen Leukozyten Leukamien zu 
induzieren, d.h. den Nachweis einer onkogen wirksamen RNA zu er
bringen (H. Bielka, A. Graffi). Das Virus konnte als Typ C-Retrovirus 
charakterisiert werden. Auch von Dr. Ferdinand Schmidt konnte zu die
ser Zeit in Berlin-Buch ein "leukamieerzeugender Induktor" nachgewie
sen werden, der spater von ihm auch als Myelose-Virus bezeichnet 
wurde. Graffis Arbeiten haben, zusammen mit den Arbeiten von Lud
wik Gross in den USA in der ersten Halfte der 50er Jahre, wesentlich 
zur Wiederaufnahme von Experimenten zur Virusatiologie von Tumo
ren im groBen Stil gefiihrt, in deren Ergebnis international weitere on
kogene Viren entdeckt wurden. Letztlich trugen diese Arbeiten zur Ver
allgemeine rung der Virustheorie der Geschwulstentstehung und deren 
Bestatigung sowie zur Entdeckung der viral en Onkogene bei. Auch in 
Buch wurden weitere onkogene Viren entdeckt, so 1959 von Graffi und 
Mitarbeitern neue Unterstamme des Polyomavirus, die sich durch Be
sonderheiten in ihren tumorinduzierenden Wirkungen (Tumorart, Tier-
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Abb. 101. 
Virus der murinen mye/oisch en 
Leukiimie (Graffi- Virus) in ver
schiedenen Stadien (Vl- V3) des 
Bildungsprozesses ( .. budding") an 
der Zellmembran. R: Ribosomen. 
Aufnahme Dr. D. Bierwo/f, 1962. 
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art und Organspezifitat) auszeichneten und die Benennungen BB (fUr 
Berlin-Buch) erhielten. Aus dem Virus konnte eine onkogen wirksame 
DNA isoliert werden. 1967 gelang die Entdeckung eines onkogenen 
DNA-Virus aus der Gruppe der Papova-Viren (Abb. 102), das tiber viele 
Jahre auch international Gegenstand der Forschung war bis hin zur 
AufkHirung der Genomstruktur (S. Scherneck) in der Abteilung Virolo
gie des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie in Berlin-Buch. 

1m Ergebnis eines umfangreichen Forschungsprogramms zur Virusatio
logie menschlicher Tumoren wurde von Graffi und Mitarbeitern 1973 
aus menschlichen Fibroblasten ein 0-Typ-Virus (PMF-Virus) isoliert. 
Die biochemischen und morphologischen Analysen dieses Virus haben 
zur Charakterisierung der Gruppe der 0-Typ-Retroviren beigetragen. 
Bemerkenswert sind auch Arbeiten des in der Geschwulstklinik tatigen 
Gynakologen Professor Walter Eschbach aus den 60er Jahren. In Unter
suchungen zur Klinik und Genese des Carcinoma colli uteri konnte er in 
Tumoren und ihren Entstehungsterrains "Nukleoproteine" nachweisen, 
die sich in vitro zellfrei unter Ausbildung zytopathischer Effekte tiber
tragen lieBen und daher als "onkogen-infektiose Nukleoproteine" be
zeichnet wurden. Aus heutiger Sicht konnte es sich urn onkogene DNA
Viren gehandelt haben, d.h. urn Papillom-Viren, deren Rolle bei der 
Entstehung von Cervix-Karzinomen nunmehr gesichert ist. 

Virologische Arbeiten bestimmten auch weiterhin bis 
in die BOer Jahre das Forschungsprofil der Onkologie 
in Buch. 
Die Arbeiten tiber Wechselwirkungen chemischer 
Kanzerogene mit Desoxyribonukleinsauren und ins
besondere tiber onkogene Viren veranlaBten Profes
sor Graffi bereits 1961 zu einer fUr diese Zeit vision a
ren Vorstellung tiber weitere Perspektiven der Kreb
forschung und andere medizinische Aufgaben. In ei
ner Zeit, da "Gentherapie" praktisch noch kein Thema 
war, fUhrte er in einer 1962 publizierten Arbeit "Zu 
einigenFragen der experimentellen Erforschung der 
Krebsatiologie" in der Zeitschrift "Medicamentum" 

(Heft 12, 1962, S. 358-365) u.a. aus: "Die begriindete Annahme, daB der 
malignen Entartung eine in den Nukleinsiiuren verankerte, durch Virus
infektion oder Mutation bedingte abnorme genetische Information zu
grunde liegt, liiBt daran denken , daB in fernerer ZukunJt eine kausale 
Therapie des Krebses sowie von' Virus- und Erbkrankheiten evt!. mittels 
natiirlicher oder synthetischer Polynukleotide mit gelenktem Informa
tionsgehalt (Basensequenz) im Sinne einer Substitution, Interferenz 
oder Gegeninformation (Code- oder Matrizentherapie; Antivirus) mog
lich werden konnte. Wichtigste Voraussetzung ist allerdings eine genaue 
Analyse der abnormen genetischen Informationen in den Nukleinsiiuren 
bei den genannten Erkrankungen ': 
Zu einem weiteren Schwerpunkt der onkologischen Forschung in Ber
lin-Buch entwickelte ab 1963 Dr. Gtinter Pasternak die Tumorimmuno
logie. Der Nachweis tumorassoziierter Transplantationsantigene in che
misch induzierten Hautkarzinomen und UV-induzierten Sarkomen so
wie die Charakterisierung antigener Eigenschaften virusinduzierter 
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Leukamien gehoren zu international anerkannten Forschungsergebnis
sen dieser Gruppe. 

Wie bereits erwahnt, oblagen Instituten in der DDR sog. Leitfunktionen 
flir wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische Aufgaben (s. 
S. 100). Daher wurde 1976 auch das "Krebsregister der DDR" an das 
Zentralinstitut flir Krebsforschung angegliedert. Dieses Krebsregister 
geht auf die 1952 in der DDR erlassene "Verordnung zur gesetzlichen 
Meldepflicht" im Zusammenhang mit der "Verordnung zur Behandlung 
von Geschwulstkrankheiten" zuruck. Daflir wurde 1953 zunachst in der 
Geschwulstklinik der Berliner Charite eine Abteilung flir Statistik der 
Geschwulstkrankheiten eingerichtet. Aufbau und Leitung dieser Doku
mentation als Krebsregister, vorerst noch als "Zentralabteilung flir die 
Statistik der Geschwulstkrankheiten" bezeichnet, lag in der Hand von 
Dr. Gustav Wildner von der Geschwulstklinik des Bucher Instituts flir 
Medizin und Biologie. Spater wurde das Register dem "Institut flir Pla
nung und Organisation des Gesundheitsschutzes" des Ministeriums flir 
Gesundheitswesen (MfG) angegliedert und am 1. Januar 1965 als selb
standige Abteilung direkt dem MfG unterstellt. Am 17. Mai 1965 verOf
fentlichte der Ministerrat der DDR eine iiberarbeitete "Verordnung zur 
Verbesserung der Behandlung von Geschwulstkranken", die auch die 
Meldepflicht von Krebserkrankungen beinhaltete. Bereits im ersten Jahr 
wurden mehr als 40 000 Faile erfaBt. Am I. Januar 1976 wurde, wie er
w~hnt, das Krebsregister an das Zentralinstitut flir Krebsforschung in 
Buch iiberflihrt. Zu diesem Zeitpunkt waren 1,4 Millionen Faile an Neu
erkrankungen erfaBt. Das Register stand auch der klinischen und expe
rimentellen Krebsforschung zur Verfligung, woraus sich u.a. auch die 
epidemiologische Krebsforschung entwickelte. Leider wurde das Krebs
register im Rahmen der Abwicklungen im EinigungsprozeB 1990/91 zu
nachst geschlossen. 
Ein weiterer, bereits durch die Arbeiten von Timofeff-Ressovsky in 
Buch (s. S. 55) und durch Aufgaben der Geschwulsttherapie vor aHem 
von Professor Walter Friedrich begrundeter Forschungsschwerpunkt im 
Institut fiir Medizin und Biologie, insbesondere in der Geschwulstklinik 
und der Abteilung Biophysik, war die Strahlenbiologie. (Uber die fru
hen Arbeiten in der biophysikalischen Abteilung s. S. 74). 1957 wurde 
in der Geschwulstklinik eine Abteilung flir Strahlenbiologie gegrundet, 

107 

Abb. 102. 
Graffi-Hamster-PaPo Va- Virus. 
Links: Elektronenmikroskopische 
Abbildung kristallartiger Anordnun
gen d es Virus in einer Tumorzelle 
(Aufnahme Dr. Inge Graffi, 1967); 
Mitte: Verschiedene Konformere iso
lierter Virus-DNA (Aufnahme Dr. F. 
Vogel, 1982); rechts: Genetische 
Karte (oben) und Schema der nicht
kodierenden Region (unten) der Vi
rus-DNA (nach Dr. S . Scherneck, 
1985). 
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urn, gemeinsam mit der Abteilung ftir Biophysik, die Arbeiten zur 
Strahlentherapie von Tumoren einschlieBlich der theoretischen Grund
lagen weiter zu entwickeln. 1961 wurde sodann in der Klinik eine Ar
beitsgruppe Klinische Strahlenphysik aufgebaut, die Programme zur in
dividuellen Bestrahlungsplanung entwickelte. Unter Leitung des Radio
logen Prof. Dr. Hans-Jtirgen Eichhorn von der Robert-Rossle-Klinik 
wurden in Zusammenarbeit mit dem Bereich Strahlenbiophysik des 
Zentralinstituts fUr Molekularbiologie in Buch und dem Akademie-Zen
tralinstitut fUr Kernforschung in Rossendorf bei Dresden ab 1972 erst
mals in Deutschland schnelle Neutronen in das Strahlentherapiepro
gramm von GeschwUlsten einbezogen, nachdem erste Versuche von R. 
S. Stone bereits 1932 in England wegen noch fehlender Kenntnisse tiber 
die biologische Wirkung von Neutronen und mangelhafter Dosimetrie 
fehlgeschlagen waren. In diesem Zusammenhang sei hier nochmals auf 
die Arbeiten von Karl Gtinter Zimmer mit Neutronen 1939 in der gene
tischen Abteilung im Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung in Ber
lin-Buch hingewiesen, aus denen er schon damals physikalisch begrun
dete Konzepte fUr die Anwendung von Neutronenstrahlen in der Krebs
therapie abgeleitet hatte (s. S. 58). 1m Zeitraum von April 1972 bis Mai 
1995 wurden 1035 Patienten der Robert-Rossle-Klinik in Rossendorf 
mit Neutronenstrahlen behandelt und aus den Ergebnissen klinisch 
wichtige Schlul3folgerungen fUr den Einsatz von Neutronen bei Bron
chial-, Osophagus-, Parotis-, Magen- und verschiedenen Weichteiltu
moren abgeleitet. 
Strahlenbiologische Arbeiten wurden weiterhin im Bereich Strahlenbio
physik des Bucher Instituts fUr Biophysik (s. hierzu S. 88), ab 1972 im 
Zentralinstitut fUr Molekularbiologie durchgefUhrt, und zwar tiber 
strahleninduzierte DNA-Schaden und deren intrazellulare Reparatur 
nach Einwirkung energiereicher Photonen (mit Hilfe des Kaskadenge
nerators in Berlin-Buchl, leichter Atomkerne und schneller Neutronen 
(mit Hilfe des Zyklotrons in Rossendorf) sowie schwerer Atomkerne 
(mit Hilfe des Schwerionenbeschleunigers in Dubna). 
Die Arbeiten in der Abteilung Pharmakologie unter Leitung von Profes
sor Friedrich Jung, der sich kaum Aufgaben der Krebsforschung wid
mete, waren seit Beginn der 50er Jahre hauptsachlich aufUntersuchun
gen an Erythrozyten und Hamoglobinen orientiert, und zwar zunachst 
im wesentlichen mit seinem Mitarbeiter Dr. Werner Scheler, ab 1979 
Prasident der Akademie der Wissenschaften der DDR. Die Ergebnisse 
der Studien am roten Blutfarbstoff fUhrten u.a. zu Strukturvergleichen 
der Hamoglobine verschiedener Tierarten und insbesondere zur Ablei
tung von Modellen tiber molekulare Grundlagen der Wechselwirkung 
von Proteinen mit Liganden. Diese Untersuchungen waren Ausgangs
punkt fUr enzymologische Arbeiten, insbesondere tiber das Monooxy
genasesystem hinsichtlich der Organisation seiner Komponenten in 
Membranen des endoplasmatischen Retikulums sowie der Aufklarung 
molekularer Regulationsmechanismen fUr Biotransformationsprozesse 
durch Professor Klaus Ruckpaul und Mitarbeiter. Mit Beginn der 60er 
Jahre wurde durch Friedrich Jung im Institut fUr Pharmakologie die 
Peptid-Wirkstoffchemie (insbesondere von Peptiden mit Heterobestand
teilen) eingefUhrt, die dann vor all em von seinen SchUlern Dr. Peter 
Oehme und Dr. Hartmut Niedrich ausgebaut wurde. 
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Durch Professor Kurt Repke wurde ab 1958 die Herzglykosidforschung 
zu einem weiteren Schwerpunkt pharmakologisch-enzymologischer Ar
beiten. Untersuchungen tiber Stoffwechsel und Stmktur-Wirkungs-Be
ziehungen von Herzglykosiden fuhrten zu einem synthetisch abgewan
delten, klinisch genutzten Herzglykosid und zum Nachweis, daB aile 
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aktiven Herzglykoside durch Hemmung der Na,K-Membran-ATPase 
therapeutisch wirken. Weiterhin wurden Modellvorstellungen tiber den 
Mechanismus der ATP-Synthase hinsichtlich der Energiegewinnung bei 
der zellularen Atmung entwickelt. 
Aufbauend auf Arbeiten tiber Proteinelektrochemie, Enzymmodelle so
wie Enzymimmobilisiemngen wurden von Professor Frieder Scheller 
und Mitarbeitern seit 1975 Arbeiten zur Entwicklung von Biosensoren 
durchgefuhrt, in deren Veri auf Systeme fur die Bestimmung verschiede
ner Stoffe entwickelt wurden (u.a. fur Glukose, Laktat und Harnsaure). 
Mit der Abteilung Wissenschaftlicher Geratebau des Zentralinstituts fur 
Molekularbiologie wurden Prototypen von Laboranalysatoren zur Blut
zuckerbestimmung konstmiert und gebaut, die in die industrielle Pro
duktion tiberfuhrt wurden und u.a. von der Fa. Eppendorf Hamburg 
vertrieben werden. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen theoretische Arbeiten von Pro
fessor Jens Reich tiber die mathematische Analyse und Beschreibung 
gekoppelter Enzymreaktionen im Energiestoffwechsel der Zelle, die zu 
neuen Erkenntnissen tiber Zeithierarchien und zur Rolle chaotischer 
Zustande in Systemen biochemischer Reaktionen fuhrten. 
Mit Beginn der 60er Jahre differenzierten sich aus der klassischen bio
chemischen Forschung zunehmend zell- und molekularbiologische 
Themen heraus. Es war international die Zeit, in der Fragen der DNA
Replikation und der Transkription sowie Probleme der biologischen Ei
weiBsynthese mit Ribosomen, Transfer-RNA und Messenger-RNA ein
schlieBlich EntschlUsselung des genetischen Codes auf der Tagesord
nung standen und die ersten Wachstumsfaktoren entdeckt wurden, 
Themen also, die auch in verschiedenen Gmppen in Buch bearbeitet 
wurden. Genannt seien die Arbeiten tiber onkogene Viren und Vimsnu
kleinsauren (A. Graffi), tiber Phagen und Mutagenese (E. GeiBler), tiber 
Antimetabolite des DNA-Stoffwechsels, die zur Entwicklung neuer 
Kanzerostatika und Virostatika fuhrten (P. Langen), sowie tiber die Ri
bosomenbiogenese (R. Lindigkeit). Mit der Bildung einer interdisziplinar 
orientierten und interinstitutionell organisierten "Problemkommission 
Nukleinsauren und Viren" 1962 durch P. Langen, R. Lindigkeit, E. GeiB
ler, E. Bender und H. Bielka wurden diese Entwicklungen in Buch in 
Richtung Molekularbiologie wesentlich gef6rdert. In den 70er und 80er 
Jahren waren Untersuchungen tiber wachstumsregulierende Faktoren, 
die zur Entdeckung eines MDGI genannten Wachstumshemmstoffs 
fuhrten (P. Langen, R. Grosse; spater von anderen Gmppen als Induktor 
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von Differenzierungsprozessen und Produkt eines Tumorsuppressor
Gens beschrieben), tiber Gene onkogener viren (S. Scherneck, V. Wun
derlich), tiber die Struktur und funktionelle Organisation des Eukaryon
tenribosoms (H. Bielka und Mitarbeiter), tiber den intrazellularen Pro

r-This Week's Citation Classic .--..:c,c_J~~~7~_[I~i_91 --, 
Wollenberger A. Rlslau 0 & Scboff. G. Eine einfache tcchnik der extrem schnellen 

Abkuhlung grosserer Gewebestucke. (A simple technique for the extremely rapid 
cooling of larger lissue samples.) Pflugers 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 
SC I'" indicates that this paper has 
been cited over 490 times since 1961.] 

Albert Wollenberger 
Central InstJlute of 

Heart and Circulatory 
RegulatJon Research 

Acaderny of SCiences of the GDR 
1115 Berlin-Buch, G DR 

April 27, 1978 

"ThIS paper was previously claSSIfied 
n Current Contents'" as belonging to 
:he category of Uncitedness 111,1 thanks 
:0 a practice among authors of re
'erring In their publ icatlons to its con
ent without taking pains to cite it as a 
"eference 

"The technique of rapid tissue flxa
.Ion with the type of freezing clamp 
jescribed in this 1960 paper was for the 
'irst time made public by myself and 
30zkourt Wahler at the 20th Interna
.Ional PhYSiology Congress In Brussels 
n August 1956. When I later asked Dr 
Nahler to continue working with me in 
3.n attempt to verify our claIms by ac
ual measurements of tIssue cooling 
ates, he declined because. as he said, 
le did not Wish to waste hIS time on 
echnlcal triVialities I thereupon 
'ngaged the collaboration of two col
eagues from a neighboring depart
nent - Georg Schoff a, who today is 
)rofessor of biophysics at the Technl
:al University of Karlsruhe, and hIS 
echniclan, Otto Ristau. now a research 
chemist at the Central Institute of 
Vlolecular Biology of our Academy 
lere In Berlin-Buch The thermoelectric 
neasurements were done by Ristau 
lnd myself, both Schoff a and Ristau 

were helpful In the theoretical analy,,; 
of the tISsue cool ing process. and I 
wrote the main part of the paper, which 
was submitted to Pflugers Archlv 

"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 as the 
bare thermocouple used for monitOring 
tissue temperature was clamped be
tween aluminum blocks precooled in li
quid nitrogen to -196°(, Its tempera
ture fell without delay and at an initial 
rate of approximately 20,OOO°C/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 witfj Medelyanovski's 
wife, Dr. Yenia 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 frog2 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' 

I. G.:1kld E_ Uncltedness III-the importance of not being cited. 
Current Contents (8):5-6. 21 February I97J. 

2. WoUeaberger A. BabskB E B. Krause E G. GeDr S. Blohm D" BogelaDO". E V. Cychc changes in levels 
of cyclic AMP and cyclic GM? in frog myocardium during the cardiac cycle. 
Biachem. Biophys. Res. Commun. 5S:446-52, 1973. 
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teintransport (T. Rapoport), 
tiber die Struktur des Chroma
tins (R. Lindigkeit), tiber Stref3-
proteine (H. Bielka und Mitar
beiter), tiber die pranatale Dia
gnostik genetisch bedingter 
Krankheiten (z. B. Phenylke
tonurie [PKU], Cystische Fibro
se [CF], Duchenne/Beckersche 
Muskeldystrophien [DMD/ 
BMD]) (Ch. Coutelle, A. Speer) 
sowie tiber den vektorvermit
tel ten Gentransfer und Studien 
zur Gentherapie (M. Strauss) 
beherrschende Themen der mo
lekular- und zellbiologischen 
Forschung in Buch. Diese Ar
beiten fUhrten in den 80er Jah-
ren auch zum Einsatz neuer 
Techniken der Nukleinsaurefor
schung sowie der Gentechnolo
gie. Von H. Sklenar wurden 
neue theoretische Ans31ze zur 
Beschreibung und Modellie
rung von Biopolymerstrukturen 
entwickelt, aus denen in Zu
sammenarbeit mit Dr. R. Lavery 
(Paris) international eingeftihr
te Programmsysteme entstan
den, die es ermoglichten, se
quenzabhangige Feinstruktur
modelle fUr Nukleinsauren ab
zuleiten und in Computerexpe
rimenten .die Dynamik und er
kennungsspezifische Mechanis
men der Wechselwirkungen 
von Molekiilen zu simulieren. 

Ab 1956 wurden unter der Lei-

I\bb. 103. 
Wilrdigung der 1960 von·A. Wo/
lenberger, O. Ristau ulJd G. SchoJJa 
~ntwickclten "Clamp-Technik': 

© 1979 by lSI ® 
tung von Professor Wollenber

ger biochemische und zellbiologische Arbeiteh auf dem Gebiet der ex
perimentellen Kardiologie zu einer weiteren profilbestimmenden For
schungsrichtung. Entscheidend ftir biochemische Untersuchungen des 
Herzstoffwechsels war die von ihm und Mitarbeitern Ende der 50er Jah
re eingeftihrte ultraschnelle Frier-Stopp-Technik ("Wollenberger
Clamp" -Verfahren; s. Abb. 103}, mit deren Hilfe die augenblickliche 
Kryofixierung von Geweben', d.h. eine artefaktfreie Erfassung von 
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Metaboliten und damit der Zugang zur Analyse des Energiestoffwech
sels des schlagenden Herzens ermoglicht wurde. Mitte der 60er Jahre 
gelang der Nachweis der Freisetzung von Neurotransmittern sowie der 
Aktivierung der Katecholaminkaskade im Herzen bei akuter Ischamie. 
Die Entdeckung von Oszillationeil im cAMP- und cGMP-Gehalt wah
rend eines einzelnen Kontraktions-Erschlaffungs-Zyklus war fur das 
Verstandnis der Regulation der Pumpfunktion des Herzens durch Phos
phorylierung/Dephosphorylierung regulatorischer Proteine von Bedeu
tung. Daneben leistete die Bucher Herzforschungsgruppe wichtige Bei
trage zu Fragen des Energiestoffwechsels bei Sauerstoffmangel (Modell 
fur den Herzinfarkt), des Herzwachstums und der Herzhypertrophie so
wie zur neurohumoralen und hormonalen Steuerung von Kontraktion 
und Erschlaffung des Herzens. Ffir zellbiologische, pharmakologische 
und biochemische Untersuchungen war die Entwicklung von Verfahren 
zur Isolierung und Kultivierung spontan pulsierender Herzmuskelzellen 
wichtig, wodurch u.a. Autoantikorper gegen B-Actrenozeptoren nachge
wiesen werden konnten, ein Befund, der fur die Funktionsdiagnostik 
bzw. Bewertung von Kardiomyopathien von klinischer Bedeutung ist. 
Mit in vitro kultivierbaren pulsierenden Herzmuskelzellen wurden auch 
Testprinzipien entwickelt, durch deren Nutzung Tierexperimente abge
lOst werden konnen. Durch Nachweis der herztypischen Isoform BB der 
Muskelglykogenphosphorylase im Serum nach Herzinfarkt mit Hilfe 
monoklonaler Antikorper wurde ein neues Prinzip der Infarktdiagnostik 
in die medizinische Praxis eingefiihrt. 
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten in der Klinik des Zentral
instituts fur Herz-Kreislaufforschung waren Untersuchungen fiber die 
.Atiologie und Pathogenese der Hypertonie, insbesondere fiber Bezie.
hungen zum Diabetes mellitus, fiber Stoffwechselverhalten und Hamo
dynamik unter Stress bei Hypertonikern, fiber die Rolle des Zentralner
vensystems bei der Hypertonieentstehung sowie fiber nichtmedikamen
t5se Behandlungsverfahren. Studien zur Epidemiologie sowie zur juve
nilen Hypertonie und fiber andere kardiovaskulare Risikofaktoren im 
Kindes- und Jugendalter fuhrten zu einem Hypertonie-Bekampfungs
pro gramm, das zu Beginn der BOer Jahre in der DDR eingefuhrt wurde. 
Das Zentralinstitut fur Herz-Kreislaufforschung beteiligte sich damit 
auch an international en Projekten, u.a. auch der Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) (s. S. 102). 

4.4. WISSENSCHAFTSPOLITISCHER EXKURS 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der damaligen Sowjetischen Be
satzungszone (SBZ), ab 1949 DDR, der Aufbau der naturwissenschaft
lichen und medizinischen Wissenschaften im wesentlichen durch sog. 
bfirgerliche Wissenschaftler gepragt, so auch in der 1946 gegrundeten 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin sowie im 1946 ge
planten und 1947 in Berlin-Buch gegrundeten Institut fur Medizin und 
Biologie. Ffir Buch stehen dafur Namen wie Karl Lohmann, Robert 
RossIe, Pascual Jordan, Theodor Brugsch, Otto Warburg, Karl Friedrich 
Bonhoeffer, Hans Nachtsheim, Ernst und Helmut Ruska und Walter 
Friedrich. Sie gestalteten die Wissenschaft nach ihrem Selbstverstand-
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nis als Wissenschaftler und Arzte. Die wissenschaftlichen Arbeiten wur
den frei, d.h. allein nach wissenschaftlichen Kriterien, Erkenntnissen 
und Zielen bestimmt. Formales Planungs- und Berichtswesen waren 
minimal, Eingriffe von Staat, Politik und Wirtschaft gab es zunachst 
kaum, es galt vielmehr das Prinzip des Vertrauens in die Wissenschaft 
und Wissenschaftler. Politik, etwa gar Parteipolitik, spielte vorerst keine 
Rolle, und Parteigruppen der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands (SED) gab es Ende der 40er Jahre im Institut noch nicht. Nach 
Griindung solcher Gruppen anfangs der 50er Jahre traten diese jedoch 
zunachst kaum in Erscheinung und spielten praktisch keine Rolle. Mit
gliedschaft in der SED war kein Kriterium fUr die Einstellung von Mit
arbeitern. Noch in der ersten Halfte der 50er Jahre traten viele Mitar
beiter, vor all em Wissenschaftler, aus der SED aus, und zwar zunachst 
ohne Folgen fUr ihre Tiitigkeiten im Institut und weitere akademische 
Entwicklungen. Von den leitenden Mitarbeitern des Instituts fUr Medi
zin und Biologie war in den frUhen 50er Jahren keiner in der SED, einer 
gehi:irte sogar zu den "Ausgetretenen" bzw. "Ausgeschlossenen". In ei
nem Dokument zur Bewertung der Parteiarbeit (gemeint ist die SED) in 
der Akademie vom 27. Oktober 1953 stellten die Autoren, u.a. der Di
rektor der Akademie Dr. Hans Wittbrodt fest, daB es .. die Parteiorgani
sation an der Akademie bisher noch nicht verstanden hat, die fuhrende 
Rolle der Partei zu verwirklichen ': Und noch am 27. Dezember 1957 be
urteilte die Abteilung Wissenschaft des Zentralkomitees (ZK) der SED, 
.. daB der EinfiuB der Partei auf die Leitung der Akademie und in den 1n
stituten noch unzureichend ist, daB verschiedene Wissenschaftler - dar
unter leitende Genossen - sich gegen die Vermischung von wissen
schaftlicher Tiitigkeit und parteipolitischer Einwirkung verwahren ... ': 
Weiter hieB es: .. Es werden Uberlegungen angestellt, wie diese Sachlage 
uber die Personalpolitik und wissenschaftsorganisatorische MaBnah
men geiindert werden sollte': 
So erlangte die SED Ende der 50er Jahre mit einem hauptamtlichen Par
teisekretar zunehmend EinfluB im Institut fUr Medizin und Biologie. 
Aber noch 1960 war im Bucher Institut keiner der sechs Leiter der wis
senschaftlichen Bereiche des Instituts in der SED, und von den acht Di
rektoren der zur Forschungsgemeinschaft der Naturwissenschaftlichen, 
Technischen und Medizinischen Institute der Akademie gehorenden In
stitute waren 1960 lediglich zwei Mitglied der SED, namlich die arzt
lichen Direktoren der beiden Bucher Akademiekliniken. Nach der Aka
demiereform, d.h. 1972/73, waren von sieben Direktoren der Institute 
des Forschungszentrums flir Molekularbiologie und Medizin der nun
mehr "Akademie der Wissenschaften der DDR" vier Mitglied in der SED, 
darunter die drei Direktoren der Zentralinstitute in Berlin-Buch. 
Das wissenschaftliche Klima in dem 1953/54 mit etwa 380 Mitarbeitern 
(einschlieBlich technischem sowie Verwaltungs- und Versorgungsperso
nal in der Klinik) relativ kleinen Institut unter Leitung eines Direktors 
fUr aile Bereiche, bestimmt auch noch durch viele verbindende Schwie
rigkeiten der Nachkriegszeit, war insgesamt liberal sowie durch 
menschliche Gemeinsamkeiten und konstrukives wissenschaftliches 
Miteinander gekennzeichnet, am besten mit dem Begriff "Gemein
schaftssinn" zu charakterisieren. Mit dem Wachstum des Instituts vor 
alJem in der zweiten Halfte der 50er Jahre, in der auch weitere wissen-
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schaftliche Einrichtungen hinzukamen (s. S. 80, 83), traten jedoch zu
nehmend Probleme in der Zusammenarbeit auf, die insbesondere auch 
im Direktorium deutlich wurden. Wesentliche Ursachen waren sehr 
unterschiedliche Meinungen tiber grundsatzliche Fragen von For
schungsstrategien, wobei vor allem die Bewertung der Bedeutung von 
klinischer und experimenteller Forschung und daraus abgeleitete For
derungen fUr Investitionen eine zentrale Rolle spielten. Auch sich 
unterschiedlich entwickelnde Personlichkeitscharaktere sowie Versuche 
der EinfluBnahme von auBen auf Forschungsprogramme und Struktu
ren wirkten sich negativ aus. Etwa 1960 hatte das Institut fUr Medizin 
und Biologie eine tiberschaubare und leitbare kritische Masse tiber
schritten. Mit der Grtindung der Institute 1961 aus den bis dahin beste
hen den Abteilungen bzw. Bereichen entwickelte sich dann mehr und 
mehr subjektiv bestimmtes institutspartikularistisch ausgepragtes Den
ken und Handeln im Kampf urn Forschungsinhalte, Mittel und Stellen. 
Mangel an Kooperations- und Integrationsbereitschaft machte sich 
breit. Die auf Seite 88 beschriebene Ausgliederung des Instituts fUr Bio
physik aus dem Inst~tutsverband des Fachbereichs Medizin der Akade
mie 1964 steht als ein Beispiel dafUr. 
Am 16. Mai 1957 beschloB das Plenum der Akademie die Grtindung der 
Forschungsgemeinschaft der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin als Vereinigung der naturwissenschaftlichen, medizinischen 
und technischen Institute, die sich am 1. Juli 1957 konstituierte. Durch 
diese MaBnahme wurde die Akademie in eine Institutsvereinigung und 
eine Gelehrtengemeinschaft gespalten und die wissenschaftlichen Klas
sen der Akademie hinsichtlich ihrer Verantwortung fUr die Institute 
entmachtet. Dadurch wurde auch die Rolle und Bedeutung vieler alterer 
Akademiemitglieder der btirgerlichen Generation geschwacht, so Z. B. 
der Bucher Mitglieder Karl Lohmann und Walter Friedrich als Instituts
direktoren. Mit Professor Hans Gummel hatten die Bucher Institute je
doch einen Vertreter im Vorstand der Forschungsgemeinschaft, der, ob
wohl Mitglied der SED, Wissenschaft vor Parteidirektiven stellte. 
Ein in vielerlei Hinsicht einschneidendes Ereignis war der Bau der Mau
er 1961 zwischen der DDR und der Bundesrepublik, zwischen Ostberlin 
und Westberlin. Wie aus allen Bereichen der DDR-Bevolkerung verlie
Ben durch Flucht standig auch Mitarbeiter des Bucher Akademieinsti
tuts die DDR. Die Quote stieg von ca. 2% 1957 bis auf ca. 3% 1960 (bei 
zu dieser Zeit etwa 700 bis 800 Mitarbeitern), ein Wert, der der S?g. Re
publikflucht in anderen medizinisch-biologischen Akademieinstituten 
entsprach. 1962 verlieBen noch 64 Mitarbeiter (etwa 6%) das Institut, 
darunter 15 Wissenschaftler und Arzte. Durch den weiteren Ausbau der 
"SicherungsmaBnahmen" an der deutsch-deutschen Grenze wurde die 
Flucht zunehmend nahezu unmoglich gemacht. Da Staat und Partei 
nunmehr auf politisch und okonomisch bedingte Abwanderungen von 
Menschen aus der DDR durch Flucht kaum noch Rticksicht nehmen 
mufiten, wurden auch KongreBbesuche in der Bundesrepublik Deutsch
land (kurz BRD im DDR-Sprachgebrauch) und im kapitalistischen Aus
land, KA wie es hiefi, eingeschrankt. Auch Besuche von Wissenschaft
lern aus der BRD, insbesondere aus Westberlin (offizielle Bezeichnung 
in der DDR Berlin-West), und dem KA wurden mehr und mehr er
schwert bzw. so gar unmoglich gemacht. 
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In der zweiten Halfte der 60er Jahre wurden in allen wissenschaftlichen 
Bereichen der DDR, so auch in den Bucher Instituten, Kampagnen ein
geleitet, Wissenschaftler und Arzte zum Austritt aus wissenschaftlichen 
Gesellschaften zu veranlassen, die als gesamtdeutsch galten bzw. histo
risch bedingt in der Bunderepublik angesiedelt waren. Dazu gehiirten 
beispielsweise die bekannte "Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Arzte", die "Gesellschaft fiir Physiologische Chemie", die "Gesellschaft 
fUr Krebsforschung" sowie zahlreiche andere medizinische und natur
wissenschaftliche Fachgesellschaften. Obwohl von verschiedenen Insti
tutsleitungen versucht wurde, diese Aktionen mit Druck durchzusetzen, 
gab es noch gewisse Freiraume, die Mitgliedschaften zu erhalten. Insge
samt kam es aber doch zu einem weiteren Bruch in den Wissenschafts
beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. 
Die Folgen waren weiter zunehmende Isolierungen der DDR-Wissen
schaft von der westdeutschen und der internationalen "Scientific com
munity". 
Die Situation verscharfte sich weiter, als mit Beginn der 70er Jahre der 
sog. "Reisekaderstatus" eingefUhrt wurde, ein Klassifizierung von Wis
senschaftlern in solche, die ohne griiBere Schwierigkeiten und solche, 
die nur mit Sondergenehmigungen oder gar nicht in das "westliche 
Ausland" bzw. KA reisen durften. Diese Regelung, die fUr aile staat
lichen Bereiche in der DDR galt, war eine weitere Ursache fUr politi
schen Unmut und fiirderte gleichermaBen opportunistische wie opposi
tionelle Haltungen. 
Die Abgrenzung der DDR insbesondere von der Bundesrepublik durch 
den Mauerbau fiihrte auch zu einer verstarkten EinfluBnahme der SED
Politik in den Instituten. So kam auch die SED-gelenkte sog. Kaderpoli
tik mehr und mehr zur Wirkung. 1965 mahnte die Parteileitung der 
Akademie der Wissenschaften eine systematische Kaderplanung an. 
Mitgliedschaft in der SED wurde nunmehr zu einem wesentlichen Krite
rium fUr Fiirderungen und Besetzung von Leitungsfunktionen. Immer
hin war es aber ausgewiesenen Wissenschaftlern der "Grunderzeit" 
nach 1945 zunachst noch miiglich, einige ihrer parteilosen SchUler in 
leitende Positionen iiberfiihren zu kiinnen. So wurden in Buch 1964 
zwei der durch das Auscheiden der Professoren Lohmann (Biochemie), 
Negelein (Zellphysiologie) und Lange (Biophysik) freigewordenen drei 
Direktorenpositionen durch parteilose Wissenschaftler besetzt, von de
nen einer 1955 sogar aus der SED ausgetreten war. Spater wurden Di
rektorenstellen in Buch allerdings nur noch mit SED-Mitgliedern be
setzt. 
In den 60er Jahren wuchs die Anzahl der SED-Mitglieder in den Bucher 
Instituten und dementsprechend auch die Machtstellung der Partei
gruppen, zumal der Druck durch die am 16. April 1969 gegrundete zen
trale Parteileitung der Akademie im Status einer SED-Kreisleitung auf 
die Institute griiBer wurde. Der 1. Sekretar der SED-Kreisleitung wurde 
sogar Mitglied im Prasidium der Akademie. 10 Jahre nach dem Mauer
bau waren bereits 115 der damals etwa 1520 Mitarbeiter der Bucher In
stitute und technischen Einrichtungen Mitglied der SED (ca. 7,50f0). 

Zwischen 1975 und 1980 betrug der Anteil an SED-Mitgliedern etwa 
gleichbleibend 11 bis 120f0. In den 80er Jahren war in einigen Einrich
tungen jedoch nochmals eine Zunahme von SED-Mitgliedschaften zu 
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verzeichnen. So verdoppelte sich z. B. im Zentralinstitut fur Krebsfor
schung im Zeitraum von 1978 bis 1987 durch entsprechende Neuein
stellungspolitik von Seiten der Institutsleitung die Zahl der Mitglieder 
der SED auf etwa 70. In der Akademie insgesamt betrug 1984 der Anteil 
der etwa 4430 SED-Mitglieder 20%. 
Die zunehmende Abgrenzung der DDR nach dem Mauerbau 1961 fuhr
te zu Autarkiebestrebungen auch in der Wissenschaft, zur sog. "Stiir
freimachung", was fiir die experimentellen naturwissenschaftlich
medizinischen Wissenschaften u.a. bedeutete, selbst auch Forschungs
hilfsmittel (Chemikalien, Kleingeriite) fur den Eigenbedarf herzustellen. 
Dieses Programm wurde spater, d.h. in den 80er lahren, sogar noch mit 
der Auflage verbunden, auch fiir den Export zu produzieren, urn Devi
sen (Valutamark) zu erwirtschaften. So waren 1985 allein im Bucher 
Zentralinstitut fur Molekularbiologie ca. 60 Mitarbeiter damit beschaf
tigt, Fein- und Biochemikalien fur den Institutsbedarf sowie fur den 
Verkauf herzustellen. Dadurch wurden zahlreiche Wissenschaftler und 
qualifizierte technische Krafte unter dem Niveau ihrer fachlichen Aus
bildung mit Routine- und Produktionsaufgaben beschaftigt, und das 
teilweise auch noch unter schlechten Bedingungen, so daB nur begrenzt 
fur die Forschung geeignete Produkte gewonnen werden konnten. Der 
Erwirtschaftung von Devisen diente auch ein Pro gramm, dessen Abkiir
zung IMEX fur Immateriellen Export steht. Dazu gehi:irten z.B. die klini
sche Erprobung neuer Arzneimittel von Pharmafirmen, Geratetestun
gen und die "hochspezialisierte" Betreuung von Patienten in den Klini
ken fur Val uta-Mark. 
In der Akademieleitung, in der in Buch angesiedelten leitung des 1972 
gegriindeten Forschungszentrums fur Molekularbiologie und Medizin 
(FZMM) (Nachfolgeeinrichtung des 1968 gegriindeten Forschungsbe
reichs Medizin und Biologie der Akademie; s. S. 117) und den Bucher 
Zentralinstituten wurden in den 70er lahren hauptamtlich sog. "Beauf
tragte fur Auswertung und Kontrolle" eingesetzt. Hierbei handelte es 
sich urn Mitarbeiter, die formal zwar der Akademie bzw. den Instituten 
angehi:irten, funktionell und operativ jedoch Aufgaben des Ministeri
urns fur Staatssicherheit (Stasi) wahmahmen. Ihre Tatigkeit bestand 
darin, ihre Auftraggeber iiber Situationen und Probleme in den Institu
ten, iiber politische Meinungen der Mitarbeiter und ihre Kontakte zu 
Wissenschaftlem und Instituten in der Bundesrepublik Deutschland 
und im westlichen Ausland sowie iiber auslandische Institutsbesucher 
zu unterrichten. 
Das zunehmende Machtbestreben der SED wird auch dadurch doku
mentiert, daB auf allen Leitungsebenen, vom Akademieprasidium iiber 
Forschungsbereiche bis hinein in die Institute Sekretare der SED Mit
glieder in den entsprechenden staatlichen Leitungen wurden. Somit 
konnte die SED EinfluB auf Institutsangelegenheiten nehmen und damit 
Parteibeschliisse durchsetzen. Durch Verlangen von Parteileitungen 
wurden wissenschaftliche Themen, insbesondere der angewandten in
dustriebezogenen Forschung, unter "Parteikontrolle" gestellt, d. h., Lei
ter wissenschaftlicher Einrichtungen waren gehalten, Parteifunktiona
ren, die zum Teil fachlich dafur gar nicht geeignet waren, iiber For
schungsplane und Ergebnisse zu berichten. 
Mit den in den 60er lahren sich zunehmend entwickelnden systembe-
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dingten politischen und akonomischen Schwierigkeiten tibten Regie
rung und SED auch zunehmend Druck auf die Akademie der Wissen
schaften aus, durch organisatorische und inhaltliche Neuorientierungen 
an der Lasung wirtschaftlicher Probleme mitzuwirken. Nachdem es 
schon 1953 von Seiten der Staatsftihrung erste Orientierungen ftir die 
Akademie zum Wirksamwerden ihrer Einrichtungen in der volkswirt
schaftlichen Praxis gegeben hatte, wurde in einem Ministerratsbeschlul3 
vom 18. Mai 1955 fUr die zuktinftigen Aufgaben der Akademie u.a. fol
gendes gefordert: "Die Klassen, Sektionen und Institute der Akademie 
sollen unter Teilnahme von Vertretern der Ministerien neue Formen und 
Methoden der wissenschaftlichen Zusammenarbeit finden, die in spe
ziellen Arbeitspliinen zwischen den wissenschaftlichen Institutionen 
und denen der Praxis festgelegt werden. Hierdurcll soli die Anwendung 
wissenschaftlicher Ergebnisse in der Praxis sicherer und schneller ge
wiihrleistet werden ': Damit wurde auch darauf orientiert, das interna
tionale wissenschaftliche Niveau zu erreichen und den Stand der west
deutschen Wissenschaft zu tiberfltigeln. Zur Realisierung dieser PHine 
hinsichtlich Steuerung der Wissenschaft und Uberftihrung von For
schungsergebnissen in die praktische Nutzung wurden sog. Staatsauf
trage eingefUhrt. Mit der Griindung der Forschungsgemeinschaft der 
naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Institute der 
Akademie 1957 (s. auch S. 113) wurden die Orientierungen der Akade
mie auf Bedtirfnisse volkswirtschaftlicher Entwicklungen weiter unter
strichen. Dem Kuratorium der Forschungsgemeinschaft geharten auch 
Vertreter der Staatsorgane und der Wirtschaft an. 
Der weiteren Anbindung der Akademie an die Industrie dienten die 
vom Ministerrat der DDR am 19. Dezember 1957 erlassenen Richtlinien 
tiber die Einftihrung der Vertragsforschung. Nach dieser Regelung soll
ten von den Akademieinstituten industriefinanzierte Forschungsauftra
ge tibernommen werden. Nachdem im Juni 1963 der Ministerrat der 
DDR das "Neue Okonomische System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft" (NOSPL) verfUgt hatte, erliel3 er am 27. Juni 1963 ei
nen Beschlul3 tiber "Rolle, Aufgaben und die weitere Entwicklung der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin". Damit erhielt die 
Akademie den Auftrag, langfristige Planung~n der naturwissenschaft
lich-technischen Forschung in Zusammenarbeit mit der Industrie- zu 
tibernehmen. Die Akademieinstitute wurden veranlal3t, durch die Indu
strie aus einem Fonds "Wissenschaft und Technik" finanziert praxis
orientierte Themen zu bearbeiten. 
Mitte der 60er Jahre wurde von verschiedenen staatlichen und politi
schen Stellen der DDR der gesellschaftliche Nutzen der biologischen 
Forschung in Frage gestellt. Durch Ausarbeitung einer "Biologieprog
nose" in den Jahren 1965/66 durch ftihrende, auch international ausge
wiesene Biowissenschaftler und Mediziner verschiedener Einrichtungen 
der DDR, in der praktische Nutzanwendungen biologischer Erkennt
nisse und Methoden vor allem auch ftir die Medizin begriindet wurden, 
konnten wesentliche Gebiete der biologisch-medizinischen Forschung 
in der DDR gerettet werden. In Frage gestellt wurde auch bald die Be
deutung der 1946 gegriindeten "Deutschen Akademie der Wissenschaf
ten zu Berlin" im Gesellschaftssystem der DDR. Immerhin war es die 
Zeit, in der "btirgerliche Wissenschaftler", die nicht der SED angehar-
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ten, in der Akademie noch wichtige Funktionen ausuben konnten, bei
spielsweise als Institutsdirektoren oder Klassensekretare. Aus dem me
dizinisch-biologischen Bereich stehen dafiir Karl Lohmann, Kurt Mo
thes, Hans Stubbe und Hans Knoll. 
Mit Anordnung vom 30. September 1968 wurde die "Auftragsgebunde
ne Finanzierung der Forschung" eingefiihrt. Verbunden damit war das 
Ziel, "die Tiitigkeit der naturwissenschajtlich-technischen Einrichtun
gen der Deutschen Demokratischen Republik organisch in den volks
wirtschajtlichen ReproduktionsprozeB einzubeziehen und die For
schungskapazitiiten auf Ergebnisse zu orientieren, die [ ... J echten wis
senschajtlichen Vorlauf filr die Volkswirtschajt darstellen ': Verbunden 
damit waren Neustrukturierungen in der Akademie: Die Institute wur
den zu Forschungsbereichen zusammengefaBt. Die Bucher Institute 
wurden mit Akademieinstituten in Potsdam-Rehbrucke, Halle, Gatersle
ben und lena im Forschungsbereich (FB) Medizin und Biologie unter 
Leitung von Professor Hans Gummel organisiert. 
Eine Reform der Akademie stand also aus mehrfachen Grunden auf der 
Tagesordnung. In seiner Rede zum Leibniztag 1968 fiihrte der Prasident 
der damals noch "Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin", 
Prof. Dr. Werner Hartke, u.a. aus: "Diese drei hauptsiichlichen Aspekte 
der Filhrungstiitigkeit im Berichtszeitraum - Durchsetzung der aujtrags
gebundenen Forschung und der aUfgabenbezogenen Finanzierung, Ver
iinderungen des Leitungssystems sowie Organisierung des sozialisti
schen Wettbewerbs - haben in der Forschungsarbeit zu bemerkenswer
ten Fortschritten gefilhrt': Der Vizeprasident, spater Prasident der Aka
demie, Prof. Dr. Hermann Klare, erlauterte auf der gleichen Veranstal
tung eine Akademiereform u. a. mit "der Notwendigkeit, echte okonomi
sche Partnerbeziehungen vor allem mit der Industrie herzustellen ': 
Weiterhin wurde von ihm ausgefiihrt: "Die Deutsche Akademie der 
Wissenschajten arbeitet auf der Grundlage der von Partei und Regierung 
gefaBten Beschli1sse ... ': Und weiter: "Das bedeutet erstens, daB For
schungsarbeiten kilnjtig nur noch im gesellschajtlichen Aujtrag durch
gefilhrt werden dilrfen, und zweitens, daB als Aujtraggeber die Staats
und Wirtschajtsorgane ... fungieren werden ': 
In einem BeschluB des Staatsrates der DDR vom 12. Marz 1970 zur 
Durchfiihrung der Akademiereform wurde u. a. gefordert, wissenschaft
liche "Pionier- und Spitzenleistungen" zu erbringen, womit das Prinzip 
des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht ,;Oberholen ohne einzuho
len" verwirklicht werden sollte. Weiter wurde in dem o.g. BeschluB aus
gefiihrt: " ... ist das Forschungspotential der Akademie komplex und mit 
hoher EjJektivitiit in den gesellschajtlichen ReproduktionsprozeB einzu
beziehen': 
Am 14. Oktober 1969 wurde vom Politburo der SED und am 5. Novem
ber 1969 vom Ministerrat der DDR der BeschluB zum Aufbau der GroB
forschung in der DDR gefaBt. Fur die biowissenschaftliche Forschung 
wurde 1970 das "Sozialistische GroBforschungsvorhaben MOGEVUS" 
(Molekulare Grundlagen von Entwicklungs-, Vererbungs- und Steue
rungsprozessen) gegrundet (zunachst noch bescheiden Forschungsver
band genannt) und bei der Akademie der Wissenschaften zur Erfiillung 
dieses GroBprojektes das "Forschungszentrum fiir Molekularbiologie 
und Medizin" (FZMM) als Vereinigung der medizinisch-biologischen 
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Akademieinstitute gebildet (s. auch S. 94). Die Verantwortung fUr 
MOGEVUS, dem auch Einrichtungen der UniversitiHen und des Ministe
riums fUr Gesundheitswesen zugeordnet wurden, oblag dem Leiter des 
FZMM der Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Werner Scheler. 
Dieser erkHirte am 3. Februar 1972, daB mit der Bildung des For
schungszentrums das gesamte biomedizinische Forschungspotential der 
Akademie durch eine einheitliche Leitung und Planung zu einer ge
schlossenen Forschungseinheit zu entwickeln sei. Fur die Organisation 
der Bearbeitung komplexer Themen des Programms MOGEVUS wurden 
sog. Hauptforschungsrichtungen (HFR) gebildet, deren Leitung in der 
Verantwortung verschiedener Institute lag. Durch das Bucher Zentralin
stitut fUr Molekularbiologie wurde die Hauptforschungsrichtung "Mem
branbiologie" koordiniert. 
Die medizinischen Forschungsthemen wurden ab 1970/71 zunachst in 
"medizinischen Forschungsverbanden" zusammengefaBt. Auf Grund ei
nes Beschlusses des Politburos des Zentralkomitees (ZK) der SED vom 
16. Januar und des Ministerrates vom 24. Januar 1980 zur "Analyse der 
medizinischen Forschung und ihrer Entwicklung bis 1990" wurden me
dizinische "Hauptforschungsrichtungen" gebildet, die dem Ministerium 
fUr Gesundheitswesen (MfG) zugeordnet und vom "Rat fUr Medizinische 
Wissenschaften" (Nachfolger des am 2. November 1962 gegrundeten 
"Rates fUr Planung und Koordinierung der medizinischen Wissenschaf
ten") beraten und ausgearbeitet wurden. Die HFR "Geschwulsterkran
kungen" wurde durch den Direktor des Bucher Zentralinstituts fUr 
Krebsforschung geleitet (s. S. 100), wahrend die Leitung fur die HFR 
"Kreislaufforschung" nicht beim Bucher Zentralinstitut fUr Herz-Kreis
laufforschung, sondern bei der Charite der Humboldt-Universitat lag. 
Die Hauptforschungsrichtungen der biomedizinischen Forschungsthe
men wurden in der Nach-MOGEVUS-Ara, d.h. ab 1975, in dem bereits 
1973 ausgearbeiteten Programm "Biowissenschaften einschliel3lich na
turwissenschaftliche Grundlagen der Medizin" in der Verantwortung der 
Akademie der Wissenschaften zusammengefaBt. Drei Hauptforschungs
richtungen dieses Programms wurden durch Bereichsleiter des Zentral
instituts fUr Molekularbiologie koordiniert, und zwar "Struktur und 
Selbstorganisation von Polymeren" (HFR 1), "Membrantechnologie" 
(HFR 3) und "Realisierung genetischer Informationsbestande" (HFR 7). 
Weiterhin wurden Teilaufgaben der HFR "Enzymologie" und der HFR 
"Genetik" durch das ZIM betreut. Die Bucher Institute unterl~gen also 
wechselnd mehrfacher Beaufsichtigungen und Koordinierungen, nam
lich durch das Prasidium der Akademie der Wissenschaften, die For
schungsgemeinschaft, ab 1968 Forschungsbereich bzw. 1972 dem For
schungszentrum der Akademie, sowie durch verschiedene Rate wissen
schaftlicher bzw. medizinischer Programme verschiedener Ministerien. 
1972 fand die Reform der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin formal ihren AbschluB mit der Umbenennung in "Akademie der 
Wissenschaften der DDR" zum 7. Oktober 1972, dem 23. Griindungstag 
der DDR. Mit der Akademiereform soli ten neue, der Zusammenarbeit 
der Akademie mit der Industrie angepaBte Strukturen und Leitungs
kompetenzen geschaffen werden. Die Akademie, vertreten durch ihren 
Prasidenten, erhielt den Status eines Ministeriums, die Forschungsbe
reiche erhielten den Status von Industriekombinaten und die Zentralin-
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stitute den von Industriebetrieben. Mit def Bildung der groBen Zentral
institute erhofften sich Staatsfuhrung und Partei, fur die Industrie at
traktivere und juristisch gleichgestellte Partner geschaffen zu haben. 
AuBerdem wurden in den meisten Fallen Mitglieder der SED als Direk
toren eingesetzt. 1m Zentralinstitut fur Molekularbiologie wurde eine 
Arbeitsgruppe aus dem Institut fur Biologische und Physiologische 
Chemie der Humboldt -Universitat angesiedelt, deren Wissenschaftler 
zum gr6Bten Teil der SED angeh6rten, die in der Folgezeit auch SED
Parteisekretare des Instituts stell ten. 
Der wachsende EinfluB und der Anspruch der fuhrenden Rolle der SED 
in der Akademie und ihren Instituten wurde schlieBlich auch offiziell 
dokumentiert. 1m "Statut der Akademie der Wissenschaften der DDR" 
wurde auf BeschluB des Ministerrates yom 28. Juni 1984 als Zusatz 
zum 196ger Statut u.a. ausgefuhrt: "Die Akademie der Wissenschajten 
der DDR gesta/tet ihre Tiitigkeit auf der Grundlage dcr Beschlilsse der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik': 1m Statut der Akademie von 
1954, bestatigt yom Ministerrat der DDR am 17. Juni 1954, hieB es le
diglich: "Die Deutsche Akademie der Wissenschajten zu Berlin wird 
dem Ministerrat direkt unterstellt': 
Nachdem mit Verordnung des Ministerrates yom 23. August 1972 "Uber 
die Leitung, Planung und Finanzierung der Forschung an der Akademie 
der Wissenschaften und an Universitaten und Hochschulen" das vor
ausgehend bereits erwahnte Prinzip der auftragsgebundenen Forschung 
und aufgabenbezogenen Finanzierung der Zusammenarbeit mit der In
dustrie von 1968 wieder aufgehoben worden war, da die damit verbun
denen Ziele nicht erreicht wurden, gab es in den 80er Jahren wegen 
fortschreitender 6konomischer Schwierigkeiten emeut Auflagen, Aka
demie- und Universitatsinstitute verstarkt in die Bearbeitung von Indu
strieaufgaben einzubeziehen. Am 12. September 1985 erlieB der Mini
sterrat der DDR dafur "Grundsatze fur die Gestaltung 6konomischer Be
ziehungen der Kombinate der Industrie mit den Einrichtungen der Aka
demie der Wissenschaften und des Hochschulwesens". Am 12. Dezem
ber 1985 folgte ein RegierungsbeschluB "Verordnung uber die Leitung, 
Planung und Finanzierung der Forschung an der Akademie der Wissen
schaften der DDR und an Universitaten und Hochschulen, insbesondere· 
der Forschungskooperation mit den Kombinaten", die im Februar 1986 
in Kraft trat. Es war die in dieser Hinsicht letzte Regelung und Verord
nung von Seiten der DDR-Regierung der Vorwendezeit 1989/90. Die 
wiederum zunehmende Einbeziehung von Instituten der Akademie und 
Universitaten in die Bearbeitung wissenschaftlich kaum innovativer 
Aufgaben der Industrie, - 50 bis 60% der Kapazitaten der Institute soll
ten fur praxisrelevante Aufgaben zur Verfugung gestellt werden - , 
fuhrte in vielen Bereichen zu Zweckentfremdungen, Verlusten in der 
Grundlagenforschung und auch zu Demotivationen, zumal viele Indu
striebereiche fur die Verwertung neuer Entwicklungen (Produkte, Ver
fahren) gar nicht aufnahmebereit oder -fahig waren, da sie mit Produk
tionsaufgaben ausgelastet waren sowie Wissenschaftler und Labors fur 
Produktionseinfuhrungen kaum zur Verfugung standen. 
Trotz zahlreicher Versuche politischer EinfluBnahmen und Steuerung 
der Wissenschaften durch SED und Ministerrat durch haufig wechseln-
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de Forschungs- und Finanzierungsverordnungen sowie Umstrukturie
rungen im Bereich der Akademie konnte sich die medizinisch-biologi
sche Forschung in den Bucher Akademieeinrichtungen bemerkenswert 
frei vor Zugriffen bevorzugt industriebezogcner Arbeiten halten. Be
stimmt und legitimiert durch das Ziel "im Mittelpunkt der kranke 
Mensch" wurden der medizinischen Forschung in ihren theoretischen, 
experimentellen und gesundheitspolitischen Entwicklungen betrachtli
che Freiraume gewahrt. So gab es durchaus individuelle und institutio
nelle Freiheiten flir die Gestaltung von Forschungsprogrammen, und 
durch Wahrnehmung von wissenschaftlicher Eigenverantwortung war 
es immer wieder auch mbglich, allein und kurzfristig vor all em auf in
dustrielle Anwendungen orientierte Weisungen und Praktizismen zu 
unterlaufen. Abgesehen von der Genetik der Lyssenko-Ara in den 50er 
lahren gab es in der DDR, im Gegensatz zu verschiedenen geisteswis
senschaftlichen Disziplinen, in der biologisch-medizinischen Forschung 
auch keine durch sozialistische Wissenschaftstheorien bestimmte Politi
sierungen und dadurch bedingte Beeintrachtigungen der Forschung. 
Obwohl durch zahlreiche Schwierigkeiten limitiert, die vor allem die 
materielle Versorgung und internationalen Kontakte betrafen, konnten 
die wissenschaftlichen Arbeiten in den Bucher Akademieinstituten auf 
der Basis weitgehender Forschungsautonomie frei von "von oben" ge
lenkten politisch-ideologischen Interessen und Direktiven gestaltet 
werden. 
In der zusammenfassenden Stellungnahme des Wissenschaftsrates 1991 
tiber die Bucher Institute wurde u.a. ausgeflihrt: "In der ehemaligen 
DDR gehorten sie zu den renommiertesten Einrichtungen in ihrem je
weiligen Fachgebiet und nahmen im osteuropiiischen Raum fur For
schung und Ausbildung eine Leitfunktion wahr. Das wird auch erkenn
bar an der vergleichsweise guten Ausstattung der Institute, die bis auf 
das Zentralinstitut fur Herz-Kreislauf-Forschung in einem weitliiufigen 
campusiihnlichen Parkgeliinde in Berlin-Buch angesiedelt sind': "Der 
Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB die gunstigen lokalen Voraus
setzungen 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 molekularbiologischen, 
zellbiologischen und physiologischen Methoden zu betreiben ': 

4.5. ENTWICKLUNGEN 1990-1991 

Durch die im Herbst 1989 in der DDR eingeleiteten politischen Ent
wicklungen kam es auch zu Veranderungen in den Wissenschaftsberei
chen und Instituten. Wie in vielen anderen Institutionen erkannte je
doch auch die Leitung der Akademie der Wissenschaften der DDR noch 
Anfang 1990, von einigen formalen Erklarungen abgesehen, nicht die 
Zeichen dieser Entwicklungen. Daher gingen Reformbewegungen in der 
Akademie vor all em von Mitarbeitern in den Instituten aus, so auch in 
Berlin-Buch. Vertrauensabstimmungen und z.T. massive Proteste von 
Mitarbeitern ftihrten dazu, daB die Direktoren der Zentralinstitute flir 
Krebsforschung (ZIK) und flir Herz-Kreislauf-Forschung (ZIHK) von ih
ren Amtern abberufen werden muBten. 
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Bereits im November 1989 gab es Versammlungen von Mitarbeitern des 
Zentralinstituts fUr Krebsforschung. In einer entsprechenden ErkHirung 
entzogen 92 Mitarbeiter Professor Dr. Dr. Tanneberger das Vertrauen als 
Leiter des lnstituts. Nachdem 
eine yom Prasidenten der 
Akademie der Wissenschaf
ten zur Klarung des MiBtrau
ensvotums eingesetzte 
U ntersuchungskomm ission 
das gestorte Verhaltnis zwi
schen ihm und Mitarbeitern 
bestatigt hatte, wurde er am 
9. Januar 1990 als Direktor 
des lnstituts beurlaubt. Als 
amtierender Direktor des ZIK 
und zugleich arztlicher Di
rektor wurde Prof. Dr. Man
fred Luder eingesetzt, der 
allerdings zum 31. Oktober 
1991 wieder zum Rucktritt veranlaBt wurde und sein Amt niederlegte. 
Danach ubernahm der stellvertretende Direktor, Prof. Dr. Dieter Bier
wolf, bis zum 31. Dezember 1991 amtierend die Leitung des ZIK. Am
tierender Stellvertreter und arztlicher Direktor wurde Dr. Jurgen Hutt
ner. Entgegen Forderungen von Mitarbeitern verblieb Professor Tanne
berger zunachst aber noch in der Klinik. Auch seine Funktion als Leiter 
des Wissenschaftsgebietes Medizin der Akademie nahm er noch wahr. 
Dagegen rich tete sich eine Demonstration am 6. April 1990 (s. Abb. 
104). Schliel3lich verlieB Professor Tanneberger im Oktober 1990 die 
Robert-Rossle-Klinik und Berlin-Buch. 

Auch im Zentralinstitut fUr 
Herz-Kreislaufforschung ver
Iiefen die Entwicklungen mit 
einigen Turbulenzen. Bereits 
im Dezember 1989 gab es ein 
Begehren der Mitarbeiter 
nach Veranderungen in der 
Institutsleitung. Am 19. Marz 
1990 forderte der Wissen
schaftliche Rat des Instituts 
die Ubernahme der Leitung 
des Instituts durch ein Vor
standskollegium. In einer 
Vertrauensabstimmung am 
18. und 19. April 1990 spra
chen sich 75% der Mitarbei
ter gegen die FortfUhrung 
der Leitung des Instituts durch Prof. Dr. H. Heine aus. Darufhin wurde 
am 25. April 1990 durch den Wissenschaftlichen Rat und den Instituts
rat ein Direktorium mit Prof. Dr. H.-D. Faulhaber, Prof. Dr. H. Fiehring, 
Prof. Dr. E.-G. Krause und Prof. Dr. Kh. Richter gebildet. Am 14. Juni 
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Abb.104. 
Protestaktion von Mitarbeitern der 
Bucher Institute gegen die Leiter der 
Wissenschaftsgebiete Medizin, Pro
fessor Stephan Tanneberger, und 
Biowissenschaften, Professor Man
fred Ringpfeil, am 6. April 1990 
vor dem Gebiiude der Feuerwache 
im Institutsgeliinde. Unteres Bild: 
Vorn links rim weiBen Kittel): Pro
fessor Tanneberger, rechts daneben: 
Professor Ringpfeil. 
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1990 wurde Professor Richter durch den Akademieprasidenten zum ge
schaftsfUhrenden Direktor berufen, einen Tag spater Professor Heine 
durch den Akademieprasidenten von seinem Amt als lnstitutsdirektor 
abberufen. 
1m Zentralinstitut fUr Molekularbiologie hingegen wurde dem Direktor, 
Prof. Dr. G. Pasternak, durch die Mitarbeiter in geheimer Abstimmung 
am 18. April 1990 das Vertrauen mit tiber Zweidrittel-Mehrheit ausge
sprochen, so daB er auch weiterhin die Amtsgeschafte bis zum 31. De
zember 1991 wahrnehmen konnte. 
Bei den Mitarbeitern der Institute und Kliniken gab es zu dieser Zeit 
viele Unsicherheiten und Unzufriedenheiten, z.T. auch sehr skurrile 
Vorstellungen und Aktivitaten tiber weitere Entwicklungen. In dieser 
Situtation, die insbesondere auch durch Unklarheiten tiber den Fortbe
stand der Akademie gekennzeichnet war, berieten am 30. Marz 1990 die 
Leitungen der drei Bucher Akademieinstitute Miiglichkeiten der Zu
sammenarbeit durch ZusammenschluB in einer Forschungseinrichtung. 
Am 25. April 1990 beschlossen die Leitungen mit Zustimmung der Wis
senschaftlichen Rate der Institute die Bildung einer GroBforschungsein
richtung "Gesundheitsforschung" zu beantragen. In weiterer Verfol
gung dieses Vorhabens entwickelte im Zeitraum April bis August 1990 
eine Initiativgruppe von Wissenschaftlern und Arzten der Bucher Aka
demieinstitute mit UnterstUtzung vieler Mitarbeiter eine Konzeption fUr 
die Bildung einer GroBforschungseinrichtung "Biomedizinische For
schung" e.v. (s. S. 227). Dieses Programm war im Verbund von Institut 
und Klinik inhaltlich, organisatorisch und strategisch auf die Einheit 
von Grundlagenforschung und klinischer Forschung unter Nutzung 
von Erkenntnissen und Methoden der Zell- und Molekularbiologie, Ge
netik, Biochemie und Immunologie auf Pravention, Diagnostik und 
Therapie insbesondere von Krebs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
orientiert. 1m Dokument wurde hierzu u.a. ausgeftihrt: "Die Aufgaben 
werden in der Einheit von Grundlagenforschung, klinisch-experimentel
ler und klinischer Forschung und Betreuung bearbeitet. Durch Bildung 
und Weiterentwicklung experimenteller, klinisch-experimenteller und 
epidemiologisch-praventiv orientierter Abteilungen und unter Einbezie
hung der Forschungskliniken werden die unmittelbare Uberfiihrung von 
Ergebnissen in die klinische Praxis und eine optimale Losung klinischer 
Fragestellungen durch Grundlagen- und praxisorientierte Forschung 
angestrebt': Die Konzeption baute auf bewahrten Bucher Traditionen 
und internationalen Trends auf, wie sie schlieBlich auch im Max-Del
bruck-Centrum in Zusammenarbeit mit der Robert-Riissle- und der 
Franz-Volhard-Klinik realisiert werden, und hatte auch zum Zie!, miig
lichst vielen Mitarbeitern der Akademieinstitute Arbeitsmiiglichkeiten 
zu erhalten. 
Orientierungen und maBgebliche Untersttitzungen erhielten die Bucher 
Einrichtungen in dieser Zeit von Mitarbeitern des Deutschen Krebsfor
schungszentrums Heidelberg (DKFZ), insbesondere dem Wissenschaft
lichen Direktor, Prof. Dr. Harald zur Hausen, und dem Administrativen 
Direktor, Dr. Reinhard Grunwald, sowie dem emeritierten Administrati
ven Direktor der GroBforschungseinrichtung "Institut fUr Plasmaphy
sik" der Max-Planck-Gesellschaft in Garching, Herrn Adolf lise. 
Das Programm "Zentrum fUr Biomedizinische Forschung" wurde einer 
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Kommission international ausgewiesener Wissenschaftler vorgelegt, der 
die Professoren J. Einhorn (Stockholm) als Chairman, P. Harris (London) 
und H. zur Hausen (Heidelberg), die die Institute besuchten, sowie Sir 
W. Bodmer (London) und H. Koprowski (USA) angeh6rten. Nachfolgend 
sind einige Pas sagen aus dem Gutachten im Original text wiedergege
ben: 
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 re
search, we have taken into account the political constraints which have 
in the past determined the activities in some areas and the clinical ser
vice requirements 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 indivi
dual divisions which follow. Our general conclusion is that the proposal 
for a Centre of Biomedical Research out of the existing clinical and re
serach 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 for future': Jerzy Ein
horn, Peter Harris und Harald zur Hausen kommetierten ihre Stellung
nahme so: "Es ware ein Jammer, dieses einzigartige Ensemble gutausge
riisteter Labors und eingespielter Forschungsteams zu zerstoren ': 
Durch Festlegungen im Artikel 38 liber "Wissenschaft und Forschung" 
des Einigungsvertrages zwischen beiden deutschen Staaten vom 20. 
September 1990 wurden die Forschungsinstitute von der Gelehrtenso
zietat der Akademie der Wissenschaften der DDR abgetrennt und die 
Arbeitsrechtsverhaltnisse der Mitarbeiter der Institute bis zum 31. De
zember 1991 befristet (s. S. 228). Den Empfehlungen des Wissenschafts
rates und von Grundungskomitees folgend wurde "rur die Oberruhrung 
der Kompetenz der Akademie rur ihre Institute in die Kompetenz der 
Lander" und die "Abwicklung" der Institute eine Koordinierungs- und 
Abwicklungsstelle (KAI-AdW) unter Leitung von MR. Hartmut Grubel 
als Geschaftsruhrer geschaffen, der in einem "Abwicklungsleitfaden" 
am 12. September 1991 den Direktoren der Institute mitteilte: "Alle 
Forschungsinstitute und sonstigen Einrichtungen der ehemaligen Aka
demie der Wissenschaften (AdW) werden spatestens bis zum 31. 12. 
1991 geschlossen und sind abzuwickeln" (s. S. 228). Am 21. Dezember 
1991 schrieb sodann Herr Grubel in der "Frankfurter Aligemeinen Zei
tung" liber diesen Vorgang: "Sie werden niemals vergessen, wie wir sie 
in diesen entscheidenden Monaten behandelt haben ': 
1m Juli 1990 wurden die auBeruniversitaren Institute in der DDR durch 
den Wissenschaftsrat angewiesen, 23 Fragen zu den Komplexen 
"Gegenwartige Aufgaben und Tatigkeiten", "Organisation, Planung und 
Bewertung der Tatigkeiten", "Personal", "Ausstattung und Finanzie
rung", "Zusammenarbeit" sowie "Weitere Entwicklung" schriftlich zu 
beantworten, womit der EvaluierungsprozeB der Institute durch den 
Wissenschaftsrat der Bundesrepublik eingeleitet wurde. Eine darur be
rufene Arbeitsgruppe "Biowissenschaften und Medizin" unter dem Vor
sitz von Prof. Dr. H. F. Kern (Marburg), der 12 Wissenschaftler aus den 
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"AltbundesHindern" der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz 
sowie drei Gelehrte aus der ehemaligen DDR (u.a. der Vizeprasident der 
Leopoldina, Prof. Dr. A. Schellenberger, Halle) angeh6rten, besuchte 
yom 8. bis 11. Oktober 1990 die Bucher Institute. Die im Ergebnis dieser 
Evaluierung durch den Wissenschaftsrat erarbeitete Stellungnahme zu 
den drei Bucher Zentralinstituten, die im EvaluierungsausschuB des 
Wissenschaftsrates Ende November 1990 beraten und am 25. Januar 
1991 durch den Wissenschaftsrat verabschiedet wurde, wurde noch am 
gleichen Tag (25. Januar 1991) der Presse vorgestellt, ohne sie den Bu
cher Einrichtungen, den Betroffenen also, vordem zur Kenntnis zu brin
gen. 
Diese "Stellungnahme zu den Zentralinstituten fUr Molekularbiologie, 
Krebsforschung und Herz-Kreislaufforschung in Berlin-Buch" fUhrte 
wegen fragwurdiger Aussagen zu Kontroversen und Einspruchen durch 
Bucher Mitarbeiter, die jedoch ohne merkliche Resonanz blieben - es 
wurde einfach von der "Wissenschaftswuste DDR" ausgegangen. Sicher 
war dieser EvaluierungsprozeB eine schwierige Angelegenheit, schwie
rig fUr beide Seiten: Evaluierer und Evaluierte. Ein Mitglied der Arbeits
gruppe Biowissenschaften und Medizin des Wissenschaftsrates zur Eva
luierung der Bucher Institute notierte dazu: "Die Aufgabe an den Wis
senschaftsrat, das Wissenschaftssystem eines ganzen Landes in kiine
ster Zeit zu evaluieren und in das System der Bundesrepublik nach 
internationalen Kriterien einzugliedern, war in weiten Bereichen eine 
Uberforderung, sowohl filr das System des Wissenschaftsrates als auch 
filr die Einzelpersonen. Eine solche Aufgabe hat es in der deutschen 
Wissenschaftsgeschichte noch nie gegeben. Dieser Position waren sich 
die selbstkritischen Mitglieder der Arbeitsgruppe Biomedizin tiiglich be
wuBt und litten darunter': Auch andere prominente Wissenschaftler au
Berten sich durchaus kritisch zu den Evaluierungen und ihren Folgen. 
So formulierte z.B. der Geschichtswissenschaftler Professor Jurgen 
Kocka von der Freien Universitat Berlin 1994 u.a., daB " ... die deutsche 
Wiedervereinigung auch im Bereich der Wissenschaften im wesent
lichen als Ubertragung der westdeutschen Ordnung auf die ostdeutschen 
Liinder vor sich ging, ein Transfer von Institutionen, Personen, Wissen 
und Priiferenzen" (Arbeitsgruppe "Wissenschaft und Wiedervereini
gung" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften). 
Prof. Dr. Dieter Simon, zur Zeit der Evaluieruqgen Vorsitzender des 
Wissenschaftsrates, fUhrte in seinem Beitrag "Die Quintessenz" in dem 
1994 erschienenen "Jahrbuch 1990/91 der Akademie der Wissenschaf
ten" u.a. aus: "Die Wissenschaft der DDR kann sicher nicht zu den Ge
winnern des Verfahrens gerechnet werden ", und sodann: "Das gewollte 
und offentlich propagierte Gemeinschaftswerk wurde im Kern ein West
werk, unter ilberwiegend symbolischer Beteiligung ostdeutscher Wissen
schaftler': Bereits 1991 hatte er sich in den "Mitteilungen der Koordi
nierungs- und Abwicklungsstelle der AdW" (KAI-Info, Nr. 10, S. 2) zur 
Evaluierung der DDR-Institute so geauBert: "Die Taktlosigkeit, die 
unsere WissenschaftZer zum Teil dort begangen haben, die haben be
stimmt zurecht unsere Kollegen aus dem Osten emport': Und Professor 
Detlev Ganten, Mitglied der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates, die 
die Bucher Institute evaluierte, sagte 1992 dazu: "Die faktischen PehZer 
waren nicht so gravierend, und sie sind korrigierbar. Aber es war ein 
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schwert~r psychologischer Fehler, hier mit einer Heerschar unwissender 
Wessis in Konquistadorenpose einzufallen ': Auch Jiirgen MittelstraB, 
Professor fUr Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universitat 
Konstanz, hat sich unter dem Titel "Unfahig zur Reform" kritisch iiber 
das Wissenschaftsgeschehen im deutschen VereinigungsprozeB geau
Bert. 50 schrieb er u.a.: "Diese Prilfung (gemeint sind die Bildungs- und 
Forschungssysteme in der (alten) Bundesrepublik; H. B.) ist nicht er
folgt, geschweige denn, daB Elemente einer Neuordnung erkennbar sind. 
Gegebene Strukturen des (westdeutschen) Systems wurden durch Trans
fer in die neuen Lander zusiitzlich gestiirkt beziehungsweise konser
viert': 

Nachfolgend werden einige Ausziige aus dem Gutachten des Wissen
schaftsrates iiber die Bucher Institute von 1990 wiedergegeben: 
"Der Wissenschaftsrat ist der Auifassung, daB die gunstigen lokalen 
Voraussetzungen in Berlin-Buch genutzt werden sollten, hier eine flir 
die Bundesrepublik Deutschland neue Struktur zu schaifen, die es er
laubt, modeme klinische Forschung im Verband von molekularbiologi
schen, zellbiologischen und physiologischen Methoden zu betreiben. Der 
Wissenschaftsrat empfiehlt die Grundung eines Zentrums fur biolo
gisch-medizinische Forschung auf dem Campus in Berlin-Buch ': "Die 
biomedizinischen Forschungsgebiete sollten nicht von vomherein zu 
sehr eingeengt und festgelegt werden, jedoch sollten die traditionellen 
und eifolgreich an den bisherigen Instituten im Bereich der Molekular
biologie, Krebsforschung, Herz-Kreislaufforschung und Hypertoniefor
schung bearbeiteten Projekte durch das Grundungskomitee, ggf. nach 
einer detaillierten Begutachtung, im Hinblick auf eine Fortflihrung ge
pruft werden': "Das kunftige Zentrum solI aus Einrichtungen experi
menteller Grundlagenforschung, der Forschungsklinik und den ange
schlossenen Ambulanzen bestehen ': "Das von vielen Seiten geschiitzte 
Potential der Niihe von theoretischer und klinischer Forschung in Buch 
sollte genutzt werden, um ein neuartiges biomedizinisches Forschungs
zentrum von intemationalem Rang zu schaifen ': "Ein Grilndungskomi
tee flir das biomedizinische Forschungszentrum sollte moglichst umge
hend vom Land Berlin und vom Bund berufen werden ': "Das von den 
Bucher Instituten vorgelegte Konzept zur Grilndung einer GroBfor
schungseinrichtung flir biomedizinische Forschung wird nicht beflirwor
tet" (eine Begrundung hierzu wurde den Betroffenen nicht gegeben, ob
wohl es wesentliche Elemente enthalt, wie sie auch in den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates fiir Berlin-Buch enthalten sind, bis hin zur 
Grundung als GroBforschungseinrichtung). "Besonderer Wert ist auf die 
Moglichkeit der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses am 
biomedizinischen Forschungszentrum und auf die Beteiligung 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 des Mediziners Prof. Dr. Wolfgang Gerok (Freiburg) berufen, 
dem die Professoren Fritz Melchers (Basel) und Roland Mertelsmann 
(Freiburg) als 5tellvertreter und Professor Ernst-Ludwig Winnacker 
(Miinchen), die Mitglieder der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates zur 
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Evaluierung der Bucher Institute waren, sowie die Professoren Walter 
Bodmer (London; s. auch S. 123), Herrmann Bujard (Heidelberg), Max 
Burger (Basel), Wolf-Dieter Heiss (Koln), Stefan Meuer (Heidelberg) und 
Gottfried Geiler (Leipzig, Vizeprasident der Leopoldina; einziger Vertre
ter aus der ehemaligen DDR) angehorten. 
Das Griindungskomitee hat mit Datum yom 6. Juni 1991 ein Konzept 
fUr die weitere Ausgestaltung des geplanten Forschungszentrums fUr 
Molekulare Medizin in Berlin-Buch vorgelegt, mit dem "die vom Wis
senschaftsrat skizzierten wissenschaftlichen Zielstellungen in allen we
sentlichen Punkten aufgegriffen und konkretisiert" wurden (aus der 
"Tischvorlage Nr. 8" der Geschaftsstelle des Wissenschaftsrates; Dlissel
dorf den 03.07.1991). Aus dem Konzept des Griindungskomitees yom 6. 
Juni 1991 seien nachfolgend einige Passagen wiedergegeben (s. auch 
Abb. 105): 
"Die thematische Auswahl der Schwerpunkte ist nicht Aufgabe des 
Grundungskomitees, sondern muB vom wissenschaftlichen Direktor in 
Absprache mit dem wissenschaftlichen Komitee und den einzelnen For
schern festgelegt und koordiniert werden ': "Dabei kann davon ausge
gangen werden, daB einige Forschergruppen aus Berlin-Buch aufgrund 
ihrer Forschungsthematik und der QualWit ihrer Arbeit in das neue 
Zentrum integriert werden ': "Dabei darf das Arbeitsspektrum des For
schungszentrums in der Grundlagenforschung durch die derzeitige kli
nische Ausrichtung nicht von vorneherein eingeengt werden. Vielmehr 
ist eine breit angelegte Grundlagenforschung mit den zentralen Paradig
men der Zell-, Molekular- und Immunbiologie der Niihrboden fur die 
Entfaltung innovativer Fragestellungen fur die klinische Forschung': 
"Das Grundungskomitee hiilt es fur wichtig, daB zwischen jedem der 
Forschungsbereiche in der Klinik und einem oder mehreren Forschungs
bereichen 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 muB gut in die 
Berliner Universitiitslandschaft eingebunden werden ': "Die Berufung 
des/der wissenschaftlichen Grundungsdirektors/in und des/der admini
strativen Direktors/in (kunftig Geschiiftsfuhrung) muB noch 1991 erfol
gen': 

In der vorausgehend erwahnten Tischvorlage Nr. 8 wurde abschlie13end 
im "Entwurf einer Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum Konzept 
des Griindungskomitees fUr das geplante Forschungszentrum fUr Mole
kulare Medizin in Berlin-Buch ausgefiihrt: "Nach MaBgabe der darge
legten Empfehlungen und Ergiinzungen stimmt der· Wissenschaftsrat 
dem Konzept des Grundungskomitees fur das geplante Forschungszen
trumfur Molekulare Medizin in Berlin-Buch zu. Er bittet den Bund und 
das Land Berlin die notwendigen Schritte einzuleiten, urn noch in der 
zweiten lahreshiilfte 1991 die Grundung als GroBforschungseinrichtung 
aUf den Weg zu bringen ': 
Ais Griindungsdirektor wurde der Pharmakologe und Hypertoniefor-
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scher Prof. Dr. Detlev Ganten aus Heidelberg, Mitglied der Arbeitsgrup
pe des Wissenschaftsrates fur die Evaluierung der Bucher Institute, be
rufen. In Vorbereitung zur Griindung des Zentrums fur Molekulare Me
dizin (CMM) zum 1. Januar 
1992 nahm er seine Tiitig
keit in Berlin-Buch bereits 
am 1. September 1991 auf. 
Zur Verstandigung liber we
sentliche Schwerpunkte im 
CMM wurden von ihm in 
Berlin-Buch bereits im No
vember 1991 eine Reihe 
"Bucher Symposien zur Mo
lekularen Medizin" einge
fuhrt (s. S. 232), und fur die 
Besetzung der Wissenschaft
lerstellen erfolgten entspre
chende Ausschreibungen (s. 
S.233). 

Der ProzeJ3 der Vereinigung 
Deutschlands verlief auch in 
den Bucher Instituten nicht 
ohne Probleme. Die Freude 
liber die von den meisten er
sehnte und mit der Vereini
gung der beiden deutschen 
Staaten gewonnenen Frei
heit, die Bereitschaft und der 
Mut zum Neubeginn vieler 
Mitarbeiter wurden recht 
bald durch die neuen gesell
schaftlichen Verhaltnisse er
nlichtemd und enttauschend 
zurechtgeriickt. Die Anpas
sungserfordemisse gingen 
einher mit Verunsicherun
gen liber Erhalt des Arbeits
platzes und sozialer Stel
lung. Euphorie schlug bald 
in Identitatsverlust und Op

Ein Forschungszentrum fOr Serlin-Such 
Schrumpfung der alten Zentralinstitute I Anbindung an Universitat 

Aus den ehemaligen Zentrali.iStituten rur 
Molelcularbiologie, Krebsforschung sowie 
Hen- und KreisIaufforschung der A1cape
mie der Wissenschaften der DDR in Berlin
Buch soli ein Zentrum Ciir Biomedizinische 
Forschung mit Laboratorien. einer For
schungslclinilc und ihnen angeschlossenen 
Ambulanzen entstehen. Eine entsprechende 
Stellunanahme hat der WJSSCnSChaftsrat ab
gegeben. Mit dieser EmJ>fehlung hat er den 
Vorschlag der alten Zentralinstitute, eine 
CiroI3fooIchungseinrich~ %Ii "gIiinden, ver
worfen. Anzustreben sci vielmehr, wie es in 
der Stellungnahme heiBt, eine wissenschaft-
1ich und verwaJtungstechnisch mogiichst un
abhangige und flexible Einrichtung. die fest 
in die Bel·liner Universitiitslandschaft einge
bunden sein sollte. Das neue Zentrum ware 
an der Ausbildung des wissenschaft1ichen 
NachwuchseS ebenso zu beteiligen wie an 
der Lehre. Die leitenden Wissenschaftler 
soUten in die Falcultiiten einer Berliner 
Hochschule eingebunden werden. 

Da im Gebiiude des f1iiheren Zentralin
stitus rur Molelcularbiologie geniigend 
Platz vorhanden sci, wird sogar die Verle
gung des noch traditionell ausgerichteten 
biologischen Fachbereichs der Humboldt
Universitiit nach Berlin-Buch erortert. Da
durch konne dort ein Campus Ciir biologi
sche und mediziriische Forschung entste
hen. AuBerdem hat der Wissenschaftsrat 
empfohlen, das Campusgeliinde fiir die An
siedlung einschliigiger industrieller For
schungsaktivitiiten zu nutten. Das Land 
Berlin und der Bund sollten moglichst urn
gehen\l ein Griindungskomitee rur das Zen
trum berufen. Dessen Aufgabe ware es, 
umgehend einen. geschiiftsruhrenden ·wis
senschaftlichen Direktor zu suchen. Weite
re Details mUBten vom Griindungskomitee 
in gemeinsarnen Beratungen mit den betei
ligten Einrichtungen erortert werden. 

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

schen, zellbiologischen und physiologischen 
Methoden zu betreiben. Das von vie\en Sei
ten geschiitzte Potential der Niihe von thea
retischer und Iclinisc\ler Forschung in Ber
lin-Buch soUte genutzt werden, urn ein neu
artiges biomedizinisches Forschungszen
trum von intemationalem Rang zu schaf
fen. Wichtig sei dabei auch die Zusammen
arbeit mit den anderen K1inikeo in Berlin
Buch. Dort belindet sich auf einem weitlau
ligen Geliinde einer der groBten Klinik
Komplexe der Welt (siebe F.A.Z. vom 6. 
10. 1990). 

Das neue Forschungszentrum wird sich 
vor allem auf die Molekular- und ZeUbiolo
gie konzentrieren. In diesem Bereieh sind in 
den drei alten Institutionen insgesamt die 
besten Leistungen erzielt worden. Wenn
gleich der Wissenschaftsrat· einzelnen Ab
teiJungen 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 Vorstellungen des Wissenschaftsrates 
550 bis 600 Mitarbeiter haben sonte, kon
nen rund zWei DritteJ dec bisher 1600 Mit
arbeiter nicht iibemommeo werden. 
Gleichzeitig soli die Zahl der Betten der 
Krebsklinik verringert werden, und zwar 
von 223 auf 100. Da die Krankenversor
gung die Wisserischaftler von der For
schung abhalte, mUBten aile Routinearbei
ten abgegeben werden. Die Hen- und 
Kreislaufklinik verfiigt iiber 68 Betten. 
Auch bier miisse die routinemaBige Kran
kenversorgung zugunsten zukunftstrachti
ger klinischer Forschung eingeschrankt 
werden. 

Die Empfehlungen sind in Berlin-Buch 
zwiespiiltig aufgenommen worden. Einer
seits war man mit der giinstigen Einschat
zung der Leistung der Institute, die in der 
DDR und im osteuropruschen Raum zu 
den renommiertesten Einrichtungen ihrer 
Faehgebiete gehorten, zufrieden. Anderer
seits reagierten viele Mitarbeiter mit Entset
zen auf die Stellungnahrne, halt man doch 
den zu befiirchtenden Abbau des Personals 
rur unberechtigt und nieht vertretbar. R.F. 

ferhaltung urn. Die aus Sicht vieler Betroffener ungerechte Abwertung 
wissenschaftlicher Leistungen zur Zweitklassigkeit oder gar Wertlosig
keit, die oft ohne Rlicksichtnahme auf die konkreten Leistungsmoglich
keiten in den Instituten der DDR geschah, resultierten in Enttauschun
gen und Verzagen. Rechtfertigungsdruck, dem sich viele nicht erwehren 
konnten oder wollten bzw. keine Gelegenheit dazu erhielten, fuhrten zu 
Resignation und Frustration. Das durch den Zwang zu schnell en Erfol
gen bestimmte, neu einziehende Konkurrenzdenken war den meisten 
fremd. Viele waren desorientiert und fuhlten sich als.Emigranten im ei
genen Land. Hoffnungen und Bereitschaft zum Mitgestalten wurden 

Abb.lOS. 
Ober die Griindung eines For
schungszentrums in Berlin-Buch. 
Mitteilung in der Frankfurter Allge
meinen Zeitung vom 13. Februar 
1991. 
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schnell gedampft oder gar unmoglich gemacht und so auch daraus re
sultierende mogliche Chancen ungenutzt gelassen. 50 fiihlten sich viele 
Mitarbeiter in der Wahrung ihrer geistigen und moralischen Unabhan-

Sen lu (?> 

••• 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wenigstens dies: Qualende UngewiSheiten sind inzwischen 

weitgehend in GewiBheiten verwandelt - halbwegs beruhigende 

fur die einen, eher beunruhigende fur die anderen. Die 

wenigsten sind richtig glucklich. 

Vielleicht sind die am zufriedensten, die bleiben konnen und 

sich an der DDR-Misere ganzlich unbeteiligt ftihlen. Die 

Nachdenklicheren plagt das Gewissen, ob es nicht an ihrer 

Stelle andere genauso verdient haben konnten, bleiben zu 

durfen. Und sie fragen sich nach ihrem personlichen Antp.il 

am Ganzen. - Wirkliche "Gerechtigkeit" war wohl kaum mach

bar - trotz vorausgesetzt besten Wi~lens. 

Besonderen Frust hat jetzt zu erleiden, wer sich als "un be

lastet" oder "karrierebehindert" sieht und trotzdem gehen 

muB. - Wer in den Augen anderer als "belastet" gilt, ftihlt 

sich wie zwischen "SpieBruten" - gleich, ob er bleiben darf 

oder gehen solI, ob er "uberdurchschnittlich schuldig" ist 

an irgendetwas oder nicht. 

Und zu allem kommt noch die Schwierigkeit, ein wurdevolles 

Ende zu finden. SchlieBlich glaubt jeder, sein bestes getan 

zu haben. Kein Dank von irgendwoher fur die ganzen 40 Jahre 

Nachkriegslast? Die ihn aussprechen konnten und sollten und 

vielleicht sogar mochten scheuen sich davor aus Furcht, er 

konnte nicht angenommen werden. Wir stehen vor einem psycho

logischen Trtimmerhaufen. Und darauf wollen wir aufbauen?ry 

Wir Deutschen haben Talent, uns unbewaltigte Vergangenheiten 

zu schaffen. Zur Zeit haben wir die "Wende/Anschlul3-Vergangen

heit""in Arbeit". Aber es muB nicht so kommen. 

gigkeit und 5elbstwert
gefiihle verletzt, viele 
gedemutigt und an das 
Toleranzedikt des 
buddhistischen Kaisers 
Ashoka (273-238 v. 
Chr.) erinnert: "Es ehrt 
seine Religion schlecht, 
wer sie dazu benutzt, 
die eines anderel1 her
abzuwiirdigel1': 

Aus diesen Noten her
aus vollzogen sich im 
BewuBtsein und Han
deln vieler Mitarbeiter 
der ehemaligen Akade-
mieinstitute 
Wendezeit 

in der 
1989/90 

neuartige, teilweise 
konfuse und bezuglich 
der Forderungen unrea
listische Denkweisen 
und Reaktionen, die 
aus jahrelanger Ent
behrung demokrati
scher Rechte und 
Handlungsmoglichkei
ten in der DDR zu ver
stehen waren. Die gera
de in dieser schwieri
gen Zeit des Umbruchs 
notwendigen Symbio
sen zwischen Gefiihl 
und Vernunft, Wunsch 
und ReaIitat, eigenem 
Streben und Miteinan
der, zwischen Ost und 

Abb. 106. 
Gedankell "Zum Schlu/J und Ncube
ginn" der Bucher Illstitute 1991/92 
/Jon Dr. V. Piirschel vom 7cntralin
stitut fur Molekularbiologic. 

Dr. Hans-Volker Purschel 
West konnten kaum er

reicht werden - Einsicht, Befahigung und Bereitschaft dazu fehIten bei 
vieIen (s. hierzu auch Abb. 106). Verunsicherungen und EnWiuschun
gen kamen in der FoIge auch dadurch zustande, daB in den neuen Ein
richtungen Ieitende Positionen bevorzugt oder gar ausschlieBIich durch 
Berufungen aus den sog. alten BundesIandern (BundesrepubIik vor der 
deutsch-deutschen Vereinigung 1990) besetzt wurden (s. hierzu S. 129). 
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5. DER BIOMEDIZINISCHE FORSCHUNGSCAMPUS 

AB 1992 

5.1. DAS MAX-DELBRUCK-CENTRUM FUR 
MOLEKULARE MEDIZIN 

Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (s. S. 125) und des Grun
dungskomitees (s. S. 126) folgend wurde am 1. Januar 1992 in Berlin
Buch das "Centrum fur Molekulare Medizin" gegrundet. Als Direktor 
(Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand) wurde Prof. Dr. Detlev Ganten 
(s. Abb. 109) von der Universitat Heidelberg, als Administratives Mit
glied des Stiftungsvorstandes Dr. Erwin Jost (s. Abb. 109) vom Wissen
schaftszentrum Berlin (WZB) berufen. 
In der Aufbauphase nach Grundung des Centrums fur Molekulare Me
dizin wurden fiir die Bearbeitung wissenschaftlicher Aufgaben und die 
Aufrechterhaltung der Arbeitsfahigkeit der Anlagen im wesentlichen 
auf der Basis ehemaliger Bereiche und Abteilungen der Akademieinsti
tute zunachst die thematisch orientierten Koordinationsbereiche Onko
logie, Kardiologie, Genetik, Zellbiologie, Enzymologie, Strukturfor
schung und Immunologie sowie technische Kommissionen gebildet. 
Dafiir wurden zahlreiche Mitarbeiter wissenschaftlicher und technischer 
Bereiche sowie Rate der vormaligen Akademieinstitute in das Centrum 
iibemommen. 1m ersten Jahr, d.h. 1992, stammten noch 87% der im 
Centrum fur Molekulare Medizin tatigen Wissenschaftler aus ehemali
gen Bucher Akademieinstituten. 1994 waren es bei einer Zunahme des 
wissenschaftlichen Personals um etwa 40% noch 58%, der Anteil von 
Wissenschaftlem aus den sog. alten Bundeslandem stieg dementspre
chend von 1992 bis 1994 von 13% auf 42%. Von sieben C4-Professo
ren-Stellen wurden funf durch Neuzugange aus den alten Bundeslan
dem besetzt, lediglich zwei durch Wissenschaftler aus der ehemaligen 
DDR (s. S. 123 fl. 1m Personalbereich der Nichtwissenschaftler blieb bei 
insgesamt geringer Stellenzunahme in dies em Tatigkeitsbereich der An
teil von Mitarbeitem aus der DDR mit 98% 1992 und 95% im Jahr 1994 
etwa konstant. 
AnlaBlich eines wissenschaftlichen Symposiums am 23. Januar 1992 
erfolgte in Wiirdigung der wissenschaftlichen Leistungen und seiner 
Beziehungen zum Bucher Kaiser-Wilhelm-Institut fur Himforschung in 
den 30er Jahren (s. S. 52 ff1 die Benennung des Zentrums fur Molekula
re Medizin nach dem deutsch-amerikanischen Nobelpreistrager Max 
Delbruck als Max-Delbruck-Centrum fur Molekulare Medizin (MDC) 
Berlin-Buch. Das Gesetz iiber die Errichtung der Stiftung "Max-Del
bruck-Centrum fur molekulare Medizin" wurde, wie es im Dokument 
hierzu heiJ3t, "von dem Abgeordnetenhaus - 12. Wahlperiode - in der 
20. Sitzung am 5. Dezember 1991 gemaI3 der Verfassung von Berlin be
schlossen". Die Ausfertigungsurkunde tragt das Datum 18. Dezember 
1991 (Abb. 107). 

Professor Detlev Ganten kennzeichnete 1992 Funktion, Aufgaben, Ziele 
und Forschungsprogramme des Max-Delbruck-Centrums (MDC) folgen
dermaI3en: "Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates und des Griin-
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dungskomitees folgend besteht die Hautaufgabe des MDC darin, moder
ne medizinische und klinische Forschung im Verband von molekularbio
logischen, zellbiologischen und physiologischen Methoden zu betreiben. 

Abschrifl 
Gos. Nr. 91/20/38 

A usfertigungs u rk unde 

Gesetz 
tiber die Errichtung der Stiftung 

"Max-Delbrtick-Centrwn fUr molekulare Medizin" 

Yom 18 .Dezember 1991 

)as Abgeordnelcnhaas hat das rolaeode Gesetz bt$chlossen: 

II 
RechlSslelluDI 

(1) Unler dcm Namen .Max·DclbrOckwCenuum rur moletu
:are Medizin" wird cine recbufihi&c StiftuDI des OffcDtlichcn 
Rechts mil SilZ in Berlin errichlel. Die Stinun& eotstehl mit Wir;' 
tunc yom 1. Januar 1992. Sic unlerlicg' dem R.oehl des Landes 
',crtin. 

(2) Die Slinuog ruhr1 cin eilenes DienslSiecc1. 

12 
Stiflur..gszwcck 

(I) Zweck der Stinuoe iSI e~ als OroOfonchunpeinricbluRC 
medizinische ForscbUD& iDSbesondere &ufmolctuluer und zonu
lirer Ebene uod ibre klinisc:he Anwendunc und praktischc Um
selzunl zu belreibeo. 

(2) Die Slinunl kann ~eitere damil i:m Zuslmmenhan& 
stehonde "ur,_ben Qbemehmen. u. I. solche der Fort- uDd Wei· 
terbildun&. insbesondere die F6rderuna des wissenschafUichen 
N Ichwuchses. 

(3) Zur ErrulluDC ibrer Aurpbea ,.,.beilet die Stmune mil Ein· 
richtun&en der Krankenversorgun& und Hochscbulen zusammen 
und schlieOt duu Kooperalionsvenriac ab. 

(4). Dic Stinunl venolll ausschlieOlich und unmiuelbar 
Icmcinniltzilc Zwccke im Sinne des AbscbniUes .SlcuerbeaUn· 
stillC Zwecke- der Abcabcnordnuna. 

13 
Verm6cen 

(1) Die Sliftun& kann cicenes. Vcrm6&en erwerben. Sie ist 
berechHBI. Zuwcndunaen Von driller Seile anzunehmen. 

Abb.107. 

(2) Die StiCluoS ve.rwallel ihr Venn6cco selbsl. Es iSl nur fUr 
die in f 2 ccnanntcn Zweckc xu verwenden. 

14 
Zuwcndunccn. HafiullI 

(l) Ocr BUDd UD.~ dIS Land Bedin Icwihren der Simuni zur 
ErfUlIuni ihrer Auralben Zuwendunaen cemiO den nlch Anikel 
2 Abs. 1 der IlahmeavcreinbaND& z.wischen Bund und UnderD 
Obcr die &emcinsame F6rdcND& der Fonchunl Dach Anikel91 b 
des Orundcesetzes (RahmenvcrcinbanlQ& Forsc:hunpfOrdcrunc) 
zu Anikel lAbs. 1 Nr.l dieser R.abmenvcrcinbanan& &chenden 
AusfUh.NDpvereinbarunceD, loweil die Auspben nichl durch 
Indere 'Einnahm~o oder durch eicene oder rremde Minel - aUSlo, 
nommen Spenden uod deren Enrice .. &edeckl werden. 

(2) ·Die "Millel werdeD ihr 1m Rahmeo ihres ,e.ehmi,le. 
HaushalLiplanes uod nlch Ma8,abe der HlusbailSpline des Bun
des und des Landes Berlin bcreitcesleill. 

(l) Oas Land BerliD haflet rur Verbindlichkeilcn der StirtuDa 
als Gewiihrtriler unbeschrinkl. 

IS 
Sauun, 

Die StinURl libl sich cine Satzuna. die dor Besliticunl durch 
die zustindile Senatsverwaltun& bedarr. 

Oraanc 
Oi",ane der SHRune sind 

1. das Kuratorium 

2. der Slinunpvorstand. 

Ohne das Themen-
spektrum in der 
Grundlagenfor
schung von VOTn

herein einzuengen, 
ist doch eine Orien
tierung auf medizi
nische Probleme im 
Zusammenwirken 
mit den klinischen 
Einrichtungen, der 
Onkologischen Kli
nik "Robert RossIe" 
und der Herz-Kreis
lauf-Klinik "Franz 
Volhard" erjorder
lich. Diese Kliniken 
ve~gen uber ins
gesamt 280 Betten 
fUr die Betreuung 
von Patienten mit 
Formen der Diagno
stik und Therapie 
auf der Grundlage 
neuer Forschungs
ergebnisse. Wegwei
send fUr die Grund
lagenforschung sind 
Themen, die von 
prinzipieller Bedeu
tung fUr die Analy
se von Krankheits-
phiinomenen sind, 
aus denen sich na
turwissenschaftlich 
begriindet neue Me
thoden fur Diagno
stik, Therapie und 
Priivention ableiten 
lassen. Neben der 

Auszug aus dem Gesetz iiber die 
Errichtung der Stiftung "Max
Delbruck-Centrum flir molekulare 
Medizin" in Berlin Buch. 

Bearbeitung krankheitsspezifisch und gesundheitspolitisch bestimmter 
Aufgaben wird der Schwerpunkt der Forschung aUf der molekular- und 
zellbiologischen Analyse grundsiitzlicher Mechanismen der Entstehung 
von Krankheiten liegen, um in diesem Sinne allgemeingultige Zu
sammenhiinge zwischen verschiedenen Krankheitsgruppen herstellen zu 
konnen. Dazu gehoren z.B. Herz- und Kreislauferkrankungen, Autoim
munerkrankungen, neurologische Krankheiten, chronische Erkrankun
gen und Krebs sowie spezifische genetisch bedingte Krankheiten ': 
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Am 16. Oktober 1992 wurde im Zusammenhang mit der Griindung des 
MDC ein Symposium uber "Wissenschaftsgeschichte und Molekulare 
Medizin in Berlin-Buch" und am 17. Oktober ein "Tag der Offenen Tur 
Verstandliche Wissenschaft" veranstaltet. Die offizielle ErOffnungsfeier 
des MDC fand am 7. Dezember 1992 in Berlin-Buch in Gegenwart des 
Bundesprasidenten Dr. Richard 
von Weizsacker, des Bundesmi
nisters fur Forschung und Tech
nologie Dr. Heinz Riesenhuber, 
des Berliner Senators fur Wis
senschaft und Forschung Prof. 
Dr. Manfred Erhardt, des Prasi
denten der Deutschen Akademie 
der Naturforscher Leopoldina 
Prof. Dr. Benno Parthier und 
weiterer prominenter Persi:inlich
keiten statt (Abb. 108, 109). 

Organe des Max-Delbriick-Cen
trums fur Molekulare Medizin 
als Stiftung des Offentlichen 
Rechts des Landes Berlin sind 
ein Kuratorium als Aufsichtsor
gan, der Stiftungsvorstand und 
ein Wissenschaftlicher Rat. 
Das Kuratorium uberwacht die 
RechtmaBigkeit. ZweckmaBig
keit und Wirtschaftlichkeit der 
Fuhrung der Stiftungsgeschafte. 
Es besteht aus Vertretern des 
Bundes, des Landes Berlin, der 
Berliner Universitaten, des Tra
gers der kooperierenden Klini
ken, Mitarbeitern der Stiftung 
sowie auswartigen Wissen
schaftlern. Diese bilden den Wis-
senschaftlichen AusschuB, der 
die Entscheidungen fur das Ku
ratorium in allen wissenschaft
lichen Angelegenheiten vorbe

Beginn 

Musikalische Eroffnung 

Festakt im Grunen Saal des MOe 

10.30 Uhr 

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur, 
BWV 1048 
Johann Sebastian Bach 

BegruBung Prof. Dr. Detlev Ganten, 
GrOndungsdirektor des MDC, Berlin-Buch 

Ansprachen Dr. Heinz Riesenhuber, 
Bundesminister fOr 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 Naturtorscher 
"Leopoldina", Halle 

Prof. Dr. Wolf Gerok, 
GrOndungskomitee des MDC, 
Universitat Freiburg 

Prof. Dr. Detlev Ganten, 
Max-DelbrOck-Centrum fOr 
Molekulare Medizin, Berlin-Buch 

Musikalischer Ausklang Concerto Nr. 3 C-Dur fUr 
FI6te und Streichorchester 
Friedrich II. von PreuBen 
allegro - andante - allegro 

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

Dirigent: JOrgen Bruns; Solist: Christoph Schwarz 

reitet und die Verantwortung fur die fortlaufende Ergebnisbewertung 
der Forschungsschwerpunkte durch wissenschaftliche Begutachtungen 
tragt. 

Abb.108. 
Programm der Feier zur Ero.ffnung 
des Max-Delbriick-Centrums for 
Molekulare Medizin am 7. Dezem
ber 1992. Dem ersten Kuratorium des MDC gehi:irten 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 (Senatsverwal
tung fur Wissenschaft undForschung, Berlin; stelltvertretender Vorsit
zender), Dietmar Burgener (Bundesministerium fur Finanzen), Dr. Kon
rad Buschbeck (Bundesministerium fur Forschung und Technologie), Dr. 
Peter Luther (Senator fur Gesundheit, Berlin), Prof. Dr. Manfred Stein-
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Abb. 109. 
Erojjnung des Max-Delbrilck-Cen
trums jilr Molekulare Medizin am 
7. Dezember 1992 im Vortragssaal 
des Kasinos. Von links nach rechts 
(vordere Reihe): Dr. Heinz Riesen
huber, Minister jur Forschung und 
Technologie; Bundespriisident Dr. 
Richard v. Weizsiicker; Prof Dr. 
Detlev Ganten, Frau Dr. Ursula 
Ganten; Dr. Erwin Jost; Dr. Peter 
Luther, Senator jilr Gesundheit 
Berlin; Prof Dr. Harald zur Hau
sen, Direktor des Deutschen Krebs
forschungszentrums Heidelberg. 
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bach (Bundesministerium fUr Gesundheit), Prof. Dr. Kjell Fuxe (Stock
holm), Prof. Dr. Gottfried Geiler (Leipzig), Prof. Dr. Wolfgang Gerok 
(Freiburg)' Prof. Dr. Fritz Melchers (Basel), Prof. Dr. Bert Sakmann (Hei
delberg), Prof. Dr. Thomas A. Trautner (Berlin), Prof. Dr. Ernst-Ludwig 
Winnacker (Munchen). 
Der Stiftungsvorstand leitet die Stiftung. Er besteht aus einem wissen
schaftlichen Mitglied (Vorsitz), einem administrativen Mitglied und ei
nem Stellvertreter des wissenschaftlichen Mitglieds. Der Stiftungsvor
stand berat sich mit dem GeschaftsfUhrenden und dem Erweiterten Lei
tungskollegium, in denen fUhrende Wissenschaftler des Zentrums ver
treten sind (s. S. 136). 
Der Wissenschaftliche Rat berat den Stiftungsvorstand in allen bedeut

samen wissenschaftlichen 
Angelegenheiten. Er wird 
von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern des 
MDC gewahlt. 
Fur die Beratung und Kla
rung von Personalangele
genheiten wird der Stif
tungsvorstand durch einen 
von den Mitarbeitern ge
wahlten Personalrat unter
stutzt. 
Das MDC ist Mitglied der 
1995 gegriindeten Her
mann von Helmholtz-Ge
meinschaft Deutscher For
schungszentren (HGF). Als 
Stiftung des Offentlichen 

Rechts wird das MDC finanziell zu 90% vom Bundesministerium fUr 
Bildung und Forschung (BMBF) und zu 10% vom Land Berlin getragen. 

1m Ergebnis wissenschaftlicher Entwicklungen und personeller Veran
derungen im Zeitraum 1992 bis 1995 gab es 1996 im MDC folgende 
fachubergreifende Koordinationsbereiche (s. auch Abb. 113; in Klam
mern die Namen der Koordinatoren): 
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. lens Reich) 
5. Zellbiologie (Prof. Dr. Walter Birchmeier) 
6. Neurowissenschaften (Dr. Helmut Kettenmann). 

Als Leiter von Forschungsgruppen (langerfristig konzipierte For
schungsprogramme; entsprechen der C4-Professur einer deutschen Uni
versitat) und Arbeitsgruppen (einige davon mit zeitlich befristeten Ar
beitsrichtungen; entsprechen einer C3-Professur) wurden dafur bis 
1995 berufen: 
Forschungsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Birchmeier (Essen), Zellbiolo
gie; Prof. Dr. Detlev Ganten' (Heidelberg), Hypertonieforschung; Prof. 
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Dr. Udo Heinemann (Berlin-Dahlem), Zellbiologie; Dr. Helmut Ketten
mann (Heidelberg), Neurowissenschaften; Prof. Dr. Ernst-Georg Krause 
(Berlin-Buch), Kardiologie; Dr. Fritz Rathjen (Hamburg), Neurowissen
schaften; Prof. Dr. Jens Reich (Berlin-Buch), Medizinische Genetik. 
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Car
men Birchmeier-Kohler 
(Koln), Medizinische Genetik; 
Dr. Thomas Blankenstein 
(Berlin-Steglitz), Onkologie; 
Dr. Achim Leutz (Heidelberg), 
Onkologie; Dr. Martin Lipp 
(Miinchen), Onkologie; Dr. In
go Morano (Heidelberg), Kar
diologie; Dr. Claus Scheidereit 
(Berlin-Dahlem), Onkologie; 
Dr. Siegfried Scherneck (Ber
lin-Buch), Onkologie; Dr. 
Heinz Sklenar (Berlin-Buch), 
Zellbiologie; Dr. Martin Zenke 
(Wien), Onkologie; Dr. Gary 
Lewin (Martinsried), Neuro
wissenschaften; Dr. Ludwig Thierfelder (Boston), Kardiologie; Dr. Andre 
Reis (Berlin), Medizinische Genetik, Dr. Frank Pfrieger (Stanford), Neu
rowissenschaften; Dr. Andreas Schedl (Edinburgh), Hypertonie. 
Die Arbeiten in den sechs Koordinationsbereichen, sp~i.ter Forschungs
schwerpunkte genannt, beinhalteten im Zeitraum 1992 bis 1996 in en
ger Zusammenarbeit mit den Universitatskliniken Robert Rossie und 
Franz Volhard folgende Aufgaben (auszugsweise aus "Programmbudget 
1997" des MDC): 
1. Kardiologie: Molekulare 
und zellulare sowie geneti
sche Grundlagen gestorter 
Herzfunktionen, insbesondere 
Gene, Genprodukte und Me
chanismen hypertropher und 
dilatativer Kardiomyopathien; 
Rolle von Autoimmunprozes
sen; Bedeutung des Blutge
rinnungssystems fUr die Pa
thogenese der Arteriosklero
se; Signalsysteme humoraler 
und hormonaler Regulationen 
normaler und gestOrter Herz
funktionen; Expression und 
Regulation membranstandi
ger Ca++ -Transportsysteme und kontraktiler Herzmuskelproteine. For
schungs- und Arbeitsgruppen: Klinische Kardiologie/Myokardhypertro
phie; Kardiomyopathie und Herzinsuffizienz; Genetik von Kardiomyo
pathien; Arteriosklerose und Thrombose; Intrazellulare Signalumset
zung; Molekulare Muskelphysiologie; Membranregulation und Ionen
transport. 
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Abb. 11O. 
Biorhemisrhes Labor im Max-De/
briirk-Haus narh Rekonstruktion 
1995. 

Abb. 111. 
Elektrophysiologisrhes Labor im 
Max-Delbriirk-Haus narh Rekon
struktion 1995. 
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Abb. 112. 
Bibliothek irn N. W Tirnojeeff
Ressovsky-Haus 1994. 
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2. Hypertonie: Genetik und molekulare Mechanismen der Entstehung 
des Bluthochdrucks; Zellbiologie der GefaBwand sowie Mechanismen 
der Differenzierung von BlutgefaBzellen; Funktion von Endothelzellen 
hinsichtlich Zelladhasion und Zellpermeabilitat sowie Differenzierung 
und Proliferation von glatten GefaBmuskelzellen; Wirkung von Matrix
proteinen; hypertone transgene Tiermodelle und deren Analyse (Ratten 
mit genetisch bedingter Hypertonie und kongene hypertone Ratten
stamme). Forschungs- und Arbeitsgruppen: Molekularbiologie und Ge
netik; Genetik, Pathophysiologie, Signaltransduktion; Molekularbiolo
gie von Peptidhormonen; Experimentelle Gentherapie und Lipidstoff
wechsel, RNA-Chemie. 

3. Onkologie: Entwicklung von 
Gen- und Immuntherapiestrate
gien; Optimierung chirurgischer 
und chemotherapeutischer Be
handlungsverfahren; Diagnostik 
und Therapie von Mikrometasta
sen; Onkogene und deren Bedeu
tung fur die Pathogenese von 
Leukamien und soliden Tumoren; 
Gene, Genexpression und Signal
transduktionssysteme der Regula
tion von Wachstum, Differenzie
rung und Apoptose; Glykokonju
gate als Tumormarker. For
schungs- und Arbeitsgruppen: Me
dizinische Onkologie und Tumor
immunologie; Chirurgie und chir
urgische Onkologie; Molekulare 
Immunologie und Gentherapie; 

Molekulare Krebstherapie; Molekulare Tumorgenetik; Tumorentwick
lung und Differenzierung; Transkriptionsregulation; Experimentelle 
Tumortherapie; Liposomenforschung; Phospholipide; Glykokonjugate. 
4. Medizinische Genetik: Bedeutung individueller genetischer Variatio
nen fur Atiologie und Pathogenese monogen und multifaktoriell be
dingter genetischer Krankheiten (Tumoren, Bluthochdruck, hypertrophe 
Kardiomyopathien) mittels molekulargenetischer Methoden der Ge
nomforschung und der genetischen Epidemiologie; Identifizierung und 
Charakterisierung krankheitsrelevanter Gene; Programmentwicklungen 
fur genomische Datenbanken. Forschungs- und Arbeitsgruppen: Bioin
formatik; Molekulare Genetik und Mikrosatellitenzentrum; Tumorgene
tik; Zellzyklusregulation; Klinische Molekulargenetik; Entwicklungs
biologie; Signaltransduktionsprozesse; Bioethik. 
5. Zellbiologie: Differenzierungsvorgange und deren StOrungen bei der 
Tumorentstehung und Metastasierung; intrazellularer Proteintransport; 
Biogenese des endoplasmatischen Retikulums; StreBproteine und Sig
naltransduktionssysteme zellularer StreBreaktionen; dreidimensionale 
Strukturen von Proteinen und Nukleinsauren und deren Interaktionen. 
Forschungs- und Arbeitsgrnppen: Differenzierung, Invasivitat und 
Metastasierung; intrazellularer Proteintransport; Proteinsortierung; Ve
sikeltransport; Funktion des Ubiquitinsystems im endoplasmatischen 
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Retikulum; Cytochrom P450 und endoplasmatisches Retikulum; zellu
Hi.re StreBreaktionen; Kristallographie; Theoretische Biophysik; Elektro
nenmikroskopie. 
6. Neurowissenschaften: Funktion von Gliazellen fur Prozesse der In
formationsiibertragung in normalen Geweben und deren Storungen bei 
Krankheiten des Zentralnervensystems; axonales Wachstums wahrend 
der Embryonalentwicklung; Bedeutung neurotropher Faktoren fur Ent
wicklung und Regeneration des Nervensystems. Arbeitsgruppen: Zellu
lare Neurowissenschaften; Entwicklungsneurobiologie; Wachstumsfak
toren und Regeneration. 

Wissenschaftlicher Rat 

Vorsitzender 
Prof. Dr. Waller Birchmeier 

"'&'3600 

Kuratorium 
Vorsitzende 

Parlamentartsche Slaaissekrelann Cornelia Yzer 
Bundesmimslerlumfur 

Blldung. Wissenschaft, ForschungundTechnologle 

Wissenschattlicher AusschuB 
VorSltzender 

ProLDL Fntz Melchers, Basel 

Stiftungsvorstand 

Forschungsschwerpunkt Onkologie 

Auf der Grundlage von Empfehlungen international besetzter Gutach
tergremien, die in den lahren 1996 bis 1998 die wissenschaftlichen Ar
beiten des MDC evaluierten, und nach Hinweisen des wissenschaft
lichen Ausschusses des Kuratoriums wurden 1998 die Koordinierungs
bereiche (Forschungsschwerpunkte) neu gegliedert. Neben den beiden 
klinischen Forschungsschwerpunkten Herz-KreislauJforschung (unter 
Prof. Dr. Friedrich Luft) und Krebsforschung (unter Prof. Dr. Peter 
Schlag) (Forschungsprogramm I) wurden vier, an klinischen Fragestel
lungen orientierte wissenschaftliche Forschungsschwerpunkte gebildet 
(Forschungsprogramm II), und zwar: 
1. "Genetik, Bioinformatik und Strukturbiologie" (Leiter: Prof. Dr. Udo 
Heinemann). Bereich Genetik: Klinische, experimentelle und genetische 
Untersuchungen zur Identifizierung und Charakterisierung von Genen, 

Abb. 113. 
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die Krankheiten verursachen oder zu ihrer Entstehung beitragen ein
schliel3lich Charakterisierung der durch Mutationen oder Genvariatio
nen auf verschiedenen Struktur- und Funktionsebenen hervorgerufe
nen Veranderungen. Insbesondere werden Genetik und Pathophysiolo
gie kardiovaskularer und maligner Erkrankungen sowie genetische und 
molekularbiologische Grundlagen von Entwicklungsprozessen unter 
Einbeziehung der funktionellen und medizinischen Genomforschung 
untersucht. 
Bereich Bioinformatik: Statistische Analysen tiber Beziehungen zwi
schen Genotyp und Phanotyp bei Herz-Kreislauf- und Tumorerkran
kungen sowie Genotyp-Phanotyp-Interaktionen bei multifaktoriellen 
Storungen und informatorische Analysen der chromosomalen Lokalisa
tion von Krankheitsgenen. 
Bereich Strukturbiologie: Analyse von Strukturen und Strukturbil
dungsprozessen von Proteinen und Nukleinsauren sowie von Biopoly
merwechselwirkungen als Grundlage der Bildung supramolekular orga
nisierter Strukturen und Prozesse mittels hydrodynamischer, kalorime
trischer und spektroskopischer Methoden, der Licht- und Rontgenstreu
ung sowie mittels Rontgenkristallstrukturanalyse. 
2. "Zellwachstum und -differenzierung" (Leiter: Prof. Dr. Walter Birch
meier). Genetische und molekularbiologische Grundlagen der Entste
hung und Eigenschaften maligner und kardiovaskularer Krankheiten 
mit dem Ziel der Erarbeitung neuer diagnostischer und therapeutischer 
Verfahren. Untersucht werden ausgewahlte Gene und Genprodukte, die 
an Zellkommunikationen, der Regulation der Zellteilung und von Diffe
renzierungsvorgangen, am programmierten Zelltod (Apoptose), der ma
lignen Zellentartung und Metastasierung, an trans- und intrazellularen 
Signaltransduktionsprozessen sowie der Regulation von Genfunktionen 
auf der Transkriptionsebene beteiligt sind. Die Bearbeitung der Frage
stellungen erfolgt im Zusammenhang mit biologischen Problem en an 
Epithelzellen, glatten Muskelzellen, Kardiomyozyten, Zellen hamato
poetischer und lymphoider Systeme sowie Tumorzellen. 
3. "Molekulare Therapie" (Leiter: Prof. Dr. Thomas Blankenstein). Ent
wicklung neuer Therapieverfahren von Krankheiten, die mit herkomm
lichen Verfahren nicht oder nur beschrankt heilbar sind. Gentherapeu
tische Arbeiten betreffen insbesondere Gene, deren Produkte an der Re
gulation der Zellteilung (Zellzyklusregulationl, der Induktion des pro
grammierten Zelltodes (Apoptose) und genregulatorischen Signalsyste
men beteiligt sind oder immunstimulatorische Aktivitaten besitzen. 1m 
Zusammenhang damit werden neue Vektor- und Gentransfersysteme 
entwickelt. 1m Bereich der molekularen Immuntherapie werden Arbei
ten tiber tumorspezifische T -Lymphozyten, zur Entwicklung rekombi
nanter bispezifischer "single-chain"-Antikorper sowie tiber immunthe
rapeutische Strategien gegen Tumoren mit spezifischen Antigenen (z.B. 
Nierenzellkarzinome, kolorektale Karzinome) durchgefUhrt. Weitere Ar
beiten betreffen die Optimierung von Chemo- und Strahlentherapie
maf3nahmen durch individuelle Anpassung an genetische Resistenzei
genschaften von Tumoren. 
4. "Neurowissenschaften" (Leiter: Prof. Dr. Helmut Kettenmann). Analy
se der Funktion von Gliazellen fUr normale Gehirnfunktionen sowie bei 
neuropathologischen Prozessen, der Regulation des gerichteten Wachs-



DeT Biomedizinische Forschungscampus ab 1992 

turns von Axonen, der Bedeutung neurotropher Faktoren fur Wachs
tums- und Regenerationsvorgange von Nervenzellen sowie der Rolle 
von Stammzellen fur die Neurogenese im Zentralnervensystem. 

1m Ergebnis der Begutachtungen wurden auch Veranderungen in Lei
tungsangelegenheiten des Instituts vorgenommen. Zur Beratung des 
Vorstandes wurden zwei Gremien geschaffen, namlich ein "Geschafts
fuhrendes Leitungskollegium" und ein "Erweitertes Leitungskollegium". 
Dem ersteren gehoren neben dem Stiftungsvorstand, also Prof. Dr. Det
lev Ganten und Dr. Erwin lost, und den geschaftsfuhrenden Direktoren 
der Robert-Rossle-Klinik (Prof. Dr. Bernd Dorken) und der Franz-Vol
hard-Klinik (Prof. Dr. Rainer Dietz) die sechs Koordinatoren sowie Wis
senschaftler an, die im MDC bestimmte Aufgaben wahrzunehmen ha
ben (z.B. fur klinische Kooperationsprojekte, Ombudsmann fur Studen
ten, Baukoordination). Das "Erweiterte Leitungskollegium", dem aIle 
"Senior Scientists" angehoren, berat den Vorstand in Angelegenheiten 
zur Resourcenvergabe (Personal, Sachmittel, Raum, Berufungen). Zum 
Stellvertreter des Wissenschaftlichen Vorstandes wurde im Mai 1998 
Prof. Dr. Walter Birchmeier berufen. 

1999 haben sich die Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft, 
die sich mit medizinisch-biologischer Forschung beschaftigen, zum 
Helmholtz-Verbund Gesundheitsforschung zusammengeschlossen. Da
mit sollen gemeinsam forschungspolitische Strategien entwickelt und 
Schwerpunkte kunftiger Forschungsgebiete definiert und koordiniert 
werden. Die im Helmholtz-Gesundheitsverbund beteiligten Zentren ha
ben ihre Forschungsbereiche in die drei Sektionen "Biomedizinische 
Forschung", "Medizintechnik" und "Bevolkerungsorientierte Gesund
heitsforschung" gegliedert. Das MDC ist im Forschungsbereich "Ge
sundheit" angesiedelt. Schwerpunkt der Arbeiten in der Sektion "Bio
medizinische Forschung" ist die krankheitsbezogene Genomforschung, 
der sich kunftig auch das MDC verstarkt widmen wird. 1m Zusammen
hang damit ist ein Neubau fur "Medizinische Genomforschung" vorge
sehen (Baubeginn 2002). Inhaltliche Schwerpunkte wurden in Klausur
tagungen mit internationalen Experten und mit dem Wissenschaft
lichen AusschuB des Direktoriums festgelegt. Die Arbeiten sollen der 
systematischen genomischen Analyse komplexer genetischer Krankhei
ten im Bereich der Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sowie 
Krankheiten des Zentralnervensystems gewidmet sein. Dafur sind fol
gende Abteilungen geplant: Genetische Epidemiologie, Tiermodelle fur 
menschliche Krankheiten, Bioinformatik, Expression genetischer Infor
mation, Strukturforschung sowie Pharmakogenomik. 

Fur die Zusammenarbeit von Max-Delbriick-Centrum fur Molekulare 
Medizin und den beiden Universitatskliniken Robert RossIe und Franz 
Volhard gibt es neben der Bearbeitung gemeinsamer Forschungsthemen 
verschiedene Projekte bzw. Organisationsformen. So werden For
schungsschwerpunkte durch "Klinische Kooperationsprojekte" (KKP) 
(Clinical Collaborative Projects) erganzt, in denen Gruppen verschiede
ner Forschungsschwerpunkte aus dem MDC und den beiden Kliniken 
mit grundsatzlich gleichen biologischen Fragestellungen und Metho-
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denanwendungen zusammenarbeiteten. Dazu geh6ren die Quer
schnittsprojektbereiche Gentherapie (Zusammenfassung der genthera
peutischen Programme fUr monogen bedingte Erkrankungen sowie fUr 
Krebs- und kardiovaskulare Erkrankungen), Genetik (Analyse, Kartie
rung sowie Klonierung und Expression von Genen) und ZellproliJera
tion (Faktoren und Signalsysteme der Zellproliferation und Zelldiffe
renzierung und deren StOrungen insbesondere in Tumoren und im kar
diovaskularen System). 
"Clinical Research Units" (CRU) sind Kooperationsprojekte ftir klinische 
Forschungen zur besonderen diagnostischen und therapeutischen Be
treuung von Patienten und Probanden auf der Grundlage neuester wis
senschaftlicher Erkenntnisse. 
1m Rahmen eines "Klinischen Ausbildungsprogramms" (KAP) (Clinical 
Training Program) haben Arzte nach absolvierter klinischer Ausbildung 
im Rahmen mehrjahriger Stipendien Gelegenheit zu wissenschaftlicher 
ratigkeit in der Grundlagenforschung. 
Die Absicherung gemeinsamer Forschungsprojekte und Ausbildungs
programme von MDC und den beiden Universitatskliniken wird lei
tungsmaBig dadurch abgesichert, daB die leitenden Professoren der Kli
niken zugleich Leiter von Forschungsgruppen am MDC sind, womit 
auch eine institutionelle Verbindung zwischen Klinik, klinischer For
schung und Grundlagenforschung hergestellt wird. 

Als Stiftung des Offentlichen Rechts wird das MDC zu 90% vom Bund 
und zu 10% vom Land Berlin finanziert. Weitere Mittel werden tiber 
wissenschaftliche Forschungsprojekte eingeworben (Drittmittei), insbe
sondere von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem 
Bundesministerium fUr Bildung und Forschung (BMBF) sowie von ver
schiedenen Stiftungen. 
Der Zuwendungsbedarf (Grundhaushalt) des MDC betrug im Griin
dungsjahr 1992 ca. 63 Millionen, 1996 ca. 98,5 Millionen und im Jahr 
2000 ca. 98,7 Millionen Mark. Durch den sog. Verstarkungsfonds, durch 
den bis 1996 als Regelung fUr Einrichtungen in den neuen Bundeslan
dem tiber den Stellenplan hinaus Mittel zur Verfiigung gesteilt wurden, 
erhielt das MDC weitere 12,25 Millionen Mark pro Jahr. Zusatzlich 
konnten tiber begutachtete wissenschaftliche Forschungsprojekte be
reits 1992 Drittmittel in H6he von 6,6 Millionen und 1996 von 16,8 
Millionen Mark ausgegeben werden. 1m Jahr 2000 betrugen die Dritt
mitteleinwerbungen 24,85 Millionen Mark, davon 9,63 Millionen Mark 
vom Bundesministerium fUr Bildung und Forschung (BMBF) und 7,27 
Millionen Mark von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Weitere Drittmittelf6rderung erhielten Forschungsaufgaben des MDC 
von Stiftungen, der Industrie und der Europaischen Union (EU). 
Am Ende des Griindungsjahres, d.h. 1992, verftigte das MDC tiber ins
gesamt 382 budgetierte Stellen (davon 130 Wissenschaftler). 1996 wa
ren es 669 Stell en (davon 315 Wissenschaftler, darunter wiederum 174 
aus dem MDC-Haushalt finanziert). 1m Jahr 2000 wurden am MDC tiber 
institutionelle Mittel ca. 340, tiber Drittmittel ca. 155 sowie tiber An
nex-Mittel ca. 75 Personen, insgesamt mit diesen Mitteln finanziert al
so ca. 570 (VbE) Personen beschaftigt. Hinzu kamen 95 (VbE) Stellen im 
Rahmen der klinischen Projekte, insgesamt also 665 Stell en. Bei der 
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Griindung des MDC war der drittmittelgestutzte Ausbau auf etwa 600 
Mitarbeiter (einschlieBlich Annexpersonal) bezogen auf Vollbeschaftig
teneinheiten (VbE) vorgesehen. Diese Zielgr6Be wurde damit erreicht. 
Seit der Griindung 1992 sind betrachtliche Mittel in die Rekonstruktion, 
den Ausbau und die Modernisierung der Bauten und Anlagen des MDC 
geflossen (s. hierzu Kap. 5.7, "Investive Entwicklungen). Gr6l3tes, z. Z. 
noch laufendes Bauvorhaben des MDC ist die Errichtung des Kommuni
kationszentrums mit H6rsalen, Seminarraumen und Laborkursraumen 
und des Hermann v. Helm-
holtz-Hauses in einem Ge-
baudekomplex zwischen Wal
ter-Friedrich-Haus und Max
Delbriick-Haus (Abb. 114). 

1997 wurde das MDC in den 
"Falschungsfall Herrmann! 
Brach" einbezogen. Marco Fi
netti und Armin Himmelrath 
bezeichneten in dem Buch 
"Der Silndenfall. Betrug und 
Falschungen in der deutschen 
Wissenschaft" (Raabe Fach
verlag flir Wissenschaftsin
formation, 1999) diesen Fall als den gr6f3ten Betrugs- und Forschungss
kandal in der Geschichte der deutschen Wissenschaft. Professor Fried
heIm Herrmann war 1992 von der Universitat Freiburg nach Berlin
Buch berufen worden und arbeitete hier bis 1996. Als C4-Professor war 
er Leiter einer Forschungsgruppe am MDC sowie Leiter einer klinischen 
Abteilung in der Robert-R6ssle-Klinik. Frau Dr. Marion Brach arbeitete 
zusammen mit Professor Herrmann in dessen Forschungsgruppe im 
MDC. 1996 wurde Professor Herrmann an die Universitat Ulm und Frau 
Dr. Brach an die Universitat Kiel berufen. Beide galten, wie Finetti und 
Himmelrath schrieben, als "Hoffnungstrager der deutschen Wissen
schaft auf einem der bedeutendsten und zukunftstrachtigsten For
schungsfelder: der Krebsforschung". Unmittelbar nach Bekanntwerden 
des Betrugsverdachts wurde am MDC eine Arbeitsgruppe zur Untersu
chung der Arbeiten von Herrmann und Brach gebildet, die etwa 40 Pu
blikationen mit gefalschten Daten identifizierte, die zum groBen Teil 
schon aus der Freiburger Zeit von Herrmann und Brach stammten. Da
her wurde unter Beteiligung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) eine Nationale Untersuchungskommission unter Leitung des 
Freiburger Mediziners Professor Wolfgang Gerok gebildet. Die Analyse 
aller von Herrmann und Brach in ihren Publikationen dargestellten 
"Forschungsergebnisse" ergab Dutzende vorsatzlich frei erfundener, ge
sch6nter und gefalschter Daten sowie Plagiat und Betrug, womit sie auf 
verwerfliche Weise gegen Ethik in der Wissenschaft verstoBen haben. In 
der Folge dieses Skandals haben Herrmann und Brach ihre Tatigkeiten 
an den Universitaten Ulm bzw. Kiel aufgegeben. 
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Abb. 114. 
Model des Gebiiudekomplexes 
Kommunikationszentrum (1) und 
Hermann v. Helmholtz-Haus (2) des 
Max-Delbriick-Centrums zwischen 
Walter-Friedrich-Haus {links} und 
Max-Delbriick-Haus {rechts}. 
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5.2. DIE UNIVERSITATSKLINIKEN ROBERT RbsSLE UND 
FRANZ VOLHARD 

In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Griindung eines bio
medizinischen Forschungszentrums in Berlin-Buch (s. S. 125) wurde 
u.a. ausgefUhrt: .. Das kilnftige Zentrum solI aus Einrichtungen experi
men teller Grundlagenforschung, der Forschungsklinik und den ange
schlossenen Ambulanzen bestehen ': Eine ZusammenfUhrung der ehe
maligen Kliniken der Zentralinstitute fUr Krebsforschung (Robert-Ross
le-Klinik) und fUr Herz-Kreislaufforschung (ab 1992 Franz-Volhard
Klinik) in organisatorischer Einheit mit dem Max-Delbriick-Centrum 
lieB sich jedoch wegen Schwierigkeiten hinsichtlich der Finanzierung 
der ambulanten und stationaren Patientenbetreuungen nicht realisie
reno Daher wurden beide Kliniken 1992 mit zunachst insgesamt 280 
Betten und 515 Mitarbeitern, darunter 86 Arzten, Einrichtungen des 
Rudolf-Virchow-Klinikums der Freien Universitat. Seit der Neustruktu
rierung der Hochschulmedizin in Berlin im April 1995 gehorte das 
Virchow-Klinikum zunachst als eigene FakuWit zur Humboldt-Univer
sitat. Am 1. April 1997 wurde es mit der Charite zu einer medizinischen 
Fakultat der Humboldt-Universitat zusammengefUhrt. 
Beide Kliniken sind wesentliche Saulen des Max-Delbriick-Centrums 
ftir Molekulare Medizin. Ohne sie ware die Griindung des MDC 1992 
nicht moglich gewesen. Als nunmehr universitare Einrichtungen sind 
sie tiber einen Kooperationsvertrag eng mit dem MDC verbunden. In 
diesem wird u.a. ausgefUhrt: ..... die Kooperation zwischen experimen
teller Grundlagenforschung und der klinischen Forschung und Kranken
versorgung auf dem Gebiet der molekularbiologisch orientierten Tumor
und Herz-Kreislauf-Forschung zu verbessern, die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse unmittelbar zum Wohle der Patienten unter Wahrung der 
iirztlichen ethischen Standards in die Krankenversorgung umzusetzen 
und Fragestellungen aus der Krankenversorgung an die Forschung her
anzutragen ... ': 
Die Robert-Rossle-Klinik und die Franz-Volhard-Klinik wurden vorerst 
als Standort Berlin-Buch des Virchow-Klinikums der Humboldt-Uni
versitat mit eigenem Budget und Wirtschaftsplan fUr 200 .. universitare 
Betten" festgeschrieben. Dariiber hinaus wurden zunachst noch 80 wei
tere Betten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geftihrt. Zu Be
ginn des lahres 1994 tibernahmen die Robert-Rossle- und die Franz
Volhard-Klinik die stationare Versorgung der Hamatologie/ Onkologie 
bzw. der Kardiologie des Klinikums Buch, was zu einer Erhohung der 
Bettenzahl in der Robert-Rossle-Klinik urn 35 auf 115 und zur Aner
kennung von 65 .. Landesbetten" in der Kardiologie ftihrte. Anfang 1998 
verfUgten beide Kliniken mit 288 Betten tiber insgesamt 887 Mitarbei
ter, darunter 169 Arzte, einschlieBlich Ambulanzen, Polikliniken und 
Forschung. 
Eine 1998/99 wegen finanzieller Schwierigkeiten von Krankenkassen 
einsetzende Krise im Berliner Krankenhauswesen ging auch an den bei
den Bucher Universitatskliniken nicht vorbei. Die yom Berliner Senat 
propagierten SparmaBnahmen fUhrten zu teilweise skurrilen Vorstel
lungen tiber das weitere Schicksal der zur Charite gehorenden Bucher 
Universitatskliniken Robert Rossie und Franz Volhard. Diese reichten 



Der Biomedizinische Forschungscampus ab 1992 

von einer Uberfuhrung der Kliniken an das Stadtische Klinikum Buch 
tiber Rtickgabe an das Land Berlin bis zur SchlieBung, Plane, die in der 
Presse mit Schlagzeilen wie "Irrwitziger Plan im Berliner Senat" oder 
"Vor einer international en Blamage" kommentiert wurden. Das Perso
nal der beiden Kliniken und des Max-Delbriick-Centrums fur Molekula
re Medizin wie auch viele Patienten beteiligten sich daraufhin am 12. 
Januar 2000 an einer groBen Protestdemonstration vor dem "Roten 
Rathaus", Sitz des Berliner Senats, gegen diese Vorhaben. SchlieBlich 
wurde der universitare Status beider Kliniken erhalten, jedoch muBte 
die Anzahl der Betten in beiden Einrichtungen zum 1. Juli 2000 redu
ziert werden. Sie verfugen jetzt tiber insgesamt noch 165 Betten fur die 
Betreuung von Patienten. Dariiber hinaus betreut der Leiter der Nephro
logie der Franz-Volhard-Klinik, Professor Friedrich Luft, 65 "nephrolo
gische Betten" des Klinikums Buch und 10 Dialyseplatze. 
Die Leiter der Abteilungen der beiden mit dem MDC kooperierenden 
Kliniken sind C4-Universitatsprofessoren. Mit ihrem Universitatsstatus 
nehmen beide Kliniken an der universitaren Ausbildung von Studenten 
sowie der aka de misch en Betreuung und Weiterbildung von Arzten und 
Wissenschaftlern bis hin zur Promotion und Habilitation teil. 
Der Forderung junger Arzte dient auch ein Klinisches Ausbildungspro
gramm (KAP), womit durch gezielte Nachwuchsunterstiitzung fur Medi
ziner der Grundstein fur eine wissenschaftliche Laufbahn gelegt werden 
soH (s. auch S. 138). 
Eine weitere Besonderheit sind sog. Clinical Research Units (CRU). Die
se bilden die Grundlage dafur, daB Kooperationsprojekte unter Einbe
ziehung von Probanden und Patienten fur besondere diagnostische und 
therapeutische MaBnahmen im Rahmen von Querschnittsprojektberei
chen (QPB) bearbeitet werden konnen und sind damit eine wichtige Ba
sis fur die klinische Forschung (s. S. 138). 
Zum 1. Juni 2001 wurden die Robert-Rossle-Klinik und die Franz
Volhard-Klinik im Status von Universitatskliniken der Charite der 
Humboldt-Universitat zusammen mit dem Klinikum Buch als bisher 
stadtisches Krankenhaus von der "Helios Kliniken GmbH" tibernom
men. 

DIE ROBERT-RoSSLE-KiINIK 

Die Robert-Rossle-Klinik ist eine Spezialeinrichtung zur Behandlung 
von Krebskrankheiten mit modernsten Methoden der Diagnostik und 
Therapie. Sie gliederte sich nach ihrer Griindung zunachst in folgende 
bettenfuhrende Abteilungen und Funktionsbereiche: 
Medizinische Onkologie und Angewandte Molekularbiologie 
Medizinische Onkologie und Tumorimmunologie 
Chirurgie und Chirurgische Onkologie 
Nuklearmedizin 
Strahlentherapie. 
1992 wurden als C4-Universitatsprofessoren in die Robert-Rossle-Klinik 
Prof. Dr. Bernd Darken von der Universitat Heidelberg fur Medizinische 
Onkologie und Tumorimmunologie, Prof. Dr. Peter Schlag von der Uni
versitat Heidelberg fur Chirurgie und Chirurgische Onkologie sowie 
Prof. Dr. Friedhelm Herrmann von der Universitat Freiburg fur Medizi-
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Abb.115. 
Besuch von Bundespriisident Dr. 
Richard lJ. Weizsiicker und Bundes
minister for Forschung und Tech
nologie Dr. Heinz Riesenhuber 
(links) am 7. Dezember 1992 in 
der Robert-Riissle-Klinik. Rechts: 
Prof Dr. Detlev Ganten; zweiter 
von links: Prof Dr. Peter M. 
Schlag, Direktor der Klinik fur 
Chirurgie und Chirurgische Onko
logie. 
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nische Onkologie und Angewandte Molekularbiologie berufen (bis 
1996; s. hierzu S. 139). 

Am I. Juli 1991, d.h. vor der Abwicklung zum 31. Dezember 1991, ver
fUgte die Robert-Rossie Klinik tiber 200 Betten und 350 Mitarbeiterstel
len. Nach der Neugriindung gab es am I. September 1992 weiterhin 200 
Betten, der Personalbestand umfal3te 358 Mitarbeiter. 1998 waren in 

der Klinik mit 173 Betten 134 
Arzte und wissenschaftliche 
Mitarbeiter tatig. 1m Ergebnis 
der vom Senat verfUgten Spar
maBnahmen im Berliner Kran
kenhauswesen wurde im Som
mer 2000 die Bettenzahl auf 
115 reduziert (s. S. 140). 
Ftir die Diagnostik und Thera
pie von Geschwtilsten werden 
in der Robert-Rossle-Klinik 
neben konventionellen MaB
nahmen neueste klinische, ge
netische sowie zell- und mole
kularbiologische Erkenntnisse 
und Methoden genutzt. Dies 
gilt insbesondere fUr die Erfas

sung genetisch bedingter Anlagetrager von Geschwtilsten, d.h. die friih
zeitige Erkennung erblich bedingter Tumorformen, sowie fUr die Cha
rakterisierung von Tumorzellen mit dem Ziel der Friiherfassung und 
Anwendung spezifischer TherapiemaBnahmen. Ftir moderne Therapie
formen werden mit genetisch veranderten Immunzellen, "Suicid"-Gen
therapie sowie Genmodifikationen blutbildender Stammzellen neue im
munologische und gentherapeutische Strategien entwickelt. 
In der chirurgischen Abteilung wurde zur Verbesserung der Diagnose 
und Therapie von Geschwtilsten durch die Forschungsgruppe "OP 
2000" zusammen mit medizinischen Einrichtungen in Koln, Heidelberg 
und Mtinchen sowie dem Technologiezentrum der Deutschen Telekom 
AG in Darmstadt das erste funktionsfahige transeuropaische Kompe
tenznetzwerk fUr Telemedizin errichtet. Damit konnten bisher tiber Sa
tell it Datentibermittlungen zwischen 14 Kliniken in sechs Landern her
gestellt werden (Abb. 116, 117). 
Ein weiterer Schwerpunkt auf dem Gebiet der Tumortherapie ist die An
wendung der Hyperthermie zur Verbesserung der Strahl en- und Che
motherapie, woriiber in der Klinik zusammen mit der Abteilung biolo
gische Krebsforschung des Bucher Instituts fUr Medizin und Biologie 
bereits in den 50er Jahren gearbeitet worden war (s. S. 105). Ftir die kli
nische Anwendung wurde dafUr 2000/2001 eine entsprechende Anlage 
errichtet. 
Neben den stationaren Einrichtungen gibt es eine vom Bundessozialge
richt bestatigte Fachambulanz mit Dispensaireauftrag. Die ambulante 
Betreuung von Patienten mit Tumorerkrankungen oder vermuteten Tu
moren umfaBt aile diagnostischen MaBnahmen sowie chemotherapeuti
sche Verfahren. Die ambulanten Einrichtungen umfassen eine hamato-
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logisch-onkologische Ambulanz der Inneren Medizin, eine operative 
Ambulanz der Chirurgie sowie Ambulanzen der Radiodiagnostik, der 
Strahlentherapie, der Nuklearmedizin, der Labormedizin sowie der Pa
thologie, in denen pro Quartal insgesamt etwa 10 000 Patienten unter
sucht und behandelt werden. 
Seit 1992 hat sich in der Robert-Rossle-Klinik insbesondere auch der 
Bereich der experimentellen Forschungen zur Entwicklung neuer Dia
gnose- und Therapiemethoden 
sowie der Erforschung moleku
larer Grundlagen der Krebsent
stehung und des malignen 
Wachstums stark entwickelt. So 
erhohte sich die Zahl der in der 
Forschung tiitigen Mitarbeiter 
von 10 ("Vollkrafte") im Jahr 
1992 auf 87 im Jahr 2000. Uber 
wissenschaftliche Forschungs
projekte wurden 1993 Drittmit
tel in Hohe von 7,77 Millionen 
Mark eingeworben, 1997 waren 
es 6,32 Millionen und im Jahr 
2000 7,26 Millionen Mark. 

DIE FRANZ-VOLHARO-KLINIK 

Die Franz-Volhard-Kinik (1992 nach dem deutschen Internisten und 
Bluthochdruckforscher Franz Volhard (1872-1950) benannt) ist aus der 
Klinik des ehemaligen Akademie-Zentralinstituts fUr Herz-Kreislauffor
schung hervorgegangen (s. S. 102). Sie steht seit 1992 unter Leitung des 
von der Universitiit Heidelberg berufenen C4-Professors Rainer Dietz 
und gliedert sich in Abteilungen fUr Kardiologie, Angiologie und Pul
monologie (Prof. Dr. Rainer Dietz) sowie fUr Hypertonie und Nephrolo
gie unter Leitung des von der Universitat Ntirnberg/Erlangen berufenen 
Prof. Dr. Friedrich Luft, ebenfalls C4-Universitatsprofessor (Lehrstuhl 
fUr Hypertensiologie und ihre Genetik). 
Am 1. Juli 1991, d.h. vor der Abwicklung zum 31. Dezember, verfUgte 
die Klinik tiber 80 Betten und ca. 150 Mitarbeiterstellen. Nach der Neu
grundung gab es am 1. September 1992 zunachst weiterhin 80 Betten, 
der Personalbestand umfaBte 165 Mitarbeiter. 1998 waren in der Klinik 
mit 115 Betten 109 Arzte und wissenschaftliche Mitarbeiter tiitig. 1m Er
gebnis der yom Senat verfUgten SparmaBnahmen im Berliner Kranken
hauswesen (s. S. 141) wurde im Sommer 2000 die Bettenzahl von 115 
auf 50 reduziert. Die Abteilung Nephrologie der Franz-Volhard-Klinik 
betreut auBerdem im Medizinischen Bereich Teil I des Klinikums Buch 
65 Betten sowie 10 weitere Platze fUr Dialysepatienten. 
Die Franz-Volhard-Klinik ist eine Spezialklinik zur Erforschung, Dia
gnostik und Therapie akuter und chronischer Herz-Kreislauf-Erkran
kungen unter Nutzung neuester klinischer und molekularbiologischer 
Erkenntnisse und Methoden. Sie verfUgt tiber modernste Moglichkeiten 
der nichtinvasiven kardiologischen Diagnostik (einschlieBlich Magne
tokardiographie, Magnetresonanztomographie) sowie der invasiven 
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Abb. 116. 
Interaktive Telemedizin im OP2000 
(Operationssaal der Zukunjt) der 
Robert-Riissle-Klinik. 
Auf dem groBen Monitor ist die ste
reotaktische Betrachtung verschie
dener 3-D-Bildquellen (z.B. von OP
Mikroskopen, Laparoskopen und 
computergenerierten 3-D-Rekon
struktionen radiologischer Patien
tendaten) miiglich. Die Fernsteue
rung verschiedener medizinischer 
Geriite, wie z.E. Mikroskopen for 
pathologische Untersuchungen, 
OP-Mikroskopen und VR-{Virtual 
Reality)-Simulationen, ist Bestand
teil der satellitengestiitzten Kommu
nikation im System GALENOS 
(Generic Advanced Low-Cost trans
European Network Over Satellite). 
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Abb.1I7. 
Stereoskopisches Laparoskop und 
"dritte Hand" im OP2000 in der 
Robert-Riissle-Klinik. 
Ein stereoskopisches Laparoskop 
der Fa. Zeiss wird von einer fem
gesteuerten Halterung mit sechs 
Freiheitsgraden ("dritte Hand") ge
halten und iiber eine "Teaching 
Box" zur Ausfiihrung von zitter
freien Bewegungsabldufen pro
grammiert. Die von dem Laparo
skop-Kamerasystem erzeugten Bil
ier werden aUf einem Spezialmoni
tor dargestellt und kiinnen mit Po
'arisationsbrillen stereoskopisch 
7etrachtet werden. 
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Diagnostik und Therapie (einschlieBlich Links- und Rechtsherzkatheter, 
Echokardiographien, elektrophysiologische Methoden, Ballondilatation, 
Einbringen von GefaBsttitzen ("Stents u ), Laser-, Ultraschall- und Strah
lenanwendungen). 
Die Patientenbetreuung erfolgt in drei verschiedenen Stationen mit ins
gesamt 50 Betten sowie einer kardiologischen Intensivstation mit 10 
Betten. Dieser ist eine Notaufnahme angegliedert, in der Patienten zu
nachst fur 24 Stunden versorgt werden. Durch ein netzwerkbasiertes 
Datensystem stehen fur eine schnelle Behandlung und kontinuierliche 
Weiterbetreuung jederzeit aile Patientendaten einschlieBlich frtiherer 
Untersuchungsergebnisse zur Verfugung. 

Weiterhin besitzt die Franz-Volhard-Klinik in einer 
Poliklinik, die nach §311 SGB V der Krankenversor
gung zuzuordnen ist, Fachambulanzen fur die Be
treuung von Patienten mit HerzrhythmusstOrungen, 
Bluthochdruck, Kardiomyopathien und Herzinsuffi
zienz, StoffwechselstOrungen sowie nephrologi
schen Erkrankungen. Pro Quartal werden in den 
Einrichtungen der Poliklinik etwa 10 000 Patienten 
betreut. 

Als universitare Einrichtung mit vertraglich gere
gelter Anbindung an das Max-Delbrtick-Centrum 
fur Molekulare Medizin werden in der Franz-Vol
hard-Klinik wissenschaftliche Arbeiten auf ver
schiedenen Gebieten der Herz-Kreislaufforschung 
durchgefuhrt. Forschungsschwerpunkte sind Unter
suchungen tiber molekulare Ursachen von Resteno
sen nach Balondilatation einschlieBlich Erarbeitung 
zellbiologischer und gentechnischer Verfahren zur 
Hemmung des Zellwachstums bei Restenosen sowie 
die Analyse genetischer Ursachen des Bluthoch

drucks und monogen bedingter erblicher Herzerkrankungen, beispiels
weise der familiaren hypertrophen Kardiomyopathie. Weiterhin werden 
Fragen tiber Ursachen und Entstehungsmechanismen von Herzmuskel
schwachen unterschiedlicher Genese bearbeitet. Neben Untersuchungen 
tiber molekulare Ursachen verschiedener Herz-Kreislauferkrankungen 
werden Arbeiten zur Verbesserung diagnostischer Verfahren und Tech
niken insbesondere im Hinblick auf Risikostratefizierungen und die 
Frtiherkennung verschiedener Krankheiten vor all em mittels Magnetre
sonanztomographie und Magnetokardiographie durchgefuhrt. 
Seit 1992 hat sich die Forschung bemerkenswert entwickelt, was u.a. 
durch folgende Zahlen belegt wird. 1992 waren 5 "Vollkrafteu in der 
Forschung tatig, 1995 waren es bereits 32 und 94 im Jahr 2000. Beein
druckend sind auch die Einnahmen an Drittmitteln fur wissenschaftli
che Forschungsprojekte gestiegen: 1993 waren es 3,43 Millionen Mark, 
19977,45 Millionen und 9,6 Millionen Mark im Jahr 2000. 



Der Biomedizinische Forschungscampus ab 1992 

5.3. DAS FORSCHUNGSINSTITUT FUR MOLEKULARE 
PHARMAKOLOGIE 

1976 ging aus dem Bereich Molekular- und zellbiologische Wirkstoff
forschung des Zentralinstituts fUr Molekularbiologie das Institut fUr 
Wirkstofforschung in Berlin-Friedrichsfelde hervor (s. S. 96). 1m Ergeb
nis der Evaluierung der Aka
demieinstitute und der Emp
fehlungen des Wissen
schaftsrates "aus dem Kern
bestand des Instituts fur 
Wirkstofforschung eine Ein
richtung fur Molekulare 
Pharmakologie zu grunden", 
entstand im Rahmen der 
"Blauen Liste" zum 1. Januar 
1992 das Forschungsinstitut 
fUr Molekulare Pharmakolo
gie (FMP) im Forschungsver
bund Berlin e. v.. Der For
schungsverbund ist ein Zu
sammenschluB von acht wis
senschaftlich unabhangigen 
Instituten im Ostteil von Berlin mit gemeinsamer Rechtstragerschaft 
und Verwaltung. Das FMP ist Mitglied der 1995 gegrtindeten Wissen
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL, vormals Wissen
schaftsgemeinschaft Blaue Liste). Es erhalt seine GrundfOrderung zu 
gleichen Teilen vom Land 
Berlin und vom Bundesmini
sterium fUr Bildung und For
schung. 
1996 wurde Prof. Dr. WaIter 
Rosenthal von der Univer
sitat GieBen als Direktor an 
das FMP berufen. 
1m Grtindungsjahr, d.h. 1992, 
waren im Forschungsinstitut 
fUr Molekulare Pharmakolo
gie etwa 145 Mitarbeiter ta
tig, darunter 73 Wissen
schaftler, am Ende des Jahres 
2000 waren es insgesamt et
wa 180 Mitarbeiter, davon 
etwa 100 Wissenschaftler. 
Das FMP ist damit die gr6Bte pharmakologische Forschungseinrichtung 
Deutschlands. 
Ausdruck der anerkannten Leistungsstarke des Instituts sind auch die 
Drittmitteleinwerbungen: 1992 erhielt das FMP tiber begutachtete For
schungsantrage Drittmittel in H6he von 942 TDM. 1996 waren es be
reits 2,08 Millionen Mark und im Jahr 2000 4,22 Millionen Mark, also 
eine reichliche Vervierfachung in weniger als 10 Jahren. 
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Abb.118. 
Forschungsinstitut Jilr Molekulare 
Pharmakologie {NordJassade}, er
baut 1998 - 2000. 
AuJnahme 2001. 

Abb. 119. 
Gebiiude Jilr Kernspinresonanz
Spektroskopie des Forschungsinsti
tuts Jilr Molekulare Pharmkologie. 
AuJnahme 2001. 
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Das Forschungsinslilul fOr 
Molekulare Pharmakologie 

ladl ein zur 
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In den Jahren 1998 bis 2000 wurde ftir das Forschungsinstitut fUr Mo
lekulare Pharmakologie auf dem Biomedizinischen Forschungscampus 
in Berlin-Buch ein neues Laborgebaude errichtet. Der Grundstein ftir 
den dreietagigen Neubau (Abb. 118, 119) wurde am 13. Juli 1998 gelegt. 
1m Oktober 2000 wurde das Institut in Betrieb genommen, die offizielle 
Einweihung des Institutsneubaus erfolgte im Rahmen eines Festaktes 
am 5. Juli 2001 (Abb. 120). Damit ist die aus dem Zentralinstitut fUr 
Molekularbiologie hervorgegangene Wirkstofforschung, die letztlich 
auf die 1949 von Professor Friedrich Jung gegrundete Abteilung fUr 
Pharmakologie im Bucher Akademieinstitut fUr Medizin und Biologie 

Professor Dr. Walter Rosenthal, 
Oirektor des Forschungsinstituts fOr 
Molekulare Pharmakologie (FMP) 

Dr. Christoph StOlzl, 

zuruckgeht (s. S. 74), 

:inweihung des Institutsneubaus 
Senator fOr Wissenschaft, Forschung 

und Kultur des Landes Berlin 

wieder an ihren Aus
gangsort nach BerIin
Buch zuruckgekehrt. In 
diesem Zusammenhang 
ist anzumerken, daB 
bereits in den "Thesen 
zur Entwicklung des 
b i 0 I 0 gisch - medizin i
schen Forschungspo
tentials der AdW" 
(Akademie der Wissen
schaften) vom Mai 
1973 eine Rtickverle
gung der Wirkstoffor
schung von Friedrichs
felde nach Buch gefor
dert wurde, urn sie 
wieder in die biolo
gisch- med izin ische 
Forschung in Buch zu 
integrieren. 

Feslakt am 

Professor Dr. Hans-Olaf Henkel, 
Prasident der Wissenschaftsgemeinschaft 

Gottfried Wilhelm Leibniz 

Donnerslag, 5. Juli 2001, 11 :00 Uhr 
Feslsaal des Klinikums Buch, Haus 214 

OB C.w.Hufeland 
Lindenberger Weg, 13125 Berlin 

Professor Dr. Oetlev Ganten, 
Wissenschaftlicher Vorstand des Max-Del brOck-Centrums 

fOr Molekulare Medizin (MOC) Berlin-Such 

SchlOsselObergabe und Empfang 
13:30 Uhr im Neubau des FMP, 

Campus Berlin-Buch 
Roberl-Rossle-Slr. 10, 13125 Berlin 

Professor Dr. Florian Hoisboer, 
Vorsitzender des Griindungskomitees und langjilhriger 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Seirats des FMP 

Festvortrag: 

Professor Dr. Robert Huber, Nobelpreistrager fOr Chemie, 
Martinsried 

anschlieBend Besichligung des Neubaus 

'\.bb. 120. 
Drogramm des Festaktes zur Ein
veihung des Neubaus des For
;chungsinstituts flir Molekulare 
Dharmakologie am 5. Juli 200l. 
'Anmerkung: Anstelle von Dr. 
~h ristoph Stolz sprach Dr. Bernd 
,oppl). 

Ziel der Arbeiten des FMP ist es, neue Konzepte fUr pharmakologische 
Beeinflussungen des Organismus zu entwickeln. Dazu betreibt es, dem 
Grundungsauftrag entsprechend, Grundlagenforschung auf dem Gebiet 
der molekularen Pharmakologie, und zwar in der Einheit von struktur
und funktionsbezogenen Arbeiten. Schwerpunkte sind Untersuchungen 
tiber die Identifizierung, Charakterisierung und Nutzbarmachung biolo
gischer Makromolektile als potentielle Zielstrukturen von Pharmaka 
("drug targets"), insbesondere solcher Strukturen, die an zellularen Sig
naltransduktionsketten beteiligt sind. 

Die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte des FMP spiegeln sich in vier 
Abteilungen und mehreren unabhangigen Nachwuchsgruppen wieder 
(s. Abb. 12 I). 
Abteilung Peptidchemie (Leiter: Prof. Dr. Michael Bienert). Molekulare 
und biochemische Grundlagen der Wirkung von Peptiden mit bzw. tiber 
Rezeptoren; Mechanismen peptidinduzierter Membranstiirungen und 
des Transmembrantransportes von Peptiden; methodische Weiterent
wicklungen der Peptidsynthese; massenspektroskopische Analyse von 
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Peptiden und Proteinen; Schaffung von Voraussetzungen fur die Ent
wicklung neuartiger pharmakologischer Interventionen durch neue 
Kenntnisse iiber Peptid- und Peptid-Lipid-Interaktionen. 
Abteihing NMR-unterstiltzte Strukturforschung (Leiter: Prof. Dr. Hart
mut Oschkinat). NMR-spektroskopische Untersuchungen der Raum
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struktur von Proteinen, 
die an inter- und intra
zellularen Signalausli:i
sungs- und -iibertra
gungsprozessen betei
ligt sind, insbesondere 
G-Protein -gekoppelter 
Rezeptoren und Pro
teindomanen; Berech
nung von Modellen 
ausgewahlter G-Pro
tein-gekoppelter Re
zeptoren auf der Basis 
vorhandener Struktur
informationen ("mole
cular modelling") als 
Grundlage fiir die Ent
wicklung neuer Rezep
toragonisten und -ant
agonisten; methodische 
Weiterentwicklung der 
Festki:irper-NMR-Spek
troskopie. 

Forschungslnslilulliir Molekulare Pharmakologie (FMP) 

Abteilung Signaltrans
du k tion/M 0 Ie kula re 
Medizin (Leiter: Prof. 
Dr. Walter Rosenthal). 
Funktionelle Charakte-
risierung G-Protein-ge
koppelter Rezeptoren 
und nachgeschalteter 
Signalketten sowie 
Identifizierung phar-

Staff Council 

Burkhard Wiesner 

Oept. 01 
P.pllde Ch.mlstry 

Michael Bienert 

Peptide Synthesis Group 
Michael Beyermann 

Director 

Walter Ros.nthal 

Dept 01 NMR· 
Supported Structural 

Biology 
Prof. Dr. H. Dschkinat 

NMR Spectroscopy Group 
Peter Schmieder / 

RCldiger Winter 

Biocompuling I Molecular 
Modelling Group 
Ronald KOhne I 

Gerd Krause 

Junior R •••• rch Group 
Solld·State NMR and 
Membran. Biophysics 

Clemens Glaubltt 

D.pt 01 
Slgn.1 Tran.ductlon I 
Molecular M.dlclne 

Walter Rosenthal 

makologischer Zielstrukturen; Bedeutung peptidabbauender Enzyme 
fiir die Alkoholaufnahme; pharmakologische Beeinflussung der Blut
Hirn-Schranke; Entwicklung neuer "caged compounds". 
Abteilung Molekulare Genetik (Leiter: Prof. Dr. Ivan Horak). Identifizie
rung und Charakterisierung von Genen, die Entwicklung und Funktion 
von Blutzellen steuern; Etablierung von "knock-out"-Mausen mit defi
nierten Gendefekten zur Untersuchung der Funktion derartiger Gene im 
Gesamtorganismus; Bereitstellung von "Tiermodellen" zur Erforschung 
molekularer Ursachen menschlicher Krankheiten und zur Entwicklung 
neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren. 
Zur Zeit arbeiten folgende Nachwuchsgruppen im FMP: Zellulare Sig
nalverarbeitung, Festki:irper-NMR und Membranbiophysik, Protein
"Engineering", Biophysik (s. Abb. 121). 

D.pt .. 1 
Mol.cular G.netlc. 

Ivan Horak 

Abb. 121. 

Administrative 
and Technical 
Infrastructure 

Administrative Director 
Thomas Ellermann 

Strukturplan des Forschungsinsti
tuts fur Molekulare Pharrnakologie 
(Organigramm aus dem Annual Re
port 1999/2000 des FMP). 
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<\bb. 122. 
'Jskar- und Cecile-Vogt-Haus nach 
f?ekonstruktion J 998 (vergl. hierzu 
4.bb. J J u. 62). 

~bb. 123. 
:hemische5 Labor im rekonstruier
en Oskar- und Cecile- Vogt-Haus 
·999. 
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5.4. DIE BBB BIOMEDIZINISCHER FORSCHUNGSCAMPUS 

BERLIN-BuCH GMBH/BBB MANAGEMENT GMBH 

CAMPUS BERLIN-BuCH 

In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik 
Deutschland aus dem Jahr 1991 zur weiteren Entwicklung der ehemali
gen Bucher Akademieeinrichtungen (s. S. 125) hiel3 es u.a., " ... das 
Campusgeliinde in Berlin-Buch auch fur die Ansiedlung einschliigiger 

industrieller Forschungsak
tivitiiten zu nutzen. Hierzu 
bieten insbesondere die bis
herigen pharmazeutisch
biotechnologischen Arbeits
bereiche und die auf diesem 
Geliinde bereits betriebene 
/sotopenproduktion vielver
sprechende Ansiitze. Solche 
Aktivitiiten konnten sich 
auch stimulierend auf die 
Grundlagenforschung des 
neuen biomedizinischen 
Forschungszentrums aus
wirken': 
Bereits 1991 hatten Mitar

beiter Bucher Institute der Akademie der Wissenschaften auf dem Ge
Hinde erste Firmen gegriindet, beispielsweise die EZAG (Eckert und 
Ziegler-AG; s. S. 152). In der Folgezeit bekundeten zahlreiche weitere 
Firrnengriinder Interesse, sich in Buch in Nahe zum Max-Delbriick
Centrum fur Molekulare Medizin und den Kliniken anzusiedeln. Urn da

fur Moglichkeiten zu schaf
fen, griindete im Auftrag 
der Senatsverwaltung Ber
lin flir Wissenschaft, For
schung und Kultur das 
Max-Delbriick-Centrum flir 
Molekulare Medizin, nota
riell mit Datum 8. Juni 
1995 beurkundet, als Toch
terunternehmen die BBB 
Biomedizinischer 
schungscampus 
Buch GmbH, am 

For
Berlin-
1. Juli 

2000 in "BBB Management 
GmbH Campus Berlin-
Buch" umbenannt. Ge-
schaftsfiihrerin ist Dr. Gu

drun Erzgraber, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Detlev Ganten. Ge
sellschafter der BBB Management GmbH sind das Max-Delbriick-Cen
trum flir Molekulare Medizin mit 600/0 sowie seit 1996 die Schering AG 
und seit 1998 das Forschungsinstitut flir Molekulare Pharmakologie mit 
je 200f0. 
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Oben links: Histologisehes Labor aus der Zeit des Kaiser
Wilhelm-Instituts fur Hirnforsehung u.a . mit Liehtmikro
skopen und Sehlittenmikrotomen (s. aueh Abb. 17). 

Oben reehts: Zur Gesehiehte der Elektronenmikroskopie. 

Unten reehts: Sammlung optischer GerMe (Optisehe Bank 
zur Bestimmung der Kinetik NAD'/NADH-abhiingiger En
zymreaktionen mit Spiegelgalvanometer; Lange-Kolorime
ter; Pulfrich-Refraktometer; Micheison-Aktinometer). 

Als Campus-Managementgesellschaft nimmt die BBB GmbH vor aHem 
folgende Aufgaben wahr: Verwaltung des Campus im Auftrag des Lan
des Berlin, Entwicklung und Management des Biotechnologieparks mit 
Innovations- und Gmnderzentrum, Akquisition und Betreuung neuer 
Firmen auf dem Campus, UnterstUtzung neu gegmndeter und junger 
Biotechnologieunternehmen, Mitarbeit in nationalen und internationalen 
Biotechnologie-Netzwerken sowie Betreibung des .. Glasernen Labors". 
Fur den Aufbau ihrer Einrichtungen und die Wahrnehmung ihrer Auf
gaben erhielt die BBB GmbH zunachst F6rdermittel in H6he von ca. 50 
Millionen Mark der .. Ge
meinschaftsaufgabe zur Ver
besserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" (GA
Mittel) und des .. Europai
schen Fonds fUr Regional
entwicklung" (EFRE). Der 
Berliner Senat steHte damber 
hinaus einen Eigenanteil von 
3,6 Millionen Mark zur Ver
fUgung. Mit Hilfe dieser 
Mittel wurde im ersten Bau
abschnitt im Zeitraum von 
1997 bis 1998 zunachst das 
Gebaude des ehemaligen 
Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung (ab 1992 Oskar- und Gci
le-Vogt-Haus) rekonstruiert und modernisiert (Abb. 122, 123). Gegen
wartig sind in diesem Gebaude 14 Biotechnologieunternehmen sowie 
Buroraume angesiedelt. Au13erdem befindet sich im Oskar- und Cecile-
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Abb.124. 
Museum zur Wissenschaftsge
schichte im Oskar- und Chile-Vogt
Haus. 

Abb. 125. 
Naeh dem Biochemiker Erwin Ne
gelein (s. auch Abb. 49 u. 137) be
nanntes Laborgebiiude des Innova
tions- und Grilnderzentrums. 
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Eroffnung 
des 

Innovations- und Griinderzentrums 
Biomedizinischer Forschungscampus Berlin-Buch 

Dienstag, den 8. September 1998, 
9.30 - 12.30 Uhr 

Otto-Warburg-Saa1 

9.30 - 9.35 Uhr MusiI<alische Er6ffuung 

9.35 - 9.40 Uhr BegrtiBung 
Prof. Dr. Detlev Ganten 
Aufsichtsratsvorsitzender der BBB Biomedizinischer 
Forschungscampus Berlin-Buch GmbH 

9.40 - 9.55 Uhr Dr. Jiirgen Riittgers 
Bundesminister fur Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Teclmo1ogie. Bonn 

9.55 - 10.10 Uhr Eberhard Diepgen 
Regierender Btirgenneister von Berlin 

10.10 - 10.20 Uhr Musikalischer Ausklang 

Innovations- und Griinderzentrum 

10.20 - 10.30 Uhr 

10.30 - 10.35 Uhr 

10.35 - 10.45 Uhr 

10.45 - 11.45 Uhr 

11.45 - 12.30 Uhr 

Gang zum Erwin-Negelein-Haus (Labomeubau des Innovations
und GrUnderzentrums) 

Schliisseliibergabe an Dr. Gudrun Erzgraber 
Geschaftsflihrerin der BBB Biomedizinischer Forschungscampus 
Ber1in-Buch GmbH 

Enthilllung der Bliste von Prof. Dr. Erwin Nege1ein 
Prof. Dr. Heinz Bielka (Wtirdigung) 

Pressekonferenz 
I. Stock, Erwin-Negelein-Haus 

Vogt-Haus, und zwar in ehemaligen Labora
torien der genetischen Abteilung von Timo
feeff-Ressovsky aus der Zeit von 1930 bis 
1945, ein Museum, in dem mit Geraten sowie 
Bild- und Schriftdokumenten ein Teil der 
Wissenschaftsgeschichte des Instituts gezeigt 
wird (Abb. 124). 

Von 1997 bis 1998 wurde nach PHinen der 
Braunschweiger Architekten Dieter Huse
mann und Dr. Claus Wiechmann das erste 
neue Laborgebaude des Innovations- und 
Griinderzentrums der BBB Biomedizinischer 
Forschungscampus GmbH errichtet, das nach 
dem Biochemiker Erwin Negelein (s. S. 63 f1 
benannt wurde (Abb. 125). Die Einweihung 
erfolgte am 8. September 1998 (Abb. 126). 
1m gleichen Zeitraum wurde mit Mitteln der 
"Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" und des "Eu
ropaischen Fonds ftir Regionalentwicklung" 
das denkmalgeschtitzte Wirtschaftsgebaude 
(s. Abb. 4) renoviert und als "Glasernes La
bor" (Life Science Learning Lab) gestaltet. 
Das am 19. April 1999 eingeweihte Gebaude 
beherbergt Seminar-, Videokonferenz- und 
Ausstellungsraume zur allgemeinverstand
lichen Wissensvermittlung tiber Gen- und 

Empfang im Erwin-Negelein-Haus 
Biotechnologie sowie ein Labor mit Arbeits

platzen fUr experimentelle Arbeiten fUr SchUler, Lehrer und Interessen
ten auch anderer Bereiche des Offentlichen Lebens, urn insbesondere 
Gentechnik praktisch zu vermitteln und erlebbar zu machen (Abb. 127, 

Abb.126. 
Zur Eroffnung des Innovations
und (Jriinderzentrums 1998. 

Abb. 127. 
Experimentieren im "Gliisernen La
bor': 

128). AI\ein im Jahr 2000 besuchten 
etwa 4500 Interessenten das "Gla
serne Labor". 

Die drei Gebaude - Oskar- und Ce
cile-Vogt-Haus, Erwin-Negelein
Haus und "Glasernes Labor" - gehii
ren zur 1. Baustufe des "Innova
tions- und Griinderzentrums" (IGZ), 
dessen offizielle Eriiffnung mit der 
Einweihung des Erwin-Negelein
Hauses am 8. September 1998 in 
Gegenwart des Bundesministers fUr 
Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie sowie des Regie
renden Btirgermeisters von Berlin 
erfolgte (Abb. 126). Damit wurden 

auf zunachst ca. 8500m2 Labor- und Btirotlache fUr Existenzgrtinder 
und innovative kleine Unternehmer aus den Bereichen Biomedizin und 
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Biotechnologie fur Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Umfeld 
von Forschungsinstituten und Kliniken ideale Arbeitsmoglichkeiten ge
schaffen. Diese enge Vernetzung von Biotechnologie mit Wissenschaft 
und Medizin ist bislang ein
malig in Deutschland. 
1999 wurde der Grundstein 
fur die 2. Baustufe des Inno
vations- und Griinderzen
trums gelegt, und zwar am 
17. Dezember 1999 fur ein 
weiteres Laborgebaude und 
am 13. Juli 2000 fur das Bio
technologische Produktions
gebaude. Ersteres wurde 
nach dem Biochemiker Otto 
Warburg benannt, letzteres 
nach dem Biochemiker Karl 
Lohmann. Die Einweihungen 
erfolgten am 12. Oktober 
2001 (s. Abb. 129). Mit dieser 
Baustufe des Innovations- und Griinderzentrums konnte die fur Bio
technologieunternehmen zur Verfugung stehende Flache auf 14500 m' 
erhoht werden. 
Wegen der nach wie vor groBen Nachfrage von Biotechnologieunter
nehmen nach Ansiedlung in Berlin-Buch forderte der Senat von Berlin 
auch noch eine 3. Baustufe des Innovations- und Griinderzentrums mit 
einem Bauvolumen von ca. 42 Millionen Mark fur 9000 m' Nutzf1ache. 
Der Grundstein dafur wurde ebenfalls am 12. Oktober 2001 gelegt. Das 
Gebaude soil Anfang 2003 in Betrieb genommen werden. Geplant ist 
weiterhin die Ubernahme des ehemaligen Medizinischen Bereichs V in 
Berlin-Buch (Dr. Heim-Krankenhaus; s. S. 13) durch die BBB GmbH 
zum Ausbau fur biotechnologische Unternehmen. 

5.5. DIE BIOTECHNOLOGIEUNTERNEHMEN 

Bereits 1991 griindeten im Campus Berlin-Buch Mitarbeiter der ehema
ligen Akademieinstitute eigene kleine Firmen. Durch weitere Ausgriin
dungen aus Forschungsinstituten und Kliniken sowie Niederlassung ex
terner Firmen stieg die Zahl der Unternehmen im Innovations- und 
Griinderzentrum sowie dem Technologiepark schnell an. Zur Zeit 
(Herbst 2001) befinden sich 42 Unternehmen auf dem Campus, und 
zwar 29 im Innovations- und Griinderzentrum und 13 im Biotechnolo
giepark. Die Zahl der Mitarbeiter in diesen Unternehmen stieg von etwa 
50 im Jahr 1992 auf etwa 565 im September 2001 an. Die GroBe der 
Firmen ist sehr unterschiedlich; sie bewegt sich zwischen solchen mit 
bis zu funf Mitarbeitern und Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbei
tern. 

Die im Campus angesiedelten Firmen beschaftigen sich mit der Ent
wicklung anwendungs- und markWi.higer Programme, Methoden, Tech-
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Abb.128. 
Ausstellungs- und Demonstrations
raum im .. Gliisernen Labor" mit glii
sernem Modell einer Zelle. 
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Abb. 129. 
BiotechnologiestraBe. Rechts: Er
win-Negdein-Haus {s. Abb. 125} 

und Gebiiude der Eckert u. Ziegler 
AG {s. Abb. 131}; links: Otto-War
burg-HilUs {vom} und Karl-Loh
mann-HilUs {hinten}. 

Abb. 130. 
Altes Laborgebiiude der Eckert u. 
Ziegler Strahlen- und Medizintech
nik AG. errichtet 1955 als [soto
pen verteilerstelle der DDR, dan n 
bis 1991 Gebiiude der .. [socom
merz': Das Gebiiude wurde 1999/ 
2000 abgerissen und an dieser 
Stelle das neue Gebiiude der Eckert 
u. Ziegler AG errichtet {s. Abb. 
131}. 
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nologien und Produkte aus 
den Bereichen Chemie, 
Biologie und Medizin. 
Schwerpunkte sind: DNA
und Genomanalysen, Vek
tortechnologien fUr Genii
bertragungen und Thera
pieverfahren, Protein- so
wie RNA-Analysen und -
technologien, Immuntech
niken und Herstellung von 
Immunpraparaten, prakli
nische Substanztestungen 
sowie Analyse pharmarele
vanter molekularer Ziel
strukturen, molekularbio
logische Diagnose- und 

Therapieverfahren, Entwicklung und Herstellung spezifischer Strahlen
quell en fUr Anwendung in Medizin und Technik, Isotopenrecyc\ing, 
Entwicklung und Herstellung von Trenn- und Tragermateriaiien fUr 
Chemie und Medizin. 
Gegenwartig befinden sich u.a. folgende Firmen auf dem Campus: Affi
na Immuntechnik GmbH, Arimedes Biotechnology GmbH, atugen AG, 
BEBIG Isotopen- und Medizintechnik GmbH, Biosyntan Bioorganic 
Synthesis mbH, BioTez Biochemical Technology Center Berlin-Buch 
GmbH, Combinature Biopharm AG, CONGEN Biotechnology GmbH, 

DevtloGen AG, emp Bio
tech GmbH, Eckert u. Zieg
ler Strahl en- und Medizin
technik AG, Eurotope Ent
wicklungsgesellschaft fUr 
Isotopentechno I ogi en 
mbH, EPO experimental 
pharmacology u. oncology 
Berlin-Buch GmbH, FILT 
GmbH, Genethor GmbH, 
GenPat77 Pharmacogene
tics AG, GenProfile AG, 
Glycotope GmbH, G.O.T. 
Therapeutics GmbH, IM
TEC Immunodiagnostika 
GmbH, InViTek Gesell

schaft fUr Biotechnik u. Biodesdign mbH, NEMOD GmbH Biomedizini
sche Diagnostik und Therapie, Theragen AG. 

Die "Eckert u. Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG"; Bereits 1991 
erarbeiteten Mitarbeiter des Bereichs "Angewandte Isotopenforschung" 
des Akademieinstituts fUr Isotopen- und Strahlenforschung (s. S. 90) 
unter Leitung von Jiirgen Ziegler gemeinsam mit der KAI-AdW (Koor
dinierungs- und Abwicklungsstelle fur die Institute und Einrichtungen 
der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR; s. S. 123 u. 
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228) und der Fa. Roland u. Berger 
ein Konzept fUr die UberfUhrung der 
"Isotopenproduktion" in eine selb
standige GmbH, urn in der Um
bruchphase 1990/91 von der DDR in 
die Marktwirtschaft hinuber zu ret
ten, was liberhaupt noch zu retten 
war. Immerhin erreichte die Isoto
penproduktion dieses Bereichs eines 
Akademieinstituts 1989 einen Um
satz von etwa 14 Millionen MDN 
(Mark der Deutschen Notenbank), 
davon einen Exportanteil von 2 
Millionen DM in das "kapitalistische 
Ausland". 

Eckert & Zi~eg;:!:l~e:....r -----Il: 

In einer Zeit gewaltiger Umbrliche 
im deutsch-deutschen Vereinigungs
prozeB konnte also im Bereich der Isotopenforschung und -produktion 
ein erfolgreicher Ubergang von DDR-"know-how" in die Deutsche 
Marktwirtschaft und die Europaische Union erreicht werden. Zunachst 
wurde dafUr ein ABM-Konzept erarbeitet und mit 46 Mitarbeitern reali
siert. Parallel dazu wurde von Jlirgen Ziegler und Dr. Andreas Eckert 
1992 die Firma "BEBIG Isotopentechnik und Umweltdiagnostik GmbH" 
gegrlindet. 1m Herbst 1993 kam ein "Joint Venture" mit dem russischen 
Partner "Ritvers" und 1994 eine Beteiligung an einer tschechischen Fir
ma hinzu, die heute vollstandig zur Eckert u. Ziegler AG gehort. 1m 
Herbst 1994 folgte auf der Basis ei
nes amerikanischen "Start-up" die 
Grlindung einer Vertriebsfirma fUr 
die USA in Chicago. VeranlaI3t durch 
eine amerikanische Firma, Strahl en
quell en fUr die Pravention von Re
stenosen von HerzgefaBen nach Di
latationen zu entwickeln und herzu-
stellen, wurde 1995 eine neue Firma 
ins Leben gerufen, die "Eurotope 
Entwicklungsgesellschaft fUr Isoto
pentechnologien mbH", die als 
Tochtergesellschaft der Eckert u. 
Ziegler AG ebenfalls im Bucher 
Campus angesiedelt ist. Zur Zeit 
werden mit Hilfe eines automatisier
ten Verfahrens pro Jahr 30000 Stuck 
dieser Strahlenquellen hergestellt. 

1997 erfolgte als "Holding" flir die Tochtergesellschaften die Grlindung 
der "Eckert u. Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG". 
1999 wurde die kalifornische Firma "Isotope Products Laboratories 
Inc." (IPL) in Burbank, CA, erworben, so daB das Bilanzvolumen der 
Eckert u. Ziegler AG auf 11 Millionen Euro stieg und weitere Geschafts
felder im Bereich wissenschaftlich und medizinisch einsetzbarer Strah-

Abb. 13l. 
Neues Labor- und Verwaltungsge
biiude der Eckert u. Ziegler Strah
len- und Medizintechnik AG, erbaut 
J 999/2000 (5. auch Abb. 129). 

Abb.132. 
Produktionsanlage zur Herstellung 
radioaktiver Ballonkatheter der 
Eckert u. Ziegler Strahlen- und Me
dizintechnik AG. 
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Abb.133. 

Walter Friedrich von Maria 
Schockel-Rostowskaja 

Abb. 134. 
Robert Riissle von Gerhard Thieme 

Abb.135. 

Hans Gummel 110/1 Rosemarie u. 
Otto Schack 

Abb. 136. 

I(arl Lohma/J/J von Sabina Grzimck 

I\.bb. 137. 

erwin Ncgcicil1 /'011 Sabina Grzi
'nek 

(von links l1ac/7 rcc/lIs) 
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lenquellen hinzukamen. Die aus dem Borsengang 1999 erzielten Ge
winne wurden fUr weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der Krebsthe
rapie, z.B. gegen Prostatakarzinome eingesetzt. 1m Jahr 2000 wurde auf 
der Grundlage einer Kapitalerhohung die gesamte Produktion radioak
tiver Quellen von DuPont Pharmaceuticals Corp. in Boston/USA uber
nommen, wodurch die Eckert u. Ziegler AG auf dem Sektor ausgewahl
ter Medizintechnikquellen zum MarktfUhrer weltweit aufstieg. 
Die Eckert u. Ziegler AG entwickelt, produziert und vertreibt schwach 
radioaktive Strahlenquellen fUr medizinische, industrielle und wissen
schaftliche Anwendungen. Fur die Anwendung in der Kardiologie wer
den miniaturisierte Strahlenquellen zur Bestrahlung von Gefaf3innen
wanden zur Pravention von Restenosen nach Ballondilatation von 
Herzgefaf3en hergestellt (s. Abb. 132). Flir die Onkologie werden Strah
lenquellen zur Behandlung von Prostata- und Augentumoren produ
ziert. In Wissenschaft und Industrie finden die von der Eckert u. Ziegler 
AG produzierten Strahlenquellenverschiedenartige Anwendungen, ins
besondere in der Stahl-, Chemie- und Erdolindustrie, fUr wissenschaft
liche Forschungen in Medizin und Biologie sowie fUr die Medizintech
nik (Gammakamerakalibrierung, PET usw.). 
Derzeit beschaftigt die Eckert u. Ziegler StrahJen- und Medizintechnik 
AG weltweit 230 Mitarbeiter, die Bilanzsumme betrug im 2. Quartal 
2001 57 Millionen Euro. 

5.6. KUNST AUF DEM CAMPUS 

Als Bereiche menschlicher Kultur dienen Wissenschaft und Kunst der 
Bildung, dem Wohle sowie der Befriedigung asthetischer und ethischer 
Bedlirfnisse des Menschen. Und schlief3lich entspringen wissenschaftli
ches und kunstlerisches Schaffen auch den menschlichen Herausforde
rungen und Erkenntnissen, Leben zu gestalten und zu interpretieren. 
Die griechische Antike sowie die Renaissance in ihrer Verbindung von 
Humanismus und neuer Kunst stehen als Beispiele fUr fruchtbare Sym
biosen von Wissenschaft und Kunst. 
In Buch hat der Berliner Stadtbaurat Ludwig Hoffmann am Beginn des 
20. Jahrhunderts mit seinen Krankenhausbauten das Ortsbild von Buch 
wesentlich gepragt (s. S. 12). Neben Bezligen zu ihren medizinischen 
Zwecken strebte er auch eine Einheit von Architektur und bildender 
Kunst an. Ihm zur Seite standen vor allem die Architekturbildhauer Ig
natius Taschner (1871-1913), August Vogel (1859-1932) und Georg 
Wrba (1872-1932), die entscheidend dazu beitrugen, den Bucher Kran
kenanstalten ein unverwechselbares klinstlerisches Geprage zu geben. 
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Zweckmaf3igkeit und Schonheit wurden so zu uberzeugender Harmonie 
miteinander verbunden. 
Auf dem Gelande des heutigen Biomedizinischen Forschungscampus 
finden sich aus der Zeit des Kaiser-Wilhelm-lnstituts fUr Hirnforschung 
(1930-1945) keine kunstlerischen Nachlasse. Aus der Zeit der Akade
mieinstitute (1947 -1991) sind nur wenige Objekte kunstlerischen Schaf
fens vorhanden. Zu erwahnen sind die Busten von Walter Friedrich 
(Abb. 133) von Maria Schockel-Rostowskaja, von Robert Rossie (Abb. 
134) von Gerhard Thieme und von Hans Gummel (Abb. 135) von Rose
marie und Otto Schack, eine Gedenktafel fur Oskar und Cecilie Vogt 
(Abb. 138) von Axel Schulz am Horsaal des ehemaligen lnstituts fUr 
Hirnforschung, die Statue eines jungen Madchens ("Erntehelferin"; 
Abb. 139) von Gerhard Rommel sowie die Statue "Geschwister" von 

Waldemar Grzimek im Innenhof der Franz-Volhard-Klinik (s. Abb. 85; 
stand zunachst auch im Gelande des jetzigen Forschungscampus). 
Nach der Grundung des Max-Delbriick-Centrums 1992 wurden Werke 
der bildenden Kunst mehr und mehr zu gestaltenden Elementen in Ge
bauden und auf dem Campus. Anlaf3lich seines 100. Geburtstages wur-

155 

Abb. 138. 
Gedenktafrl am ehemaligen Kaiser
Wilhelm-Institut fiir Himforschung 
mit der Aufschrift: Oskar und cecile 
Vogt den humanistischen Grlehrten 
und Begriindern des lnstituts fiir 
Himforschung Berlin-Buch. 

Abb. 139. (links) 
.lunges Miidchel1 (,.Emtehrlfrrin") 
1'011 Gerhard Rommel 

Abb. 140. (rechls) 
,.GroBes Sonnenzeichcl1 /" lion Rai
ner Kriester, 1995 
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'\bb. 141. (links) 
,Hoffnung" von Jorg Steinert (ge
;tiflet von der Aktionsgruppe Ber
'in der Drutschen Welthul1gerhilfe 
~ . V.l 
'\bb. 142. (rechts) 
.wenn ich graB bin , dann ..... /Jon 
<\nna Franziska Schwarzbach, 
woo 
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de 1998 von Sabina Grzimek eine Biiste von Karl Lohmann (Abb. 136) 
geschaffen und die ErOffnung des Innovations- und Gmnderzentrums 
1998 mit der En thiillung einer Biiste des Biochemikers Erwin Negelein 
(Abb. 137) vor dem nach ihm benannten Laborgebaude verbunden. Da
mit soli, wie fmher schon mit den Biisten von Walter Friedrich und 
Hans Gummel, an Wissenschaftler und Arzte erinnert werden, den en 
wir den Wiederaufbau der medizinisch-biologischen Wissenschaften 
und klinischen Medizin auf dem Campus in Berlin-Buch nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu verdanken haben. 

Am 16. September 2000 wurde im Rahmen eines Tages der "Offenen 
Tiir" auf dem Campus ein Skulpturenpark erOffnet. Dazu geh6ren Pla
stiken (z. B. Abb. 140, 143, 144), Gemalde (z.B. Abb. 145) und Klangin
stallationen von 24 Kiinstlern aus dem In- und Ausland, wofiir bei der 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie 1,5 Millionen Mark eingeworben 
wurden. Zu dem Skulpturenpark geh6rt auch das von Anna Franziska 
Schwarzbach geschaffene Mahnmal zur Erinnerung an Euthanasieopfer 
(Abb. 142; s. hierzu S. 49). Vor der Robert-R6ssle-Klinik steht die von 
der Aktionsgruppe Berlin der Deutschen Welthungerhilfe gestiftete 
Skulptur "Hoffnung" von J6rg Steinert (Abb. 141). 
Zahlreiche Gemalde und Plastiken stammen von Jeanne Mammen 
(1890-1976), die seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eng mit Max 
Delbmck befreundet war (ein Teil des Briefwechsels zwischen beiden 
wurde in dem Buch: "Jeanne Mammen", herausgegeben von der Jean
ne-Mammen-Gesellschaft in Verbindung mit der Berliner Galerie 1978 
von der Edition Cantz ver6ffentlicht). Mammens kiinstlerische Werke 
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auf dem Campus befinden sich hauptsachlich in dem nach ihr benann
ten Jeanne-Mammen-Saal im Torhaus sowie im Max-Delbriick-Haus 
des MDC. 

Professor Detlev Ganten schrieb in dem Buch "Wissenschaft und Kunst 
auf dem Campus Berlin-Buch" (2001) u.a.: "Der Skulpturenpark des 
MDC enthiilt uber seinen unmittelbar erlebbaren iis
thetischen Reiz auch eine weitergehende Absicht. 
Wissenschajt in Verbindung mit Kunst kann nicht 
inhuman werden. Viele groBe Forscher haben das ge
wuBt und sich auf Kunst und Kunstler eingelassen': 
Und mit Bezug auf Alexander von Humboldt, der "in 
der Verbindung aus Wissenschajt und Kunst den 
Weg des Menschen in die Humanitiit sah und stolz 
aUf den Dreiklang war, den es dabei zu horen gab", 
schrieb er weiter: "Wissenschajt, Kunst, Humanitiit: 
In Berlin-Buch, am Max-Delbrilck-Centrum fur Mo
lekulare Medizin (MDC), wollen wir auf diesen Drei
klang horen ': 
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Abb. 143. (links) 
.. Anabase" von Rolf Szymanski, 
1983 

Abb. 144. (rechts) 
"L'Homme" von Jean Jpousteguy, 
1963 

Abb. 145. 
"Junger Mann mit Schal" (Portrait 
Max Delbriickj von Jeanne Mam
men, um 1935-40 
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5.7. INVESTIVE ENTWICKLUNGEN 

Seit 1992 wurden mit Hilfe betrachtlicher Mittel vom Bund und dem 
Land Berlin, des Europaischen Fonds fUr Regionalentwicklung (EFRE) 
und der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur" des Landes Berlin umfangreiche bauIiche MaBnahmen 
zur Erhaltung, Renovierung und Modernisierung von Forschungsein
richtungen und der Infrastruktur des Campus vorgenommen. Nachfol
gend werden wichtige Bauvorhaben beschrieben. 
1993-1998: Innenrekonstruktion des Max-Delbriick-Hauses (vormals 

Gebaude des 1974-1980 errichteten Akademie-Zentralin
stituts fUr Molekularbiologie (Abb. 94) flir 42,5 Millionen 
Mark. 

1993-1994: Rekonstruktion der Gebaude des 1970-1972 errichteten 
Rechenzentrums der ehemaligen Akademieinstitute Berlin
Buch (Abb. 91, 112) flir 1,9 Millionen Mark; Umwandlung 
zur Bibliothek mit Informationszentrum (N. W. Timofeeff
Ressovsky-Haus); Erbffnung am 28. Marz 1994. 

1994-1995: Innenrekonstruktion des Tierhauses am Lindenberger Weg 
(Abb. 89) flir 4,3 Millionen Mark; Obergabe am 25. Januar 
1995. 

1994-1996: Sanierung des Franz Gross-Hauses im Territorium Medizini
scher Bereich I, WiltbergstraBe (Abb. 86) flir 1 Million Mark. 

1994-1997: Rekonstruktion des Flachbaus des Max-Delbriick-Hauses 
flir 3,9 Millionen Mark. 

1994-1998: Bau der Hochgeschwindigkeitsdatenleitung mit 622 

Mbits/see fUr 14,8 Millionen Mark. 
1996: Bau der Notaufnahmestation in der Franz-Volhard-Klinik 

(Abb. 87) fUr 2,1 Millionen Mark. 
1996-1997: Rekonstruktion des Gebaudeteils C (Abb. 73) der Robert

Rossle-KIinik mit Mitteln der Deutschen Krebshilfe fUr 4 
Millionen Mark; Einweihung am 28. November 1997. 

1996-1998: Rekonstruktion des 1951-1954 erbauten Walter-Friedrich
Hauses (Abb. 69) flir 18,5 Millionen Mark (Ostfliigel von 
1996-1997, offizielle Obergabe am 8. Dezember 1997; 
Westfliigel von 1997-1998, offizielle Obergabe am 16. 

April 1999). 

1997 -1998: Sanierung des friiheren Direktorenhauses, erbaut 1928-

1929, jetzt Gastehaus (Abb. 10) flir 1,8 Millionen Mark. 
1997-1998: Rekonstruktion mit kompletter Innenmodernisierung des 

1928-1929 erbauten Kaiser-Wilhclm-Instituts flir Hirnf'or
schung (ab 1992 Oskar- und cecile-Vogt-Hauses; Abb. 11, 

62, 122) als Laborgebaude des Innovations- und Griinder
zentrums der BBB Biomediziniscber Forschungscampus 
Berlin-Buch GmbH flir 14,5 Millionen Mark; Baubeginn 
Januar 1997, AbschluB der Bauarbeiten Mai 1998. 

1997-1998: Rekonstruktion des 1914-1916 nach Planen von Ludwig 
Hoffmann erbauten Wirtschaftsgebaudes (Abb. 4) des Zen
tralfriedhofs Buch-Karow mit Umbau zum "Glasernen La
bor" (Abb. 127, 128) fUr 3 Millionen Mark. Baubeginn 
September 1997, Einweihung am 19. April 1999. 
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1997 -1998: Rekonstruktion des 1914-1916 nach Plan en von Ludwig 
Hoffmann erbauten Verwaltungsgebaudes (Torhaus; Abb. 3) 
des Zentralfriedhofs Buch-Karow mit Umbau zum Jeanne
Mammen-Saal (benannt nach der mit Max Delbriick be
freundeten Berliner Malerin) und Cafe Max (benannt nach 
Max Delbriick) sowie WiederOffnung und Rekonstruktion 
des anfangs der 60er Jahre geschlossenen Tordurchganges 
fUr insgesamt 1,5 Millionen Mark. 

1997 -1998: Bau des ersten Laborgebaudes des Innovations- und Griin
derzentrums der BBB Biomedizinischer Fortschungscam
pus Berlin-Buch GmbH fUr 21 Millionen Mark; Baubeginn 
Januar 1997; Einweihung als Erwin-Negelein-Haus am 8. 
September 1998 (Abb. 125). 

1998-2000: Bau des Instituts fur Molekulare Pharmakologie fUr 56 
Millionen Mark (Abb. 118, 119); Grundsteinlegung am 13. 
Juli 1998, Inbetriebnahme Oktober 2000, offizielle Einwei
hung am 5. Juli 2001. 

1999-2000: Bau des neuen Gebaudes der Eckert u. Ziegler AG (Abb. 
131). 

1999-2001: Bau des zweiten, nach Otto Warburg benannten Laborge
baudes des Innovations- und Griinderzentrums der BBB 
Biomedizinischer Forschungscampus Berlin-Buch GmbH 
fUr 21 Millionen Mark; Baubeginn Oktober 1999: Einwei
hung am 12. Oktober 2001 (Abb. 129). 

2000-2001: Bau des nach Karl Lohmann benannten Biotechnologi
schen Produktionsgebaudes der BBB Biomedizinischer 
Forschungscampus Berlin-Buch GmbH fUr 8,8 Millionen 
Mark; Baubeginn April 2000, Einweihung am 12. Oktober 
2001 (Abb. 129). 

2000-2001: Bau des Kommunikationszentrums des MDC mit zwei Hor
salen mit insgesamt 500 Platzen, Laboren und Seminar
raumen fUr 15,6 Millionen Mark; ErOffnung am 29. No
vember 2001 (Abb. 114). 

2001: Baubeginn fUr das Hermann v. Helmholtz-Haus des MDC 
(Abb. 114). 

2001 : Grundsteinlegung fUr die 3. Baustufe des Innovations- und 
Griinderzentrums; Baukosten ca. 42,5 Millionen Mark; 
Grundsteinlegung am 12. Oktober 2001; voraussichtliche 
Inbetriebnahme 2003. 

159 
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6. WISSENSCHAFTLICHE EDITIONEN 

Zur Tradition der Bucher medizinisch-biologischen Institute tiber nun
mehr drei verschiedene Generationen in mehr als 70 Jahren gehort auch 
die Herausgabe wissenschaftlicher Zeitschriften sowie von Fachbu
chern, Handbtichern und Serienveroffentlichungen durch Wissen
schaftler und Arzte der Institute und Kliniken tiber ihre Fachgebiete, 
wovon nachfolgend die wichtigsten aufgeflihrt werden. 

Zeitsch riften und Fortsetzungswerke: 
1902 grlindeten der Schweizer Neurologe August Forel und Oskar Vogt 
das zunachst von Korbinian Brodmann redigierte "Journal flir Psycho
logie und Neurologie", herausgegeben vom Verlag Johann Ambrosius 
Barth in Leipzig. Dieses Journal hatte einen Vorganger, denn Band 1 
des "Journal flir Psychologie und Neurologie" war Band 11 der bereits 
1892 u.a. von August Forel und Sigmund Freud gegrlindeten "Zeit
schrift fur Hypnotismus, Suggestionstherapie, Suggestionslehre und 
verwandte psychologische Forschungen". 1920 wurde Cecile Vogt in 
den Kreis der Mitherausgeber des "Journal flir Psychologie und Neuro
logie" aufgenommen. Ab 1928 erhielt mit Band 36 die Zeitschrift den 
Untertitel "Mitteilungen aus dem Gesamtgebiet der Anatomie, Physio
logie und Pathologie des Zentralnervensystems sowie der medizini
schen Psychologie". Von 1928 (Band 36) bis 1934 (Band 46) war die 
Zeitschrift zugleich Organ des Instituts flir Hirnforschung in Moskau, 
das Oskar Vogt im Zusammenhang mit seinen Arbeiten zur zytoarchi
tektonischen Analyse von Lenins Gehirn nebenamtlich leitete. Kriegs
bedingt stellte mit Band 51 die Zeitschrift 1942 ilh Erscheinen ein. 1954 
grlindeten Cecile und Oskar Vogt das "Journal fur Hirnforschung" mit 
dem Untertitel "Organ des Instituts flir Hirnforschung und Allgemeine 
Biologie in Neustadt (Schwarzwald)", auch als Vogts Hauszeitschrift be
zeichnet. 1962 erhielt das Journal flir Hirnforschung den Untertitel 
"International Journal of Neurobiology", der 1984 in "International 
Journal of Brain Research and Neurobiology" mit dem Neuroanatomen 
Walter Kirsche von der Berliner Charite der Humboldt-Universitat als 
Editor-in-Chief geandert wurde. Dieses Journal erscheint noch heute im 
Berliner Akademie-Verlag als "Journal of Brain Research/ Journal flir 
Hirnforschung", Founded by Cecile and Oskar Vogt, herausgegeben von 
dem Anatomen Ernst Winkelmann von der Universitat Leipzig. Das 
"Journal of Brain Research" tragt jetzt das Addendum "Under the pa
tronage of the World Federation of Neurology and in collaboration with 
the Cecile and Oskar Vogt Institute of Brain Research of the University 
Dusseldorf, Paul Flechsig Institute of Brain Research of the University 
of Leipzig and the Institute of Anatomy, Medical Faculty (CharM), 
Humboldt University Berlin". Mit mehr als 100jahriger Tradition gehort 
diese Zeitschrift zu den altesten in Deutschland, mit der noch heute das 
Wirken von Cecile und Oskar Vogt gewurdigt wird. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg grlindeten der Bucher Medizinbiophysiker 
Walter Friedrich, Direktor des Instituts flir Medizin und Biologie, und 
der Gynakologe Richard Schroder von der Medizinischen Fakultat der 
Universitat Leipzig eine Fachzeitschrift fur Onkologie, betitelt "Archiv 
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fur Geschwulstforschung - Organ ftir Krebsforschung, Krebsbekamp
fung und Krebsstatistik", herausgegeben vom Verlag Theodor Stein
kopff in Dresden, u.a. mit Arnold Graffi, Hans Gummel und Karl Loh
mann vom Bucher Institut fur Medizin und Biologie im Mitherausge
bergremium. Der Untertitel zeigt an, daJ3 mit dieser Zeitschrift das 
Krebsproblem in seiner ganzen Breite von der Forschung tiber Klinik bis 
hin zur Epidemiologie erfaJ3t werden soUte. Die Schriftleitung lag u.a. 
beim Bucher Institut fur Krebsforschung (Hans Berndt und Tilo 
Schramm). Das "Archiv fur Geschwulstforschung" war nach der 1903 
durch das "Deutsche Zentralkomitee ftir Erforschung und Bekampfung 
der Krebskrankheiten Berlin" gegrundeten "Zeitschrift fur Krebsfor
schung" und der 1933 gegrundeten "Monatsschrift ftir Krebsbekamp
fung", die 1944 ihr Erscheinen einstellte, das dritte Fachjournal fur On
kologie in Deutschland, das allerdings 1990 den Abwicklungsvorgan
gen bei der deutschen Vereinigung zum Opfer fie!' 
Eine weitere Zeitschrift, die unter wesentlicher Beteiligung von Bucher 
Wissenschaftlern, namlich Arnold Graffi, Hans Gummel und Friedrich 
Jung, 1958 gegrundet wurde, redigiert in der Bucher Schriftleitung von 
Werner Scheler und Heinz Bielka, war die "Acta biologica et medica 
germanica", herausgegeben vom Akademie-Verlag Berlin. Weitere Her
aus- und Mitherausgeber waren bekannte Wissenschaftler und Arzte 
verschiedener Fachrichtungen der Bucher Institute, so Rudolf Bau
mann, Ernst-Georg Krause, Peter Oehme, Gtinter Pasternak, Albert Wol
lenberger und Wolfgang Zschiesche. 1983 erfolgte, den Entwicklungen 
in verschiedenen Grenzbereichen von Medizin und Biologie Rechnung 
tragend, die Umbenennung in "Biomedica et Biochimica Acta". Dieses 
Journal, in dem in entsprechenden Sektionen Ergebnisse der klinischen 
und experimentellen zell- und molekularbiologischen, physiologischen, 
pharmakologischen, immunologischen und medizinisch-genetischen 
Forschung pubJiziert wurden, war im deutschsprachigen Raum einma
Jig, muJ3te aber trotz internationaler Anerkennung im Ergebnis der 
deutsch-deutschen Vereinigung 1991 ihr Erscheinen einstellen. 
1966 wurde von Professor Karlheinz Lohs, damals Direktor des Bucher 
Instituts fur Biophysik, die Zeitschrift "Studia biophysica" gegrundet, 
zunachst als Publikationsorgan der "GeseUschaft fur Reine und Ange
wandte Biophysik" in der DDR. Ab 1971 erschien die Zeitschrift im Auf
trag der "Gesellschaft fur physikalische und mathematische Biologie 
der DDR" und des "Koordinierungszentrums fur das RGW-Programm 
Biophysik" im Akademie-Verlag Berlin. Ab 1972 trug sie den Untertitel 
"Internationale Zeitschrift fur ausgewahlte Gebiete der Biophysik". 
Chefredakteure waren die Bucher Wissenschaftler Adalbert Rakow (bis 
1981), Wolfgang Peil (1981-1985) und Heinz Welfle (1985-1991). 1991 
stellte die "Studia biophysica" ihr Erscheinen im Akademie-Verlag ein. 
Die Verlagsrechte wurden zwar von Gordon and Breach Science Publis
hers (England) tibernommen, die Zeitschrift aber nicht weitergefuhrt. 

1992 rief Detlev Ganten, wissenschaftlicher Vorstand des im gleichen 
Jahr gegrundeten Max-Delbruck-Centrums fur Molekulare Medizin in 
Berlin-Buch, die Zeitschrift "The Clinical Investigators" ins Leben, und 
zwar als Fortsetzung der bereits 1922 gegrundeten bekannten deut
schen Zeitschrift "Klinische Wochenschrift", herausgegeben vom Sprin-
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ger-Verlag Heidelberg. 1995 wurde diese Zeitschrift sodann in "Journal 
of Molecular Medicine" (JMM) umbenannt und erhielt damit auch in 
dieser Hinsicht ihre Beziehung zum Max-Delbriick-Centrum fUr Mole
kulare Medizin. Editor-in-chief ist, gemeinsam mit Peter K. Vogt, Detlev 
Ganten, wissenschaftlicher Direktor des MDC. 
1988 wurde die Zeitschrift "Glia" gegriindet. Sie erscheint beim Verlag 
Wiley-Liss, New York. Editors-in chief sind Bruce Ransom von der Uni
versity of Washington (Seattle, USA) und Helmut Kettenmann vom 
Max-Delbriick-Centrum ftir Molekulare Medizin. 
1993 wurde die Redaktion (Editorial Office) des "WHL News Letter", 
dem Prasidenten der WHL (World Hypertension League) Prof. Dr. Detlev 
Ganten folgend, von Heidelberg nach Berlin-Buch verlegt. Der 1988 ge
griindete WHL Newsletter ist das Publikationsorgan der Welt-Hyperto
nie-Liga als internationale Vereinigung nationaler und regionaler Orga
nisationen zur Diagnose, Bekampfung und Pravention des Bluthoch
drucks. 
Als Publikationsorgan der Deutschen Neurowissenschaftlichen Gesell
schaft wurde 1994 die Zeitschrift "Neuroforum" gegriindet. Sie wird 
vom Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg mit Helmut Ketten
mann vom Max-Delbriick-Centrum als Edidor-in-chief herausgeben. 

Fachbiicher/Monographien: 
Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung erschienen zwei 
Bticher, in denen zusammenfassend tiber Arbeiten aus dem Institut be
richtet wurde. Noch vor ihrem Weggang von Berlin-Buch faBten Cecile 
und Oskar Vogt wesentliche Ergebnisse ihrer langjahrigen Forschungs
arbeiten in dem Buch "Sitz und Wesen der Krankheiten im Licht der to
pistischen Hirnforschung und des Variierens der Tiere" (mit 271 Abbil
dungen!) zusammen, das 1937 beim Verlag von Johann Amrosius Barth 
in Leipzig erschien (s. Abb. 26). 
1944 haben N. W. Timofeeff-Ressovsky und K. G. Zimmer ihre Arbeiten 
zur Mutationserzeugung durch Riintgen- und Neutronenstrahlen in ei
nem Buch mit dem Titel "Das Trefferprinzip in der Biologie" zu
sammengefaBt und zum Druck bei einer Leipziger Druckerei einge
reicht. Kriegsbedingt war jedoch eine umgehende Veriiffentlichung 
nicht mehr miiglich. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte mit be
sonderer Genehmigung der sowjetischen Militaradministration das 
Buch 1947 beim Verlag S. Hirzel in Leipzig erscheinen (s. hierzu auch S. 
215 sowie Abb. 43). 

Zwischen 1959 und 1992 haben Wissenschaftler der Bucher Akademie
institute in verschiedenen Btichern (Monographien, Handbtichern) tiber 
Ergebnisse ihrer Forschungsgebiete berichtet, womit die im Kapitel 
"Forschungsprogramme" der Akademieinstitute (s. S. 103) genannten 
Arbeiten auch in dieser Form dokumentiert wurden. 

Rudolf Baumann: Coma diabeticum, seine Pathophysiologie, Pathoge
nese, Symptomatik und Therapie. Verlag Volk und Gesundheit, Ber
lin, 1959 

Arnold Graffi und Heinz Bielka: Probleme der Experimentellen Krebs
forschung. Akademische Verlagsgesellschaft Geest u. Portig K.-G., 
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Leipzig, 1959. Franz6sische Ausgabe 1963 bei Gauthier-Villars Edi
teur, Paris 

Tilo Schramm, Heinz Bielka und Arnold Graffi: Geschwulsterzeugung 
durch chemische Substanzen. Handbuch der Experimentellen Phar
makologie. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1966 

Dieter Bierwolf, Heinz Bielka und Arnold Graffi: Geschwulsterzeugung 
durch Viren. Handbuch der Experimentellen Pharmakologie. Sprin
ger Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1966 

Peter Langen: Antimetabolites of Nucleic Acid Metabolism. Gordon and 
Breach, New York, London, Paris, 1968 

Alfred Katzenstein (Hrsg.): Hypnose: Aktuelle Probleme in Theorie, Ex
periment und Klinik. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1971 

Gunter Pasternak und Ulrich SchneeweiB (Hrsg.): Transplantations- und 
Tumorimmunologie. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1973 

Arnold Graffi (Ed.): Murine Virus Leukemias. Verlag Theodor Stein
kopff, Dresden, 1974 

Alfred Katzenstein: Suggestion und Hypnose in der psychotherapeuti
schen Praxis. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1978 

Ulrich SchneeweiB, Eva-Maria Fabricius und Willi Schmidt: Tumorfor
schung am biologischen Modell. Experimentelle und theoretische 
Grundlagen des Tumor-Tetanus-Phanomens. Gustav Fischer Verlag, 
Jena, 1980 

Rudolf Baumann, Harald Dutz und Stefan Nitschkoff: Arterielle Hyper
tonie. I u. II. Akademie-Verlag, Berlin, 1981 

Horst Heine und Lothar Heinemann: Angiologie in der arztlichen Pra
xis. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1981 

Jens G. Reich and E. E. Sel'kov: Energy Metabolism of the Cell. Acade
mic Press, London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco, 1981 

Heinz Bielka (Ed.): The Eukaryotic Ribosome. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, New York, 1982 

Hans-Dieter Faulhaber: Der hohe Blutdruck. 3. Auflage. Verlag Volk 
und Gesundheit, Berlin, 1982 

Hans-Dieter Faulhaber: Therapie der arteriellen Hypertonie. Gustav Fi
scher Verlag, Jena, 1983 

Klaus Gunther und Wolfgang Schulz: Biophysical Theory of Radiation 
Action: A treatise on relative biological effectiveness. Akademie
Verlag, Berlin, 1983 

Klaus Ruckpaul und Horst Rein (Ed.): Cytochrome P450. Akademie-Ver
lag, Berlin, 1984 

Stephan Tanneberger (Hrsg.): Allgemeine Tumorchemotherapie. Akade
mie-Verlag, Berlin, 1986 

Stephan Tanneberger (Hrsg.): Spezielle Chemotherapie. Akademie-Ver
lag, Berlin, 1986 

Frieder Scheller and Florian Schubert: Biosensors. Elsevier Amsterdam, 
London, New York, Tokyo, 1992. 

1995 erschien, herausgegeben von Helmut Kettenmann (MDC) und Bru
ce Ramson (Washington University, Seattle, USA) im Oxford University 
Press das Buch "Neuroglia". 
Seit 1997 erscheint beim Springer-Verlag Berlin-Heidelberg als Fortset
zungswerk das "Handbuch der Molekularen Medizin", herausgegeben 
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von Detlev Ganten und Klaus Ruckpaul vom Max-Delbriick-Centrum 
fUr Molekulare Medizin. In den bisher erschienenen Banden wurden 
Themen wie "Molekular- und zellbiologische Grundlagen der molekula
ren Medizin", "Tumorerkrankungen", "Herz-Kreislauferkrankungen", 
"Immunsystem und Infektiologie", "Erkrankungen des Zentralnerven
systems", "Monogen bedingte Erbkrankheiten", "Endokrinopathien" 
und "Rheumatische Erkrankungen" jeweils aus medizinischer, moleku
lar- und zellbiologischer sowie genetischer Sicht behandelt. 
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7. BUCHER BEZIEHUNGEN ZU BERLINER 
AKADEMIEN 

Am 1. Juli 1700 wurde nach PHinen von Gottfried Wilhelm Leibniz 
durch Kurfiirst Friedrich III. in Berlin die "Kurfiirstlich Brandenburgi
sche Societat der Wissenschaften" gegriindet. Ab 1701, d.h. nach der 
Kronung von Friedrich III. zum Konig von PreuBen als Friedrich I., wur
de die Akademie in "Koniglich PreuBische Societat der Wissenschaften" 
umbenannt und als solche 1711 offiziell eroffnet. Unter Friedrich II. 
(dem "GroBen") wurde sie 1744 mit der 1743 gegriindeten "Societe Lit
teraire" zur "Koniglichen Akademie der Wissenschaften" vereinigt und 
erhielt 1746 die Bezeichnung "Academie Royale des Sciences et Belles
Lettres". Mit dem Statut von 1812 wurde offiziell der Name "Koniglich 
PreuBische Akademie der Wissenschaften" eingefiihrt. Von 1918-1945 
hieB sie "PreuBische Akademie der Wissenschaften". 
1946 wurde, entsprechend einer Griindungsanweisung der Sowjeti
schen Militaradministration in Deutschland, die "Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin" gegriindet, die 1972 durch Verordnung 
des Ministerrats der DDR in "Akademie der Wissenschaften der DDR" 
umbenannt wurde. 
GemaB Artikel 38,2 des Einigungsvertrages der beiden Deutschen Staa
ten vom 31. August 1990 wurde die Akademie der Wissenschaften der 
DDR 1991 aufgeli:ist. Durch einen Staatsvertrag zwischen Berlin und 
dem Land Brandenburg wurde 1992 die "Berlin-Brandenburgische Aka
demie der Wissenschaften (vormals PreuBische Akademie der Wissen
schaften)" konstituiert. 
Wahrend dieser wechselvollen Geschichte gab es vielfaltige Beziehun
gen Bucher Institutionen und Personlichkeiten zu dies en Akademien. 

1670 erwarb der brandenburgische Generalwachtmeister Gerhard Bern
hard Reichsfreiherr von Polnitz (1617-1679) das Gut Buch. Einer seiner 
Enkel, Karl Ludwig Freiherr von Pi:ilnitz (1692-1775), galt als eine schil
lernde Personlichkeit an den Hofen der preuBischen Konige, bei denen 
er es aber immerhin zum Kammerherrn und Oberzeremonienmeister 
und, mehr noch, 1744 sogar zum Ehrenmitglied der Akademie brachte. 
Inwieweit dafur Beziehungen von Gottfried Wilhelm Leibniz zu Hen
riette Charlotte von Polnitz, einer Cousine von Karl Ludwig Freiherr 
von Polnitz, eine Rolle spiel ten, ist unklar. 
1723 erwarb Adam Otto von Viereck (1684-1758), Wirklicher Geheimer 
Etatsrat und Dirigierender Minister im Generaldirektorium in preuBi
schen Diensten, das Rittergut Buch. Von 1733 bis 1743 war er sog. Pro
tektor und von 1744 bis 1747 Kurator der Akademie. 1747 wurde er Eh
renmitglied der Akademie. Adam Otto von Viereck war wesentlich an 
der Entwicklung und ersten Reorganisation der Akademie, 1733 an der 
Wahl des Mitbegriinders dieser Societat, Daniel Ernst Jablonski (1660-
1741), und 1746 an der Wahl von Pierre-Louis Moreau de Maupertuis 
(1698-1759) als Prasident der Akademie beteiligt. 
Ein Ersuchen von Otto von Viereck an den PreuBischen Konig Friedrich 
II. den "GroBen" fur Aufenthalte in Buch wurde von diesem am 14. No
vember 1740 von Rheinsberg aus u.a. folgendermaBen beantwortet: 
"Ich erteiIe euch zwar die erbetene Permission, aIle 14 rage nach Bucke 
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zu gehen, aber Ihr miisset aile Conferenztage das Direktorium besuchen 
um nichts in Euren Departements= und deren Generalsachen zu versdu
men. Denn in Eurer Abwesenheit bei Eurer vorigen Reise ist nicht alles 
so prompt besorgt worden, wie es sein soli, weil es scheinet, daB andere 
sich gleichfalls bei der Abwesenheit dero Ministers im Dienst relachie
ren': Uber die Tatigkeit Vierecks in der Akademie finden wir in der Ge
schichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin von Adolf Harnack aus dem lahre 1900 (Erster Band, Erste Half
te, S. 219) u.a. vermerkt: ,,1m Gegensatz zu seinen Vorgdngern besass 
von Viereck ein wirkliches Interesse fiir die Wissenschaft und ein war
mes Herz fiir die Societdt. Ihm verdanke sie es, dass den unwiirdigen 
Zustdnden in ihrer Prdsidentschaft ein Ende gemacht wurde. " 

In den folgenden lahren des Bestehens der PreuBischen Akademie gab 
es bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges kaum noch Beziehungen zu 
Berlin-Buch. Sowohl Oskar und Cecile Vogt als auch Nikolai Wladimi
rovich Timofeeff-Ressovsky wurden 1932 bzw. 1940 zwar zu Mitglie
dern der Leopoldina gewahlt, nicht jedoch der PreuBischen Akademie 
der Wissenschaften. Dies verwundert, was Oskar Vogt betrifft, da sich 
die in Berlin ansassige PreuBische Akademie der Wissenschaften am 
Anfang des 20. lahrhunderts an einem Vorhaben der internationalen 
"Organisation der Hirnforschung" beteiligte. Die einzige Beziehung der 
PreuBischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin-Buch betraf Ro
bert Rossie, Pathologe an der Charite, der schon sehr frlih dem Kurato
rium des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung angehorte und 
1934 zum Mitglied der Akademie gewahlt wurde. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es wieder zu intensiven Bezie
hungen zwischen Buch und der Berliner Akademie, namlich der 1946 
gegrundeten Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Diese 
Beziehungen entstanden jedoch nicht auf der Grundlage der Ernennung 
von Staatsbeamten als Bedienstete der Akademie, sondern betrafen die 
Mitwirkung und Mitgliedschaften Bucher Wissenschaftler in der Aka
demie zwischen 1947 und 1991. Bereits 1949 wurden Professor Walter 
Friedrich und Professor Karl Lohmann Ordentliche Mitglieder der Aka
demie. Am 7. Dezember 1949 libernahm Karl Lohmann als Sekretar die 
Leitung der Klasse fUr medizinische Wissenschaften, und zwar als 
Nachfolgher von Robert Rossie. 1951 erfolgte in dieser Klasse die Grun
dung der Sektion fur Geschwulstkrankheiten mit Walter Friedrich als 
Vorsitzenden, der u.a. Heinrich Cramer, Arnold Graffi und Hans Gum
mel als Mitglieder angehorten. Der ebenfalls in dieser Klasse gegrunde
ten Sektion fUr Pharmakologie und Pharmazie stand Friedrich lung, der 
Sektion fUr Chirurgie Hans Gummel als Referent vor. 
1950 wurden Oskar und Cecile Vogt in Anerkennung ihrer hervorragen
den wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebeit der Hirnforschung 
zu Ehrenmitgliedern der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin gewahlt. 
Von 1951 bis 1955 war Professor Walter Friedrich Prasident der Deut
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Von 1956 bis 1958 
nahm er noch das Amt des Vizeprasidenten wahr. 
Das 1947 gegrundete institut fUr Medizin und Biologie unterstand als 
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Einrichtung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin dem 
Direktor beim Prasidenten der Akademie, in dessen Buro Dr. Hans 
Gummel als wissenschaftlicher Referent fUr medizinische Wissenschaf
ten tatig war. 1954 wurde die Klasse fUr medizinische Wissenschaften 
im Zusammenhang mit Veranderungen der Klassenstrukturen als Klas
se fUr Medizin neu konstituiert. Diese wurde von 1954 bis 1961 erneut 
von Karl Lohmann, von 1975 bis 1988 von Rudolf Baumann und da
nach bis 1990 von Gunter Pasternak geleitet. 
Am 1. Juli 1957 wurde bei der Akademie die Forschungsgemeinschaft 
der Naturwissenschaftlichen, Technischen und Medizinischen Institute 
gegrundet (s. S. 133). Vorstandsmitglied dieses Gremiums war Hans 
Gummel. 1m Zusammenhang mit der Akademiereform wurden 1968 
anstelle der Forschungsgemeinschaft zunachst Forschungsbereiche der 
Akademie gebildet (s. S. 117), 1972 das Forschungszentrum fUr Moleku
larbiologie und Medizin (s. S. 94). Leiter dieses Forschungszentrums 
war von 1972 bis 1979 der von der Universitat Greifswald wieder nach 
Buch zuruckgekehrte Professor Werner Scheler (bis 1959 Mitarbeiter 
von Professor Friedrich Jung in Berlin-Buch), anschlie13end bis 1990 
Prasident der Akademie der Wissenschaften der DDR. 
Von 1949 bis 1992 geharten neben Walter Friedrich und Karl Lohmann 
folgende Bucher Wissenschaftler als Ordentliche Mitglieder der "Deut
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" (zum 7. Oktober 1972 
durch Verordnung des Ministerrats der DDR trotz Widerspruchs durch 
Akademiemitglieder und Mitarbeiter der Akademieinstitute in "Akade
mie der Wissenschaften der DDR" umbenannt) an (in der Reihenfolge 
ihrer Zuwahl): Arnold Graffi und Hans Gummel (1961), Friedrich Jung 
(1964), Rudolf Baumann (1966), Werner Scheler (1973), Heinz Bielka 
(1978), Albert Wollenberger (1978), Gunter Pasternak (1979), Hans 
Wolfgang Ocklitz (1980), Stephan Tanneberger (1989). 
1991 wurde die Akademie der Wissenschaften der DDR im Ergebnis des 
Einigungsvertrages zwischen beiden deutschen Staaten vom 20. Sep
tember 1990 aufgel6st. 

In die 1992 neukonstituierte "Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften (vormals Preu13ische Akademie der Wissenschaften)", 
wurden 1992 aus dem Max-Delbruck-Centrum fUr Molekulare Medizin 
Detlev Ganten und Heinz Bielka als Ordentliche Mitglieder gewahlt, 
letzterer in der konstituierenden Sitzung der Akademie am 27. Marz 
1993 auch zum Sekretar der Biowissenschaftlich-Medizinischen Klasse 
(hatte das Amt bis 1996 inne). Zu Ordentlichen Mitgliedern wurden 
weiter gewahlt: Frieder Scheller (1994), Rainer Dietz (1995), Bernd Dar
ken (1997) und Jens Reich (1998). 
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8. CHRONOLOGISCHE UBERSICHT 

1930/31: 

1931 : 

1932: 

1937: 

1944/45: 

1945-1947: 

1947: 

1949: 

1950/51 : 
1954/56: 
1954: 

1955: 

1956: 

1958: 

1959: 

Inbetriebnahme des 1928 bis 1929 errichteten Gebaudes 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) fUr Hirnforschung 
(Abb. 10, 11; ab 1992 Oskar- und Cecile-Vogt-Haus) unter 
Prof. Dr. Oskar Vogt (Abb. 6, 14) mit Direktorenhaus und 
Beamtenhaus (Mitarbeiterhaus) (Abb. 10). 
Offizielle Einweihung des KWI fUr Hirnforschung am 2. Ju
ni 1931 in Gegenwart von Geheimrat Prof. Dr. Max Planck, 
Prasident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Abb. 13). 
Inbetriebnahme der Forschungsklinik (Abb. 10, 12) des 
KWI fUr Hirnforschung. 
Prof. Dr. Hugo Spatz (Abb. 27) tibernimmt am 1. April 
nach dem endgiiltigen Ausscheiden von Oskar Vogt die 
Leitung des KWI fUr Hirnforschung. 
Verlegung der meisten Abteilungen des KWI fUr Hirnfor
schung in westliche Teile Deutschlands; in Buch verblieb 
nur die genetische Abteilung mit N. W. Timofeeff-Ressov
sky (Abb. 32, 45). 
Beaufsichtigung des Instituts durch die Sowjetische Mili
taradministration und dem Magistrat von Berlin, "Deut
sche Zentralverwaltung fUr Volksbildung". 
Die Sowjetische Militaradministration tibergibt der 1946 
gegriindeten "Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin" die Bucher Forschungseinrichtung zur Griindung 
eines Instituts fUr Medizin und Biologie; Grtindung des In
stituts am 27. Juni 1947 (Abb. 51). Erster Direktor wird 
Prof. Dr. Dr. Karl Lohman (Abb. 46), ab 28. Januar 1948 
Prof. Dr. Walter Friedrich (Abb. 55). 
Am 1. April wird die Geschwulstklinik des Instituts fUr 
Medizin und Biologie unter Prof. Dr. Heinrich Cramer 
(Abb. 57) erOffnet (Abb. 58). 
Erweiterungsbau Klinik B (Abb. 73). 
Erweiterungsbau Klinik C (Abb. 73) mit Wirtschaftsgebaude. 
Fertigstellung des Neutronenhauses (Abb 69; ab 1992 Wal
ter-Friedrich-Haus); die zugehiirige groBe Halle fUr die 
Hochvoltanlage (Abb. 70) wird 1960 in Betrieb genommen. 
Die urspriinglich an dies em Ort nach Planen von Ludwig 
Hoffmann von 1913-1925 erbaute Kapelle (Abb. 5) wurde 
1951 gesprengt. Die Hochspannungshalle des Neutronen
hauses wurde 2000 abgerissen und an dieser Stelle das 
Kommunikationszentrum (Abb. 114) errichtet. 
Fertigstellung des Tierstalls "Warmtierhaus" am Linden
berger Weg (Abb. 89). 
Griindung der Arbeitsstelle fUr Kreislaufforschung zum 1. 
April 1956. 
Eingliederung des "Instituts fUr Kortiko-Viscerale Patholo
gie und Therapie" (Abb. 84; ab 1992 Franz-Volhard-Klinik) 
in das Akademieinstitut ftir Medizin und Biologie. 
Inbetriebnahme des Riintgenhauses der Geschwulstklinik 
(Abb.76). 
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1960: 

1961 : 

1961 : 

1965: 

1968: 

1972: 

1972: 

1977: 

1978: 

1980: 

1980: 

1981 : 

1982: 

1982: 

1983: 

1991 : 

1991 : 

Benennung der Geschwulstklinik am I. Mai nach dem Pa
thologen Robert Rossie. 
Aus den bisherigen Abteilungen bzw. Arbeitsbereichen des 
Instituts fur Medizin und Biologie werden zum I. Oktober 
1961 die selbstandigen Institute fur Angewandte Isotopen
forschung, Biochemie, Biophysik, Experimentelle Krebs
forschung, Pharmakologie und Zellphysiologie sowie die 
einem Institut gleichgestellte Geschwulstklinik "Robert 
RossIe" gebildet. 
Fertigstellung (I. Baustufe) des Pavilions fur Gewebezuch
tung und Virologie (Abb. 90); im November/Dezember 
2000 abgerissen. 
Fertigstellung des Laborgebaudes des Instituts fur Herz
Kreislaufforschung (Abb. 78); ab 2000 Gebaude der "RCC 
Gen bio tec GmbH". 
Fertigstellung des neuen Operationstraktes der Robert
Rossle-Klinik. 
Fertigstellung des Gebaudes fur das Rechenzentrum (Abb. 
91); ab 1994 Bibliothek, N. W. Timofeeff-Ressovsky-Haus 
(Abb. 112). 
Bildung der Zentralinstitute fur Molekularbiologie, Krebs
forschung und Herz-Kreislaufforschung durch Zusammen
legung der Bucher Institute und Kliniken der Akademie. 
Inbetriebnahme der Betatronanlage der Robert-Rossle-Kli
nik. 
Fertigstellung des Kasinos mit grol3em Vortrags- und Ge
sellschaftssaal. 
Fertigstellung des Laborgebaudes fur das Zentralinstitut 
fur Molekularbiologie (Abb. 94; ab 1992 Max-Delbriick
Haus). 
Fertigstellung des Gebaudeteils "Poliklinik" der Robert
Rossle-Klinik (Abb. 99). 
Inbetriebnahme der Anlage fur Computertomographie der 
Robert -Rossle-Klinik. 
Fertigstellung des Gebaudes fur den Bereich Herzin
farktforschung und Kardiologische Intensivmedizin der 
Klinik des Zentralinstituts fur Herz-Kreislaufforschung 
(Abb.87). 
Fertigstellung der 2. Baustufe des Pavilions fur Gewebe
zuchtung und Virologie (Abb. 90); im November/Dezember 
2000 abgerissen. 
Inbetriebnahme des Linearbeschleunigers in der Robert
Rossle-Klinik. 
Evaluierung der Bucher Akademie-Zentralinstitute yom 8. 
bis II. Oktober durch eine Arbeitsgruppe "Biowissenschaf
ten und Medizin" des Wissenschaftsrates der Bundesrepu
blik Deutschland. 
Abwicklung (Schliel3ung) der Zentralinstitute der Akade
mie der Wissenschaften laut Einigungsvertrag der beiden 
deutschen Staaten zum 31. Dezember 1991. Die Arbeits
vertrage aller Mitarbeiter werden beendet. 
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1992: Grilndung des Centrums fUr molekulare Medizin am 1. Ja
nuar 1992 (Abb. 107, 108). 

1992: Benennung des Centrums fUr molekulare Medizin nach 
dem deutsch-amerikanischen Nobelpreistrager Max Del
brilck am 23. Januar. 

1992: Die Onkologische Klinik Robert-Rbssle (vormals Klinik des 
Zentralinstituts fUr Krebsforschung) und die Herz-Kreis
laufklinik Franz Volhard (vormals Klinik des Zentralinsti
tuts fUr Herz-Kreislaufforschung) werden Einrichtungen 
der Freien Universitat Berlin, Klinikum RudolfVirchow, ab 
I. April 1997 der Medizinischen Fakultat, Charite, der 
Humboldt -Universitat. 

1994: 

1995: 

1997: 

1998: 

1998: 

1999: 

2000: 

2001 : 

2001: 

2001: 

2001: 
2001: 

Nach Rekonstruktion Inbetriebnahme des Franz-Gross
Hauses (Abb. 86) im Bereich der Franz-Volhard-Klinik 
(Medizinischer Bereich I an der WiltbergstraBe). 
Grilndung der BBB Biomedizinischer Forschungscampus 
Berlin-Buch GmbH als Tochter des MDC am 8. Juni. 
Erbffnung der Aufnahmestelle fUr Herz- und Kreislaufnot-
faile in der Franz-Volhard-Klinik (Abb. 87). 
AbschluB der Rekonstruktion des Torhauses (Abb. 3) mit 
Eintrittspforte, Jeanne-Mammen-Saal und Cafe Max. 
Einweihung des ersten Laborgebaudes (Erwin-Negelein-
Haus; Abb. 125) des Innovations- und Grilnderzentrums 
am 8. September (Grundsteinlegung am 17. April 1997). 
Erbffnung des "Giasernen Labors" (Abb. 127, 128) am 19. 
April im ehemaligen Wirtschaftsgebaude (Abb. 4). 
Inbetriebnahme des Instituts fUr Molekulare Pharmakolo-
gie (Abb. 118) im Oktober 2000; Grundsteinlegung am 13. 
Juli 1998; offizielle Einweihung am 5. Juli 2001. 
Einweihung des zweiten Laborgebaudes des Innovations
und Grilnderzentrums (Otto-Warburg-Haus) am 12. Okto
ber 2001. 
Einweihung des Biotechnologischen Produktionsgebaudes 
des Innovations- und Grilnderzentrums (Karl-Lohmann
Haus) am 12. Oktober 2001. 
Einweihung des Kommunikationszentrums des MDC (Abb. 
114) am 29. November 2001. 
Baubeginn fUr das Hermann v. Helmholtz-Haus (Abb. 114). 
Grundsteinlegung fUr ein Labor- und Bioinformatikgebau
de der 3. Baustufe des Innovations- und Grilnderzentrums 
am 12. Oktober 2001. 
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9. BIOGRAPHIEN 

MAX DELBRUCK 

Max Ludwig Henning De1briick wurde am 4. September 1906 als Sohn 
des Geschichtsprofessors Hans De1briick in Berlin geboren. Nach dem 
Studium der Astrophysik, Mathematik und theoretischen Physik von 
1924 bis 1929 in Tubingen, Berlin, Bonn und Gottingen promovierte er 
1930 bei Max Born in Gottingen uber ein Thema der Quantenmechanik. 
Zwischen 1929 und 1932 war er an der Bristol-UniversWit und als 
Rockefeller-Stipendiat bei Niels Bohr in Kopenhagen sowie bei Wolf
gang Pauli in Zurich tatig. Wahrend seines Aufenthaltes bei Niels Bohr 
wandte er sich, beeinfluBt durch Bohrs Idee der Komplementaritat, zu
nehmend biologischen Fragen zu. 1932 wurde Max Delbriick Assistent 
von Lise Meitner am Kaiser-Wilhelm-Institut fur Chefnie in Berlin-Dah
lem, wo er sich mit der Physik des Atomkerns beschaftigte, vor all em 
aber auch mit Fragen des genetischen Materials. Sein Interesse an der 
Genetik fuhrte ihn zur Zusammenarbeit mit dem Genetiker N. W. Timo
feeff-Ressovsky am Kaiser-Wilhe1m-Institut fur Hirnforschung in Ber
lin-Buch. Daraus entstand u.a. die damals bahnbrechende VerOffentli
chung "tiber die Natur der Genmutation und der Genstruktur". 1937 
ging Max Delbriick, wiederum durch ein Rockefeller-Stipendium gefor
dert, in die USA, und zwar zunachst an das California Institute of Tech
nology (Caltech) in Pasadena. Von 1940 bis 1947 war er zunachst als 
"Instructor in Physics", dann als Associate Professor fur Physik an der 
Vanderbilt-Universitat in Nashville tatig. 1947 kehrte Max Delbriick an 
das "Caltech" zuriick, wo er Professor fur Biologie wurde. Am Caltech 
in Pasadena fuhrte er 1937 gemeinsam mit Emory Ellis seine ersten Ar
beiten uber Bakteriophagen durch, fur ihn ein relativ einfaches biologi
sches "Material" fur genetische Studien. Neben seiner Tatigkeit als Phy
sikprofessor setzte Delbriick seine Phagenarbeiten auch an der Vander
bilt-Universitat fort. Hier begannen die in der Folgezeit wissenschaft
lich fruchtbaren Kontakte mit Salvadore Luria und Alfred Hershey, die 
den "Kern der Phagengruppe" bildeten, der sich schnell zu einer groBen 
internationalen 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 Molekularbiologie gilt. 
Dadurch wurden entscheidende Prinzipien der Speicherung, Weiterga
be, Realisierung und Veranderbarkeit genetischer Informationen ent
deckt. Max Delbriick hat damit wesentlich zum Wandel im Erkennen 
wissenschaftlicher Probleme und Zielstellungen sowie experimenteller 
Techniken beigetragen. 
1969 erhielt Max Delbriick gemeinsam mit A. D. Hershey und S. E. Lu
ria fur "Entdeckungen auf dem Gebiet der Replikationsmechanismen 
und der genetischen Struktur der Viren" den Nobelpreis fur Physiologie 
und Medizin. Max Delbriick war Mitglied und Ehrenmitglied zahlrei
cher Akademien und wissenschaftlicher Gesellschaften, u.a. auch Mit
glied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (1963), die 
ihm 1967 die Gregor Mendel-Medaille verlieh. 
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Immer wieder auf der Suche nach der Verwirklichung der Idee der Kom
piementaritat in biologischen System en beschaftigte sich Max Delbriick 
in den letzten lahren seines Lebens mit Fragen der Reaktion von Orga
nismen auf Reize der Umwelt und wahlte hierfUr Phycomyces. Diesem 
Pilz und seinen Reaktionen auf Licht blieb er bis zu seinem Tod am 10. 
Marz 1981 in Pasadena treu. 
Max Delbriick gehort zu den Wissenschaftlern, die mit Ideenreichtum, 
intellektuellen Fahigkeiten und der Oberzeugungskraft ihrer Personlich
keit, frei von hohen Amtern, die Delbruck nie angestrebt hat, wesent
lich zur Entwicklung der Biologie im 20. lahrhundert beigetragen ha
ben. (Gemeinsam mit Erhard Geil3ler). 

WALTER FRIEDRICH 

Walter Friedrich wurde am 25. Dezember 1883 in Magdeburg geboren. 
Bereits als Gymnasiast des Stephaneums in Aschersieben im Harz be
schaftigte er sich mit einer Apparatur zur Erzeugung von Rontgen
strahlen, mit der er fUr das dortige Krankenhaus Rontgenaufnahmen 
anfertigte. Von 1905 bis 1911 studierte er in Genf und Munchen Physik. 
1911 promovierte Walter Friedrich als Schiiler von Wilhelm Conrad 
Rontgen zum Dr. phil.. Von 1912 bis 1914 war er Assistent am Institut 
fUr Theoretische Physik der Universitat Munchen bei Arnold Sommer
feld. In von Max v. Laue angeregten Experimenten gelang es ihm zu
sammen mit Paul Knipping erstmals Interferenzerscheinungen von 
Rontgenstrahlen an Kristallen nachzuweisen. Diese Entdeckung er
brachte den Beweis der elektromagnetischen Natur der Rontgenstrahlen 
und daB Kristalle aus dreidimensional periodischen Anordnungen von 
Atomen bestehen. Max v. Laue erhielt dafUr 1914 den Nobelpreis, in 
den er hinsichtlich der wissenschaftlichen Wurdigung 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 InterJerenzpunkte sah, war jedenJalls Friedrich!': 
1914 folgte Walter Friedrich einem Ruf des Gynakologen und Strahlen
therapeuten Bernhard Kroning an die Universitatsklinik Freiburg, urn 
sich der medizinischen Anwendung von Rontgen- und Radiumstrahlen 
zu widmen. Hier wurde er 1917 zum Privatdozenten und 1921 zum Pro
fessor ernannt. Damit wurde eine erste Forschungsstelle fUr Biophysik 
an einer deutschen Universitat geschaffen und somit die Anerkennung 
der Physik als eine auch fUr die klinische Medizin wichtige Wissen
schaft erreicht. 
1922 folgt Walter Friedrich einem Ruf als Ordinarius auf den Lehrstuhl 
fUr Medizinische Physik und als Direktor des Instituts fUr Strahlenfor
schung der Universitat Berlin. Hier widmete er sich vor allem Fragen 
der physikalischen Grundlagen der Radiumtherapie und Radiumdosi
metrie, der Energieumsetzung von Rontgenstrahlen in Geweben, Fragen 
der Strahlenschadigung und des Strahlenschutzes bei Nutzung ioni
siernder Strahlen sowie der Wirkung des Lichts auf Gewebe und Orga
nismen. 1928 wurde Walter Friedrich zum Prasidenten der Deutschen 
Rontgengesellschaft und 1930 zum Prasidenten der Deutschen Gesell
schaft fUr Lichtforschung gewahlt. Die Wahl von Walter Friedrich als 
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Nichtmediziner zum Dekan der Medizinischen Fakultat der Friedrich
Wilhelms-Universitat zu Berlin 1929 kann ebenfalls als ein Meilenstein 
der Anerkennung einer nichtbiologischen naturwissenschaftlichen Dis
ziplin in der Medizin bezeichnet werden. 
Noch vor Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurde das Friedrichsche 
Institut der Universitat mit wichtigen Instrumentarien nach Affinghau
sen bei Bremen verlagert. Von dort kehrte er, einem Ruf der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin folgend, nach Berlin zuruck 
und ubernahm am 28. Januar 1948 die Leitung des 1947 gegrundeten 
Instituts fUr Medizin und Biologie der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin in Berlin-Buch. 
Die wissenschaftlichen Leistungen von Walter Friedrich fanden ihre 
Wtirdigung u.a. durch Wahl zum Rektor der Humboldt-Universitat 
(1949-1952) sowie zum Prasidenten der Deutschen Akadeinie der Wis
senschaften zu Berlin (1951-1956). 
Walter Friedrich starb am 16. Oktober 1968 in Berlin. Sein Grab befin
det sich auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde. 

ARNOLD GRAFFI 

Arnold Graffi wurde am 19. Juni 1910 in Bistritz (Siebenbtirgen) gebo
ren. Von 1930 bis 1935 studierte er Medizin in Marburg, Leipzig und 
Tubingen. Seine wissenschaftlichen Interessen wahrend des Studiums 
wurden vor aHem durch den Zoologen Alverdes und den Histologen Ja
cobshagen in Marburg, die Biochemiker Thomas und Strack in Leipzig 
und den Pathologen Dietrich in Ttibingen gepragt, durch letzteren vor 
allem sein Weg zur Krebsforschung. Nach dem Studium absolvierte er 
zunachst seine Ausbildung zur Approbation als Arzt durch klinische 
Tiitigkeiten an der Berliner Charite in der Gynakologischen Klinik bei 
Professor Wagner, wo er auch promovierte, sowie in der Chirurgischen 
Klinik bei Professor Sauerbruch von 1937 bis 1939. In den folgenden 
Jahren widmete sich Arnold Graffi der experimentellen Medizin, vor al
lem der Krebsforschung. Von 1939 bis 1940 arbeitete er bei Geheimrat 
Professor Otto am Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt/Main, 1941 bei 
dem Pathologen Professor Hamperl an der Karls-Universitat in Prag, 
1942 bei Professor HuzeHa am Histologischen Institut der Universitat 
Budapest, 1943 bei Professor Junkmann bei der Schering-AG in Berlin 
und 1944 bei Professor Warburg im Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Zell
physiologie. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er u.a. wiederum bei der 
Schering-AG tatig und arbeitete dort mit Professor Henneberg tiber Pe
nicillin. 1948 folgte Arnold Graffi einem Ruf von Professor Friedrich 
nach Berlin-Buch an das Institut fUr Medizin und Biologie. 
Graffis Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Krebsforschung 
sind vielfaltig. Seine Untersuchungen tiber die intrazellulare Lokalisa
tion kanzerogener polyzyklischer Kohlenwasserstoffe fUhrten zur 
Weiterentwicklung der Mitochondrien-Mutations-Hypothese der Krebs
entstehung. Die gemeinsam mit Professor Junkmann bei der Schering
AG durchgeftihrten Arbeiten tiber die Isolierung von Zellorganellen 
mittels fraktionierter Zentrifugation von Gewebehomogenisaten sowie 
seine Untersuchungen uber Atmungsfermente bei Professor Warburg in 
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Berlin-Dahlem veranlaBten ihn zu umfangreichen biochemischen Ar
beiten tiber Tumormitochondrien sowie tiber Beziehungen zwischen 
Stoffwechsel und Wachstum von Tumoren. Ein wei teres Gebiet betraf 
Untersuchungen tiber chemische Kanzerogene, die zur Entdeckung 
neuer kanzerogen wirksamer Verbindungen sowie zu Erkenntnissen 
tiber Struktur-Wirkungs-Beziehungen und Dosis-Wirkungs-Beziehun
gen fUhrten, die wichtige Beitrage zum Konzept des Mehrstadienprozes
ses der chemischen Kanzerogenese lieferten. 
Von besonderer Bedeutung sind seine Arbeiten tiber 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 Charakterisierung ver
schiedener onkogener Viren, die z.T. als Graffi-Viren in die Literatur 
eingegangen sind. Damit hat Arnold Graffi in der ersten Halfte der 50er 
Jahre wesentlich zur Wiederbelebung der Onkovirologie im internatio
nalen Rahmen und damit auch entscheidend zur weltweiten Anerken
nung der Bucher Krebsforschung beigetragen. 
Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden mehrfach gewtirdigt, u.a. 
mit dem Paul-Ehrlich-Preis (1979), der Helmholtz-Medaille der Akade
mie der Wissenschaften (1984) und der Cothenius-Medaille der Deut
schen Akademie der Naturforscher Leopoldina (1977), deren Mitglied er 
seit 1964 ist. Die Universitat Leipzig verlieh ihm 1990 die Ehrendoktor
wtirde, 1995 wurde er mit dem GroBen Verdienstkreuz der Bundesrepu
blik Deutschland ausgezeichnet. 
Graffis Leben ist neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten vor aHem 
auch durch ktinstlerisches Schaffen gepragt. Die Malerei sowie seine 
Kompositionen, die mehrfach als "Stticke ftir Klavier" zusammengefaBt 
herausgegeben wurden, waren fUr ihn stets gleichermaBen notwendige 
wie bereichernde Erganzungen und Motivationen ftir seine wissen
schaftlichen Arbeiten. 

HANS GUMMEL 

Hans Gummel wurde am 3. August 1908 in Berlin geboren. Von 1928 
bis 1933 studierte er Medizin an den Universitaten in Rostock, Inns
bruck und Berlin, wo er 1935 promovierte. Von 1934 bis 1937 war er 
Assistenzarzt an der Berliner Charite, danach bis 1939 in Breslau und 
Graz sowie von 1939 bis 1945 Oberarzt an der Universitatsklinik in 
Breslau bei dem bekannten Krebsforscher und Chirurgen Prof. Dr. Karl
Heinrich Bauer. Neben seiner klinischen Tatigkeit war Hans Gummel als 
Leiter der Abteilung fUr ExperimenteHe Geschwulstforschung tatig. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war er von 1945 bis 1946 Leiter des Hilfs
krankenhauses in Schwandorf (Opf.) und betrieb eine arztliche Praxis in 
Kemnath (Opf.). Von 1947 bis 1948 leitete er in Dresden einen Betrieb 
zum Aufbau der Penicillinproduktion in der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands. 1949 kam Hans Gummel als Chirurg an 
die Geschwulstklinik des Instituts ftir Medizin und Biologie der Deut
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1953 wurde er zum Pro
fessor ernannt. 1954 wurde er als Nachfolger von Prof. Dr. Heinrich 
Cramer Arztlicher Direktor der Geschwulstklinik, die er bis zu seinem 
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Tod kurz vor seinem 65. Geburtstag lei tete. Hans Gummel hat sich vor 
allem um den Aufbau der Robert-Rossle-Geschwulstklinik, die Weiter
entwicklung krebschirurgischer Verfahren, klinische und organisatori
sche Mal3nahmen zur Friiherkennung von GeschwUlsten sowie die For
de rung kombinierter Behandlungsmethoden fortgeschrittener Tumoren 
der Stadien III und IV verdient gemacht. Nach ihm erfolgte die Gum
mel-Risikogruppeneinteilung der Osophagus- und Mammakarzinome. 
1964 wurde er zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina gewahlt. 
Hans Gummel starb am 27. Mai 1973 in Berlin-Buch. Sein Grab befin
det sich auf dem Dorotheenstadtischen Friedhof. 

FRIEDRICH lUNG 

Friedrich lung wurde am 21. April 1915 in Friedrichshagen am Boden
see geboren. Von 1934 bis 1939 studierte er Medizin in Ttibingen, Ko
nigsberg und Berlin. 1939 legte er in Berlin sein Staats exam en ab und 
promovierte 1940 als wissenschaftlicher Assistent von Professor Wolf
gang Heubner am Institut ftir Pharmakologie der Berliner Universitat. 
Von 1941 bis 1945 war Friedrich lung als Truppenarzt im militarmedi
zinischen Dienst tatig und konnte noch 1944 an der Berliner Universitat 
habilitieren. Von 1945 bis 1946 war er Dozent am Pharmakologischen 
Institut der Universitat Ttibingen und von 1946 bis 1949 kommissari
scher Leiter des Instituts fUr Pharmakologie der Universitat Wtirzburg. 
1949 wurde er als Nachfolger seines akademischen Lehrers Wolfgang 
Heubner auf den Lehrstuhl fUr Pharmakologie und als Direktor des In
stituts fUr Pharmakologie der Berliner Humboldt-Universitat berufen, 
gleichzeitig auch als Leiter der Abteilung fUr Pharmakologie und expe
rimentelle Pathologie im Akademieinstitut fUr Medizin und Biologie in 
Berlin-Buch. Von 1972 bis zu seiner Emeritierung 1980 leitete er das 
Zentralinstitut fUr Molekularbiologie in Berlin-Buch. Friedrich lung ist 
insbesondere durch seine Arbeiten tiber die Biochemie und Physiologie 
sowie Pathophysiologie von Hamoglobinen, tiber die Pharmakologie 
und Toxikologie von Blutgiften sowie tiber entztindungshemmende 
Wirkstoffe und biologisch aktive Peptide bekannt geworden. Bereits ab 
1941 hat er sich mit der Ultrastruktur roter Blutzellen beschaftigt und 
dabei als einer der ersten die Zellmembran von Erythrozyten elektro
nenmikroskopisch abgebildet. 
Friedrich lung starb am 5. August 1997 in Berlin. Sein Grab befindet 
sich auf dem Bucher Friedhof an der Schwanebecker Chaussee. 

KARL LOHMANN 

Karl Lohmann wurde am 10. April 1898 in Bielefeld geboren. Von 1919 
bis 1923 studierte er Chemie in Mtinster und Gottingen. Danach war er 
wissenschaftlicher Assistent von Professor Otto Meyerhof am Kaiser
Wilhelm-Institut ftir Biologie in Berlin-Dahlem und anschliel3end am 
Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Medizinische Forschung in Heidelberg. Von 
1931 bis 1935 studierte er Medizin in Heidelberg. 1937 folgte er einem 

175 



176 Biographien 

Ruf auf den Lehrstuhl fur Physiologische Chemie der Universitat Berlin, 
den er bis 1952 innehatte. Von 1945 bis zu seiner Emeritierung 1964 
war er Leiter der Abteilung und spater Direktor des Instituts flir Bioche
mie in Berlin-Buch. 1949 wurde er zum Ordentlichen Mitglied der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewahlt, in der er 
von 1954 bis 1961 die Funktion des Sekretars der Klasse flir Medizin 
ausubte. 
Professor Karl Lohmann gehorte zu den Wissenschaftlern, die im Zeit
alter der klassischen Stoffwechselbiochemie den Boden flir die moder
nen biologischen Wissenschaften bereiteten, auf dem sich insbesondere 
auch die Molekularbiologie entwickeln konnte. Lohmanns groBter wis
senschaftlicher Erfolg seiner Arbeiten bei Otto Meyerhof in Berlin-Dah
lem war die Entdeckung des ATP, des wichtigsten Energiespeichers und 
Energieubertragers der Zelle, eine zweifelsfrei Nobelpreis-wilrdige Lei
stung. Karl Lohmann erkannte die Pyrophosphatbindung im ATP und 
deren hohen Energieinhalt. Diese Befunde stellten eine wesentliche 
Grundlage auch flir die Erkenntnis der Rolle von ATP als Energiequelle 
der Muskelkontraktion dar. Die Beschreibung der Reihenfolge der ener
gieliefernden Prozesse bei der Muskelkontraktion fand als "Lohmann
sche Reaktion" Eingang in die Lehre der Physiologie und der Physiolo
gischen Chemie. Karl Lohmann gehorte auch zu den Entdeckern des 
Kreatinphosphats und fand, daB die Funktion des Kreatinphosphats im 
Zellstoffwechsel bei Avertebraten durch Argininphosphat wahrgenom
men wird. Mit der Entdeckung der Aldolase hat er auch wesentlich zur 
Aufklarung des glykolytischen Abbauweges der Glukose beigetragen. 
Mit dem Nachweis, daB die Kokarboxylase identisch mit dem Pyrophos
phatester des Vitamin B 1 ist, leistete er erste wichtige Beitrage zur Er
klarung der Wirkung von Vitaminen auf molekularer Ebene. 
In seiner Bucher Zeit beteiligte sich Lohmann, wenn immer bei seinen 
vielen administrativen Arbeiten Zeit verblieb, an der Laborarbeit, die er 
mit groBer Neugier und Freude betrieb. Typisch fur seine Experimen
tierkunst war die Ausgeglichenheit zwischen GroBzugigkeit, wo immer 
sie moglich war, und strenger Genauigkeit, wo immer sie notwendig 
war. Er liebte einfache Methoden (typisch dafur ist das von ihm ent
wickelte ,,7-Minuten-Phosphat"-Verfahrenl, interessierte sich aber 
gleichzeitig auch flir neue Techniken. 
Karl Lohmann beurteilte seine Mitarbeiter danach, was ihnen Wissen
schaft bedeutet, wie sie sich flir die Wissenschaft einsetzen, weniger 
nach Publikationen. Von letzteren verlangte er experimentell-metho
disch stets auBerste Genauigkeiten sowie Reproduzierbarkeit der Befun
de, ilberzeugende Beweisflihrungen sowie unverschwommene Klarhei
ten in den Aussagen. Dabei verharrte er nicht in konservativen Bahnen. 
Er hatte stets ein ausgewogenes, uberzeugendes Geflihl flir Tradition 
und Fortschritt. 
Karl Lohmann genoB international hohes wissenschaftliches Ansehen. 
Auch in der DDR wurde er mehrfach hoch ausgezeichnet. Trotzdem 
stand er in all' seinen Funkionen, an der Universitat, in der Berliner 
Akademie, im Bucher Institut sowie in zahlreichen anderen wissen
schaftlichen Institutionen der DDR (Forschungsrat, Biochemische Ge
sellschaftl, immer skeptisch den DDR-Machtorganen gegenilber. Mit 
taktischer Schlaue hat er stets seine Moglichkeiten erfolgreich genutzt, 
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die biochemische Forschung in der DDR zu f6rdern und damit auch zur 
internationalen Anerkennung beigetragen. 
Ais Mensch war Karl Lohmann schlicht und geradlinig und uberzeugte 
durch seine Bescheidenheit. Jeder Pomp, in der Form des Auftretens 
oder seines Namens wegen, haBte er geradezu. Allerdings konnte er als 
geburtiger Westfale auch stur sein, fuhlte sich aber seinen Mitarbeitern 
immer eng verb un den. Wichtig fur ihn war, wie schon erwahnt, ihr 
Interesse und ihr Engagement fur die wissenschaftliche Arbeit, nicht 
erst der schnelle Erfolg. So war die intensive Arbeit unter seiner Leitung 
in einer heute fast unvorstellbaren Weise "streBfrei". Von seinen friihe
ren 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 bei
getragen. 
Karl Lohmann wurde zahlreich wissenschaftlich geehrt, u.a. durch die 
Wahl zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopol
dina (1955) sowie durch die Auszeichnung mit der Helmholtz-Medaille 
(1978) der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der 
Cothenius-Medaille (1967) der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. 
Professor Lohmann starb am 22. April J 978. Sein Grab befindet sich 
auf dem Friedhof in Altbuch unmittelbar hinter der Schlol3kirche. (Text 
gemeinsam mit Peter Langen). 

ERWIN NEGELEIN 

Erwin Negelein wurde am 15. Mai 1897 in Berlin geboren. Seine wis
senschaftliche Laufbahn begann 1919 im Kaiser-Wilhelm-Institut fur 
Zellphysiologie in Berlin-Dahlem als Mitarbeiter und SchUler von Otto 
Warburg. Zunachst war er dort als Labormechaniker tatig und in wis
senschaftliche Arbeiten einbezogen, studierte dann noch Chemie und 
promovierte 1932 an der Berliner Universitat mit einer Arbeit "Uber das 
Hamin des sauerstoffiibertragenden Fermentes der Atmung und uber 
einige kunstliche Hamoglobine". Zu den bedeutenden Leistungen von 
Erwin Negelein im Warburgschen Institut geh6ren die erstmalige Kri
stallisation der Alkoholdehydrogenase und der Pyruvatkinase sowie die 
Entdeckung der 1,3-Diphosphoglyzerinsaure, die als Negelein-Ester in 
die biochemische Literatur eingegangen ist. Mit dieser Entdeckung wur
de die bis dahin bestehende Lucke im glykolytischen Kohlehydratabbau 
erkenntnismal3ig geschlossen. Damit konnte auch die noch ungeklarte 
Frage der Kopplung zwischen Dehydrierung des Triosephosphats und 
Veresterung des anorganischen Phosphats beantwortet werden, womit 
die Frage der gekoppelten Phosphorylierung, spater als Substratphos
phorylierung bezeichnet, einen konkreten Inhalt bekam. Weiterhin be
fal3te sich Erwin Negelein mit Fragen des Energiestoffwechsels von Tu
moren und Embryonalgeweben, die zur Entwicklung von Warburgs 
Vorstellungen der Bedeutung der aero ben Glykolyse fur Tumorentste
hung und Tumorwachstum beigetragen haben. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte Erwin Negelein nach Berlin-Buch 
uber und war hier an der Seite von Karl Lohmann wesentlich an der 
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Entwicklung der Biochemie im Institut fUr Medizin und Biologie betei
ligt. Negelein und Lohmann kannten sich bereits aus gemeinsamen 
Dahlemer Zeiten in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts. 1955 
wurde Erwin Negelein zum Professor fUr Physiologische Chemie an der 
Berliner Humboldt-Universitat ernannt. 1961 ilbernahm er die Leitung 
des Instituts fUr Zellphysiologie in Berlin-Buch. Die Bucher Arbeiten 
von Professor Negelein sind vor allem durch weitere Untersuchungen 
ilber den Stoffwechsel von Tumorzellen gekennzeichnet, in deren Ver
lauf er ein Verfahren zur Kultivierung von Aszitestumorzellen in Sub
merskultur entwickelte, das es gestattete, den Stoffwechsel von Tumor
zellen nicht nur unter Stationarbedingungen, sondern auch in der Ver
mehrungsphase kontinuierlich zu messen, womit insbesondere der Ein
fluB von Kanzerostatika auf den Stoffwechsel von Tumoren untersucht 
wurde. Negeleins Arbeitsstil zeichnete sich durch genaue Planung von 
Experimenten aus, bestach durch griiBte Exaktheit in der Versuchs
durchfUhrung sowie auBerst kritisches Herangehen bei der Auswertung 
und Interpretation von Versuchsdaten. 
Als Mensch ilberzeugte Erwin Negelein durch seine Schlichtheit, Be
scheidenheit und Gilte, stets kollegial-freundschaftliche Hilfsbereit
schaft, seine Aufrichtigkeit und humanitare Gesinnung, wodurch er 
groBe Wertschatzung genoB. 
Erwin Negelein starb am 7. Februar 1979. Seine letzte Ruhestatte bef'in
det sich auf dem Friedhof an der Bucher SchloBkirche. 

HUGO SPATZ 

Hugo Spatz wurde am 2. September 1888 in Milnchen als Sohn des 
Arztes Bernhard Spatz, Herausgeber der "Milnchner Medizinischen Wo
chenschrift", geboren. Angeregt durch Arbeiten von Ernst Haeckel 
interessierte er sich bereits als Gymnasiast fUr die Gehirnforschung. 
Nach dem Abitur studierte er Medizin in Milnchen und Heidelberg. Hier 
arbeitete er schon als Student im histologischen Labor bei Franz Nissl, 
der zu dieser Zeit Ordinarius fUr Psychiatrie an der Heidelberger Uni
versitat war. 1914 schloB Hugo Spatz in Heidelberg sein Studium mit 
dem medizinischen Staatsexamen ab und ruckte unmittelbar danach 
zum Militardienst ein. 1918 ging er zu Franz Nissl in die histopatholo
gische Abteilung der Deutschen Forschungsanstalt fUr Psychiatrie nach 
Milnchen, wohin Nissl inzwischen ilbersiedelt war. Nach Nissls Tod 
1919 wechselte Hugo Spatz fUr kurze Zeit nach Freiburg an das von Eu
gen Fischer geleitete Institut fUr Anatomie, ging jedoch noch im glei
chen Jahr zuruck nach Milnchen zu Walter Spielmeyer, der dort die 
Nachfolge von Franz Nissl angetreten hatte. 1927 wurde er zum auJ3er
ordentlichen Professor berufen und ilbernahm 1928 die Leitung des 
anatomischen Laboratoriums in der unter Leitung von Oswald Bumke 
stehenden Psychiatrischen Universitatsklinik. In der Milnchener Zeit 
zwischen 1919 und 1936 begrundete Hugo Spatz seinen weltweit aner
kannten Ruf als Neuropathologe. 1921 begann auch seine wissenschaft
lich fruchtbare Zusammenarbeit mit Julius Hallervorden, die gleichzei
tig eine lebenslange Freundschaft wurde. 1922 beschrieben beide die 
nach ihnen benannte Hallervorden-Spatzsche Krankheit, eine bis dahin 
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unbekannte, genetisch bedingte Erkrankung, die durch neuroaxonale 
Dystrophien und Pigmentansammlungen im Zentralnervensystem ge
kennzeichnet ist. Hugo Spatz arbeitete insbesondere tiber die Entwick
lung und Reaktionen des unreifen Zentralnervensystems, tiber die Evo
lution des menschlichen Gehirns, die Entwicklungsgeschichte der basa
len Ganglien, tiber die pathologische Anatomie zerebraler Kreislaufsto
rungen, tiber die Picksche Krankheit, tiber Eisenpigmentablagerungen 
im Gehirn sowie tiber die Steuerung von Sexualfunktionen durch das 
Hypophysen-Hypothalamus-System. 
1937 folgte Hugo Spatz einem Ruf der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft auf 
das Direktorat des Instituts ftir Hirnforschung in Berlin-Buch als Nach
folger von Oskar Vogt, zugleich als Leiter der anatomischen Abteilung. 
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er hier au\-'h Leiter der in der 
Klinik der Instituts fUr Hirnforschung eingerichteten "Au3enabteilung 
fUr Gehirnforschung" des Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstituts 
des Reichsluftfahrtministeriums. Au3erdem hatte Hugo Spatz im Rang 
eines Oberfeldarztes im Krieg haufig Felddienste bei der Luftwaffe zu 
versehen. 1939/40 war er an Untersuchungen von Gehirnen von Eutha
nasieopfern beteiligt. Noch vor Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
ging Hugo Spatz zunachst zuruck nach Mtinchen an die Deutsche For
schungsanstalt fUr Psychiatrie. Dort wurde er nach dem Einmarsch 
amerikanischer Truppen verhaftet, nach Interventionen von Max 
Planck und Otto Hahn aber 1946 mit dem Vermerk "automatic arrest by 
error" wieder freigelassen. 
Anfang 1947 ging Hugo Spatz mit Resten seiner Sammlungen und In
strumentarien zunachst nach Dillenburg in Hessen, wo ab 1944 unter 
Leitung von Julius Hallervorden die pathologische Abteilung des Bu
cher Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung Zuflucht gefunden 
hatte. 1949 erfolgte der Umzug des neugegrundeten Instituts fUr Hirn
forschung nach Gie3en, wo Hugo Spatz bis zu seiner Emeritierung 1959 
arbeitete und seine neuroanatomische Arbeitsgruppe bis zur Verlegung 
des Max-Planck-Instituts fUr Hirnforschung 1962 nach Frankfurt noch 
kommissarisch lei tete. 
Das wissenschaftliche Werk von Hugo Spatz wurde mehrfach geehrt, so 
mit der Verleihung von Ehrenpromotionen der UniversWiten Granada 
(1957), Mtinchen (1962) und Frankfurt/M. (1963). Er wurde Ehrenmit
glied mehrerer medizinischer und wissenschaftlicher Gesellschaften, 
Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und 
der Mainzer Akademie fUr Wissenschaften und Literatur sowie Ehrense
nator der Universitat Gie3en. 
Hugo Spatz starb am 27. Januar 1969. 

ELENA ALEKSANDROVNA TrMOFEEFF-RESSOVSKY 

Elena A. Timofeeff-Ressovsky wurde am 21. Juni 1898 als Elena (auch 
Helena) Fidler (auch Fiedler) in Moskau als Tochter eines Gymnasiallei
ters geboren. Ihre h6here Schulausbildung beendete sie 1917 am Mos
kauer Al'ferovskij-Gymnasium. Anschlie3end studierte sie an der Mos
kauer Universitat Biologie und Zoologie. Zu ihren akademischen Leh
rern geh6rte u.a. der bekannte russische Genetiker und Zytologe Niko-
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lai Konstantinowitsch Koltzoff, bei dem auch Nikolai Wladimirovich Ti
mofeeff-Ressovsky arbeitete. Elena Fidler und N. W. Timofeeff-Ressov
sky heirateten im Mai 1922 in Moskau. 1925 ging sie mit ihrem Mann 
nach Berlin an das von Oskar Vogt geleitete Kaiser-Wilhelm-Institut ftir 
Hirnforschung. Hier arbeitete sie von 1925 bis 1940 zusammen mit ih
rem Ehemann vor aHem an Drosophila tiber Phanogenetik und Popula
tionsgenetik, ab 1940 mit Saugetieren tiber die Anwendung radioakti
ver Isotope in Medizin und Biologie. Nachdem N. W. Timofeeff-Res
sovsky im September 1945 von sowjetischen Behiirden verhaftet und 
deportiert worden war, blieb sie vorerst in Berlin-Buch, da sie tiber das 
Schicksal ihres Mannes nichts wul3te. Von 1946 bis 1947 arbeitete sie 
als wissenschaftliche Assistentin bei dem Genetiker Hans Nachtsheim 
an der Berliner Universitat. Nachdem Elena Timofeeff 1947 erste Le
benszeichen ihres Mannes aus Sungul erhalten hatte, folgte sie ihm in 
die Sowjetunion, wo sie wieder mit ihm arbeitete. 
Elena Timofeeff-Ressovsky starb am 29. April 1973 in Obninsk bei 
Moskau. 

NIKOLAI WLADIMIROVICH TIMOFEEFF-RESSOVSKY 

N. W. Timofeeffwurde am 7. September 1900 in der Provinz Kaluga in 
Rul3land geboren. Er entstammte einer noblen russischen Familie. Einer 
alten Tradition solcher Herkunft folgend durfte er sich als altester Sohn 
einen zusatzlichen Namen zulegen, der den Geburtsort kennzeichnet. 
So entstand sein Doppelname Timofeeff-Ressovsky. 
1917, d.h. zur Zeit der Oktoberrevolution in Rul3land, studierte Timo
feeff-Ressovsky an der Universitat Moskau. 1922 begann er seine gene
tischen Arbeiten bei dem bekannten Populationsgenetiker S. S. Tschet
werikoff im genetischen Institut der Moskauer Universitat sowie seine 
Arbeiten mit Drosophila im Institut ftir Experimentelle Biologie bei dem 
Zytologen und Genetiker N. K. Koltzoff. Hier lernte er Elena Fidler ken
nen, die ihm als Ehefrau Elena Alexandrovna Timofeeff-Ressovsky und 
wissenschaftlich bis zu ihrem Tode am 29. April 1973 in Obninsk be
gleitete. 
1m Rahmen eines 1924 geschlossenen Austauschprogramms zwischen 
Deutschland und der sowjetischen Regierung gelang es Oskar Vogt 
wahrend seiner Tatigkeit in Moskau, Timofeef-Ressovsky mit seiner 
Frau 1925 nach Berlin an das Institut ftir Hirnforschung zum Aufbau 
einer genetischen Abteilung zu holen. Hier beschaftigte sich Timofeeff
Ressovsky mit Populations- und Phanogenetik und vor allem mit Ar
beiten tiber die Erzeugung von Mutationen durch Riintgenstrahlen. Die 
Ergebnisse der Arbeiten von Timofeeff-Ressovsky sind in mehr als 100 
Publikationen in deutscher, englischer, franziisischer und russischer 
Sprache dokumentiert. Die gemeinsam mit K. G. Zimmer und M. Del
brilck verfal3ten Schrift "Uber die Natur der Genmutation und der Gen
struktur" (1935) gehiirt noch heute zu den Klassikern der Genetik. 
1937 so lite N. W. Timofeeff-Ressovsky nach Moskau zurtickkehren, je
doch blieb er, Warnungen seiner russischen Freunde folgend, in Berlin
Buch, denn es war die Zeit der Verfolgung russischer Gelehrter, vor al
lem auch von Genetikern, in der Sowjetunion unter J. W. Stalin. So ver-
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lor sein Lehrer N. K. Koltzoff seine Position an der Universitat, sein Leh
rer S. S. Tschetwerikoffwurde verhaftet, und der bekannte Genetiker N. 
I. Vavilov, der ebenfalls eingesperrt wurde, starb 1943 in der Verban
nung in Saratov. Timofeeffs jiingere Briider wurden gleichfalls einge
sperrt, einer von ihnen in Leningrad sogar hingerichtet. Auch Verwand
te von Frau Elena wurden verfolgt und sind umgekommen. 
DaJ3 Timofeeff nicht in die Sowjetunion zuriickkehrte, brachte ihm 1945 
Schwierigkeiten wegen des Vorwurfs besonderer Sympathien fur Nazi
Deutschland ein. Zur politischen Bewertung von Timofeeff muB jedoch 
gesagt werden, daJ3 er stets die russische Staatsbiirgerschaft beibehalten 
und sich auch immer dazu bekannt hat. Wiederholte Angebote, die 
deutsche Staatsbiirgerschaft anzunehmen und in die NSDAP einzutre
ten, hat er immer abgelehnt. Sein aitester Sohn Dmitrij war Mitglied ei
ner antifaschistischen Untergrundbewegung und wurde deswegen 1943 
verhaftet und noch am 1. Mai 1945 im KZ Mauthausen hingerichtet. 
Wahrend der Nazizeit gewahrten die Timofeeffs in Buch auslandischen 
und politisch andersdenkenden Menschen Unterstiitzung. 
Beim Einmarsch der Sowjetischen Armee im April 1945 in Berlin blieb 
Timofeeff-Ressovky, im Gegensatz zu den meisten anderen Mitarbeitern 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung in Buch, nunmehr trotz 
der Warnungen vieler Freunde und Kollegen. Zunachst konnte er seine 
Arbeiten auf dem Gebiet der Radiobiologie und der Genetik unter dem 
besonderen Schutz des Kommissars fur Innere Angelegenheiten der So
wjetunion, A. P. Zavenyagin, in Buch fortfuhren. Am 14. September 
1945 wurde er jedoch in Buch durch sowjetische Behorden verhaftet 
und nach RuJ3land deportiert, wo er noch 1945 durch den Obersten Mi
litargerichtshof zu 10 Jahren Lagerhaft verurteilt wurde. Zunachst wur
de er in einem geheim gehaltenen Lager in Nordkazachstan gefangen 
gehalten, so daB er als verschollen galt. 1947 wurde er in das Lager 
Sungul im Siidural iiberfiihrt, in das im gleichen Jahr mit ihrer Zustim
mung auch Frau Elena Alexandrovna Timofeeff-Ressovsky gelangte. 
Dieses Lager hatte als "Institut" die Code-Bezeichnung Objekt 0215, La
boratorium B. In dies em konnte Timofeeff-Ressovsky im Rahmen mili
tarischer Kernwaffenprogramme der Sowjetunion, wiederum durch A. P. 
Zavenyagin gefOrdert, radiobiologische und radiookologische Arbeiten 
durchfuhren und Seminare abhalten. Nach der Entlassung aus der Haft 
1955, d.h. zwei Jahre nach Stalins Tod und der dadurch ermoglichten 
ersten Entmachtung von T. D. Lyssenko, griindete Timofeeff in Sverd
lovsk ein Biophysikalisches Laboratorium der Sibirischen Abteilung der 
Akademie der Wissenschaften der UdSSR, das zur wichtigsten Keimzel
Ie der Wiederbelebung und Stabilisierung der wissenschaftlich begriin
deten Genetik nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion wurde, 
insbesondere auch wahrend der zweiten Lyssenko-Periode in den friihen 
60er Jahren. 1m Zuge der Rehabilitierung der Genetik in der Sowjetu
nion 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-Res
sovsky noch in verschiedensten Funktionen wissenschaftlich tatig und 
half wirksam, den groBen Nachholebedarf in der Genetikausbildung zu 
stillen. 1964 erhielt er den Titel "Doktor der Biologischen Wissenschaf
ten" (entspricht etwa der Habilitation an einer deutschen Universitat) 
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und 1966 den Tite! "Professor" fUr Genetik. Sein letztes groBes wissen
schaftliches Werk war das 1981 gemeinsam mit A. V. Savich und M. I. 
Shal'nov verfaBte Buch "Introduction to Molecular Radiobiology". 
Timofeef-Ressovsyk wurde 1940 zum Mitglied der Deutschen Akademie 
der Naturforscher Leopoldina gewahlt. 1959 erhielt er die Darwin-Pla
kette sowie 1970 die Mendel-Medaille der Leopoldina. 
Mit Datum yom 22. luni 1992, 11 lahre nach seinem Tod, wurde Timo
feeff-Ressovsky von zustandigen russischen Organen, vertreten durch 
die russische Akademie, yom Vorwurf moglicher politischer Beziehun
gen zum Nazi-Regime wahrend seiner Bucher Tatigkeit freigesprochen 
und dam it politisch rehabilitiert. 
Nikolai Wladimirovich Timofeeff-Ressovsky starb am 28. Marz 1981 in 
Obninsk bei Moskau. 

CECILE VOGT 

Cecile Vogt, geborene Mugnier, wurde am 27. Marz 1875 in Annecy im 
franzosischen Hochsavoyen geboren. Ab 1893 studierte sie in Paris Me
dizin, wo sie 1899, inzwischen als Cecile Vogt, mit einer Arbeit tiber die 
Myelinisierung des GroBhirns promovierte und ihre Approbation als 
Arztin erhie!t. 1898 lernte die Medizinstudentin Cecile Mugnier, die bei 
dem Neurologen Pierre Marie studierte, den jungen deutschen Arzt und 
Neuroanatomen Oskar Vogt kennen, der zu dieser Zeit im neuroanato
mischen Laboratorium des bekannten Forscherehepaares l. l. Dejerine 
und Augusta Dejerine-Klumpke in Paris arbeitete. 1899 folgte Cecile 
Mugnier ihrem Verlobten Oskar Vogt nach Berlin, wo sie im Marz des 
gleichen lahres heirateten. In der von Oskar Vogt neugegriindeten Ber
liner Neurobiologischen Zentralstation begann eine lebenslange frucht
bare wissenschaftliche Partnerschaft, wodurch das Ehepaar Cecile und 
Oskar Vogt zu einem festen Begriff in der Hirnforschung wurde. Hier 
und spater im Kaiser-Wilhelm-Institut fUr Hirnforschung arbeitete Ce
cile Vogt insbesondere tiber die Markreifung des Kindergehirns, die 
stmkturelle Gliedemng des Thalamus, die Pathologie des striaren Sy
stems (das von den beiden Vogts seinen Namen erhielt) und striare Be
wegungssWrungen, tiber friihkindliche Hirnschaden und erbliche 
Grundlagen des Veitstanzes sowie tiber die Architektur, Pathoarchitek
tur und Reizphysiologie der GroBhirnrinde. Auch die mit dem Begriff 
Pathoklise bezeichnete Forschung ist engstens mit dem Namen von 
Oskar und Cecile Vogt verbunden. 1m hoheren Lebensalter betreute Ce
cile Vogt vor allem die riesigen Sammlungen histologischer Praparate, 
Untersuchungsbefunde und Krankengeschichten sowie weitere wissen
schaftliche Archivmaterialien. 
Cecile Vogt wurde vielfach geehrt, so durch Verleihungen der Ehren
doktorwtirde der Universitaten Freiburg (J 950), lena (1955) und der 
Berliner Humboldt-Universitat (1960), Mitgliedschaft in der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina (1931) und Ehrenmitglied
schaft in der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1950). 
Nach dem Tode ihres Mannes 1959 ging Cecile Vogt von 
Neustadt/Schwarzwald zu ihrer Tochter Marthe nach Cambridge, wo sie 
am 4. Mai 1962 starb. Aus der Ehe von Cecile und Oskar Vogt gingen 
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zwei T5chter hervor. Marthe Vogt wurde eine bekannte Neuropharma
kologin. Marguerite Vogt wurde durch Arbeiten tiber Insektenhormone 
und insbesondere auf dem Gebiet der Virologie bekannt. 
Der bekannte amerikanische Neurologe Webb Heymaker schrieb tiber 
Cecile Vogt: "Sie hatte den savair-vivre, die angemessene Veranlagung, 
die geschwinde Auffassungsgabe und den schnellen Witz, die Lagik und 
das Liiche/n, das keinen wirklichen Widerstand gegen ihren Willen zu
lieB, eine seltene Liebenswiirdigkeit, die aile in ihren Bann zag': 

OSKAR VOGI 

Oskar Vogt wurde am 6. April 1870 in Husum geboren. Bereits als Gym
nasiast seiner Heimatstadt beschaftigte er sich mit Hilfe eines Schiiler
stipendiums mit Fragen der Variation von Tieren und mit Vererbungs
prozessen. 1888 begann er sein Studium, zunachst der Psychologie an 
der Universitat Kiel, wechselte jedoch bald zum Medizinstudium, das er 
1890 an der Universitat lena fortsetzte, wo ihn der Zoologe Ernst 
Haeckel zu phylogenetischen und morphologischen Studien anregte, 
die maBgebend fur seine spateren Arbeiten waren. Die "Gestaltkunde" 
wurde fur ihn zu einer wesentlichen Gmndlage der Naturforschung, die 
ihn schliel3lich auch zur Analyse der Hirnarchitektur ftihrte. Oskar Vogt 
war tibrigens auch, angeregt durch genetische Forschungen, einer der 
bedeutensten Hummelforscher mit der zu dieser Zeit weltweit umfang
reichsten Hummelsammlung. 
1893 legte Oskar Vogt in lena sein medizinisches Examen ab, arbeitete 
danach bei Otto Biswanger an der Psychiatrischen Universitatsklinik in 
lena und promovierte daselbst 1894. Noch im gleichen lahr ging Oskar 
Vogt zu dem Psychiater und Neurologen August Forel (der auch ein be
kannter Ameisenforscher war) nach Ztirich-Burgh5lzli in der Schweiz, 
urn dort seine psychologischen und neuroanatomischen Kenntnisse zu 
vervollstandigen, danach zu Paul Flechsig nach Leipzig und anschlie
Bend nach Paris in das neuroanatomische Laboratorium des Forschere
hepaars Dejerine und Dejerine-Klumpke. In Paris lernte Oskar Vogt 
1898 die junge Medizinstudentin Cecile Mugnier kennen, die bei dem 
Neurologen Pierre Marie arbeitete. 1899 folgte Cecile Mugnier Oskar 
Vogt nach Berlin, wo sie 1899 heirateten. Die Darstellung und Wtirdi
gung der Arbeiten von Oskar Vogt schlieBt seine Ehefrau Cecile aufs 
engste ein, denn es war zeitlebens auch eine fmchtbare wissenschaftli
che Partnerschaft. Das Forscherehepaar hat stets gemeinsam gearbeitet 
und publiziert und wurde haufig auch gemeinsam geehrt. 
Am 18. Mai 1898 grundete Oskar Vogt aus Mitteln seiner nervenarzt
lichen Tatigkeit in der Magdeburger StraBe 16 in Berlin eine Neurobio
logische Zentralstation, die 1902 in das Neurobiologische Laboratorium 
der Berliner Universitat umgewandelt wurde. 1914 beschloB der Senat 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Grundung eines Instituts fur Hirn
forschung, deren Realisiemng in Form eines Neubaus in Berlin-Buch 
unter Leitung von Oskar Vogt jedoch erst 1930 abgeschlossen wurde. 
Bereits 1935 wurde Oskar Vogt aus politischen Grunden vertragswidrig 
von seinem Amt als Direktor abbemfen, leitete das Institut allerdings 
noch kommissarisch bis zum 31. Marz 1937 weiter. Danach verlieB er 
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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 gehi:irt zu den Begrilndern der architektonischen Hirnfor
schung (die Bezeichnung Architektonik wurdf' bereits 1903 von ihm 
eingeftihrt) und der modernen funktionsbezogenen Neurobiologie. 1m 
Vordergrund seiner Arbeiten standen histologische Untersuchungen 
tiber den vertikalen Aufbau der verschiedenen Schichten der Hirnrinde, 
die horizontale Gliederung derselben in verschiedene "Felder" auf 
Grund unterschiedlicher Strukturen der Rindenschichten und die Zu
ordnung solcher Felder zu physischen und mentalen Leistungen, die er 
als topistische Einheiten bezeichnete, sowie Veranderungen bei patho
logischen Prozessen (topistische Krankheiten). Oskar Vogt selbst schrieb 
tiber das Anliegen seiner topistischen Hirnforschung: "Dif' Arbeiten sol
len in moglichst exacter Weise solche neurobiologischen Beitriige lie
fern, welche geeignet sind, das Problem vom Zusammenhang der soma
tischen und psychischen Erscheinungen wenigstens in ferner ZukunJt 
zu flrdern. Dabei wollen wir diese Forderung speciell durch seine inni
ge Vereinigung psychologischer, physiologischer und anatomischer Stu
dien erstreben. " 
Oskar und Cecile Vogt haben wesentliche Ergebnisse ihrer Arbeiten in 
zahlreichen Publikationen veri:iffentlicht und zusammengefaBt. Von 
letzteren seien vor allem "Allgemeine Ergebnisse unserer Hirnfor
schung", "Zur Lehre der Erkrankungen des striaren Systems", "Erkran
kungen der GroBhirnrinde im Lichte der Topistik, Pathoklise und Patho
architektonik" sowie "Sitz und Wesen der Krankheiten im Lichte der to
pistischen Hirnforschung und des Variierens der Tiere" genannt. Mit 
Arbeiten auf diesen Gebieten wurde von ihnen auch die Pathoklisenleh
re eingefUhrt. 
In den letzten lahren seines Lebens hat sich Oskar Vogt zunehmend mit 
Fragen von Alternsprozessen beschaftigt. Geistige Tatigkeiten waren 
fUr ihn eine wesentliche Grundlage, das Altern von Nervenzellen "hin
auszuschieben", wofUr er selbst mit schlieBlich nahezu 90 lahren in gu
ter Verfassung ein tiberzeugendes Beispiel war. Mit Blick auf die Trag
weite seiner Erkenntnisse regte er immer wieder an, die Pensionierun
gen geistig schi:ipferisch aktiver Menschen zu verlegen. 
Als Hirnforscher hatte sich Oskar Vogt einer der schwierigsten Aufga
ben seiner Zeit zugewandt. Arbeiten auf dies em Gebiet verlangten wis
senschaftlich wie auch im Hinblick auf ethische Aspekte ein Hi:ichstmaB 
an selbstlos bestimmter Beharrlichkeit, an VerantwortungsbewuBtsein 
wie auch Entsagungen, da pulikationswerte Resultate wegen der Kom
plexitat des Objektes und der Fragestellungen nicht immer schnell zu 
erzielen waren. 
Oskar Vogt wurde wissenschaftlich vielfach geehrt. Er war achtfacher 
Ehrendoktor in- und auslandischer Universitaten sowie Mitglied und 
Ehrenmitglied verschiedener Akademien und wissenschaftlicher Gesell
schaften. 1932 wurden er und seine Ehefrau Cecile zu Mitgliedern der 
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und 1950 zu Ehren
mitgliedern der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin ge
wahlt. 
Oskar Vogt starb am 31. luli 1959 in Freiburg/Breisgau. 
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ALBERT WOLLENBERGER 

Albert Wollenberger wurde am 21. Mai 1912 in Freiburg im Breisgau 
geboren. 1931 begann er mit dem Studium an der Medizinischen Fakul
tat 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 bis 1945 studierte er Biologie und Medizinwissen
schaften an der Harvarduniversitat 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 be
gann bereits mit seiner Diplomarbeit tiber den Phosphatstoffwechsel 
des Herzmuskels. Spater arbeitete er unter Otto Krayer am Institut fUr 
Pharmakologie der Harvarduniversitat. 1949 publizierte er eine vielzi
tierte Arbeit in "Pharmacological Review" tiber Beziehungen zwischen 
der Wirkung von Herzglykosiden und Energiestoffwechsel des gescha
digten Herzens. Spater gelang Albert Wollenberger der Nachweis, daB 
ein durch Erhohung des systemischen arteriellen Blutdruck belastetes 
Herz mehr energiereiche Phosphate verbraucht als das volumenbelaste
te Herz. Anfang der 50er Jahre muBte Albert Wollen berger im Zu
sammenhang mit Aktivitaten des MacCarthy-Ausschusses die USA ver
lassen. Uber Aufenthalte in Laboratorien bei Linderstrom-Lang, Tiselius 
und Buchthal in Schweden bzw. Danemark kam Albert Wollenberger 
1956 nach Berlin-Buch an das Institut ftir Medizin und Biologie und 
baute hier eine Arbeitsstelle, spater Institut fUr Kreislaufforschung auf. 
Albert Wollenberger orientierte stets auf interdisziplinare Arbeiten. 
Dementsprechend organisierte er auch seine Arbeitsstelle bzw. das In
stitut fUr Kreislaufforschung in Berlin-Buch, das biochemische, physio
logische, pharmakologische, immunologische und zytologische Arbei
ten umfaBte. Er wandte sich gegen einseitige Betrachtungen und Ar
beitsweisen der experimentellen und klinisch orientierten Herz-Kreis
laufforschung. Sein Bemtihen urn methodisch-technische Fortschritte 
als Grundlage fUr die Erarbeitung neuer wissenschaftlicher Erkennt
nisse fUhrte 1960 zur Entwicklung des ultraschnellen Frier-Stopp-Ver
fahrens von Geweben, eine Technik, die seitdem als "Wollenberger
Clamp" weltweit genutzt wird. Zu den wesentlichen Ergebnissen seiner 
Arbeiten in Berlin-Buch gehoren Beitrage zum Energiestoffwechsel des 
normal en und insuffizienten Herzens, zur Aufklarung des Mechanismus 
der Umstellung des Herzens auf anaerobe Energiegewinnung bei akuter 
Ischamie, tiber phasisch verlaufende chemische Veranderungen im Ver
lauf eines Herzzyklus, zur Lokalisation und Differenzierung membran
gebundener ATPase und Nukleotidzyklasen sowie zur Rolle des cAMP
Systems fUr die Funktion von Herzmuskelzellen. HierfUr wie auch fUr 
andere Untersuchungen, z.B. tiber das Auftreten von Autoantikorpern 
gegen B 1-adrenerge Rezeptoren bei dilatativer Kardiomyopathie, war 
die Erarbeitung von Verfahren zur in vitro-Kultivierung spontan pulsie
render Herzmuskelzellen eine entscheidende Voraussetzung. Mit dem 
Nachweis der herztypischen Isoform BB der Muskelglykogenphospho
rylase im Serum nach akutem Herzinfarkt wurde ein neues Prinzip der 
modernen Infarktdiagnostik eingefUhrt. 
Albert Wollenberger war Mitbegriinder der Internationalen Gesellschaft 
fUr Herzforschung, deren Prasident er von 1973-1976 war. Er war Mit-
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glied der Royal Society of Medicine, Ehrenmitglied der Cardiac Muscle 
Society (USA) und Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. 
Albert Wollenberger starb am 15. September 2000 in Berlin-Buch. Sein 
Grab befindet sich auf dem Friedhof an der Schwanebecker Chaussee. 
(Text Ernst-Georg Krause). 
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10. ARCHIVALIEN: GESCHICHTE IN DOKUMENTEN 

Das Institut W.I.LERIlf 1n J.!OSK.J.U, Tertrllten 

duroh don Yi~8d1r8ktor I.P.Towstuoha, e1nerseits una 
der Direktor des lfeuro-B101ogisohen Inst.ituts der 

UniTers1t!l.t :sorl1ll.r P:rotessor llr. Oskar Vogt, and.erer

seits haben t'olgond.oIl, Vel"trag goscihlossan. 

Das Inatitut W.I.Lan1n aoceptiert fol~

~ von dar Kommission fUr dio W~QS8nso~~tt1an~el"er

beitu.n.ll: des GohiI1lS Lanins Vel"trag goscihlossan. 

:.;tallt s~e \'lQlmUllg un:! trs1e Icst Zll'l" Ve!'l'~~~ und 

zahlt ~~erde~ 1.000,- (eint~e~d) ~3rikani:.cho 

Doller~ ~n dan tonto DHi.n~uto~ieR ~~ jadeS X~n 
Das IZlStitut Leni.!l J.aIln cl:o:ch ds.s Institut die Einls,-

Doller~ ~n dan SOl" Yost DaCA Mos~u~ 

§ 9, 

Das IZlStitut Leni.!l uborniwmt die Speson der Rei-

san des Profesaor Vog~ aus Bcrl1n nach llos~au und zuruck, 

zahlt ~~el'de~ 1.000,- (eint~e~d) ~3rikan1.:1cho 

Doller~ ~n dan tonto DHi.~~uto~ieR ~~ judeS X~n 

sus. 

Fragment des Vertrages zwischen dem Lenin-Institut Moskau und Oskar 
Vogt iiber die "wissenschajtliche Bearbeitung" des Gehirns von Lenin. 
Sammlung H. Bielka. 
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'r~sldent pp. • Uo I 192.~ 

!erren: 

ron~ D.Uendelssohn 

rootsselrrorHr Schubert, Ausllltirtigora 

t,n.-Plr.Hellborn, AUSIII~rtlges A~t 

I/'ollroth 

ootsmlnlster Dr.Becker, KultWJ .. lnlsterlum 

In. -Dt r. Kr'JO 

In.-Rot Donneuert, Retchslnnenmlnlaterlum 

St~ots .. lnlster Schlfldt-Ott 

Botscho!ter Grol BroclrdorJI-Ront6ou. 

Der Dlrektor dea K.',".J.Hlrnlor~chuno, 

Herr ProJ.Dr.V 0 g t, 1st noch elne .. 

llingeren ~ wlssenscholtltchen AuJenthOIt 

In RussZond .,It PZlinen JUr etn pr'lkttsches 

Zuso"llllenorbeiten ."t rusalschen Gelehrten 

oul de., Geblete der "'rnJorschun~ und der 

ErJorschunq des Koul(oausaea 6urUckge~ehrt. 

Jch hobe Herrn Pro/.Vogt gebeten, In elnem 

IrZelneren Krelse !lber seine PZttne IJorzu -

trogen una buhre ,,'ch, Suere Hocluuohl;eb or 

( bel Schlfldt-Ott und IJroc%dorl!-Rontzou: 

Ex~ellen~) hler~u erqebenst au! 

Sonngbend. dm ga.llat d.". d z, 10r 

In die Rtiume der K.'.G., SchloO,PortaZ'2 

(Elngong ge;}enfJber der Bretten Stro"se am 

Neptungabrunn.n) .'n6uloden. 

No ... Sr.&x~eZlen~. 

Eil1ladul1g zu eil1em Vortrag vall Oskar Vogt iiber seil1el1 Arbeitsaufel1t
halt in RuB/and 1925. Archiv MPG, I. Abt., Rep. lAo 
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Abschrt!t. Au! dem HUgel, EBsen - HUgel, 

den 2~. Oktober 1927. 

PersOnltch I 

Hochzuverehrender Herr Mtntsterpr~stdent, (Braun) 

wte tch von Excellenz von Harnack h6re, tst er dteser 

Tage bet Ihnen gewesen, um tn Angelegenhett.n d.s Kataer

Wtlhelm-lnstttuts jUr Htrn!orschung den ~ntrag d.r KatsBr

Wtlhelm-Gesellscha!t um dte Bewtlltgung .In.s b.sond.r.n Zu

schusses jUr den Neubau dBS genannt.n Instttuts als ausserplan

masstge Ausgabe des kommenden EtatsJahres zu bejUrworten. Dar! 

tch mtr gestattBn, dtese Bttte auts Drtngendst. zu unterstUtzen 

und metne Berechttgung hterzu damtt zu b.grUnden, dass schon 

metn Schwtegervater und spaterhtn metn. Prau und Ich uns jUr 

das Neuroblologtsche Instttut der UntverBlt6t Berltn, wtB jUr 

das spaterhln angeschlossen. Hirnforschungsinstttut b.sonders 

tnteresstert und fUr dass.lbe wesentltche stt!tungen gemacht 

hatten. Au! Grund der letzteren war der Neubau beretts tm Jahr. 

vor dem Krtege so gut wte gestchertj nur unglackltche Zu!alltg

k,tt,n hatten dte dus!ahrung damals verhtnd.rt und dadurch ver

ursacht. dass dte damals vorhand.n.n·O.ldmttt.l spat.rhtn durch 

dte Oeldentw.rtung verloren gtng.n. 

Nach langen Verhandlungen hat dt, Stadt Berltn etn 

GrundstUck fUr den Neubau kosten!ret zur Ver!agung gestellt und 

auch gletchzetttg dte M6gltchkett etner Belt vtelen Jahren er

strebten Verbtndung des Instttuts mtt den stadttschen Krankenun

stalten ge~hrletstet, ~~durch dt. kan!ttg. Porschung auf stche

ren Boden gestellt werden WUrde. 

Das Retch hat setnersetts beretts dte Bewtlltgun~ 

etnes Zuschusses tn Ausstcht gestellt. 

utt der Bttte, metne Eel~sttgung guttgst zu ent

schuldtgen, und mtt dem Ausdruck vorzUgltcher Hochachtung verble 

be tch 

Ihr sehr ergebener 

Selner Hochwohlgeboren gez. Krupp Dohlen Halbach. 

Herrn Mtntsterprastdent Braun 
Berl In I( 8 

WIlhelmstrassB 63/4 

Auszuge aus dem Schreiben des Vorsitzenden des Kuratoriums des Kai
ser-Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung, Dr. Krupp v. Bohlen und 
Halbach, an Ministerpriisident Braun, den Neubau des Instituts fur 
Hirnforschung betreffend. Archiv MPG, I. Abt., Rep. lA. 
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'lJenerald t rektor pp. Tab. Nr.1453 16. ])e:zember 192 7 

1. 

Hochverehrter Herr v.B 0 h 1 II n 

Das Pro tokoll aer Plenarst t:zung des Staatsrat.'1, das St e mt r 

trllundltchst tn Ausstcht D8stel1t haben, tst Jar unsere Ver -

hanc!.lungen natarl tc?! se/lr wtcllttg.lftr haben (jen Vortrag lion 

Herro Prot. Vogt benut.rt, um in Abgeordnetenkretsen Jnteresse 

tUr den Jnstttutsneubau HU gewtnnen, tnsbesondere u~r~es senr 

erJreultoh, daD vom Relc}uurentrUJII unt4r PU'Jrung lion Prtilat 

Schreiber etwa 10 Abgeordnete trotz der starken Jnanspruchnahme 

durc~ die Verabscntedung des Besoldungsgeset3es sowon1 eu dem 

Vortrag wte dem anschltessenden Bterabend erschtenen waren. 

Auch deutschnattonale una sOJJtalaelllo1crat.tschl Abgserdnete des 

Retchstages unci Landtages waren %ug8!Jen und sind von uns tar 

unsere Plane bearbettet worden. Jnsbesondere haben dem Retcnstags

.rentrunl na?!estehende Herren steh angeboten, auch das preusstsche 

Zentrum tUr unsere Plane zu De~nr.en"tr werden daher bet Eegtnn 

Setner Hochwohlgeboren der 

Herrn Dr.Dr.Krupp v.Bohlen und Halbach 

Essen-flUqel. 

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

opnCE 0' THI SlCR!TARY 

May 24, 1929 

My dear Dr. von Harnack: 

I have the honor to inform you that at 

a meeting of the Rockefeller Foundation held May 

22, 1929, the following action was taken. 

RESOLVED that the sum of Three hundred seventeen 
th~usand dollars ($317,000) be. and it 
is hereby, appropriated, of whioh so much 
as may be necessary shall be used to pur
chase 1,323,000 marks for the Kaiser 
Wilhelm Gesellschatt of Germany for its 
building program in connection with removal 
of the Kaiser Wilhelm Institute for Brain 
Research to Buch. 

Very truly yours, 

Dr. Adolf von Harnack, ChairtllLn 
Kaiser Wilhelm Gesellschatt of Germany 
Berlin, Germany 

NST:HLJ 

Schreiben der Rockefeller Foundation an den Priisidenten der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft. Prof Dr. A. von Harnack. zur jinanziellen Unter
stiitzung des Neubaus des Instituts fir Hirnforschung. Archiv MPG, 1. 
Abt .• Rep. lA. 
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Finanzierung 

Rockefeller-Foundation 

Deutsches Reich 

Preussen 
(Ministerium fUr Wissenschaft, 
Erziehung und Ausbildung) 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

Baukosten (ca.) 

Hauptgebaude 

Klinik 

Genetisches Vivarium 

R6ntgenpavillon 

Beamtenwohnhaus und Torhaus (Umbau) 

Direktorenwohnhaus 

Tierstalle und Verbindungsgang 

Diverses* 

Gesamt 

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

1323000,- Mark 

50000,-

250000,-

150000,-

1398000,- Mark 

540000,-

53000,-

19000,-

240000,-

107000,-

60000,-

76000,-

2493341,22 Mark 

3745,80 Mark 

Weiterhin 30000,- Mark fUr bauliche Veranderungen des Manner-Landhauses 

V der Heil- und Pflegeanstalten fUr Zwecke des Hirnforschungsinstituts, 

bezahlt von der Stadt Berlin. 

Finanzierung und Baukosten des Kaiser- Wilhelm-Instituts Jilr HirnJor
schung in Berlin-Buch. 
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Kaiser Wilhelm-Institut fOr Hirnforschung 
und 

Neuro-Biologisches Institut der UniversitAt 

Aktenzelchen: N ./S. 
(BIU. in de, Anlwort anzu,eben) 

An die 

Berlin U1J!;;Buch, 24 .2 .30 
~o 
~ 
Fernspr. E 7 Buch 8138 

Kaiser Wilhelm -Gese11schaft zur/lC5rderung 
der Wissensehaften, 

B e r 1 inC. 

Betr. Adressen - Anderung 

Wir teilen Ihnen hC5f1iehst mit, dass wir unseren 

Betrieb mit dem heutigen Tage in das neue Institut verlegt 

haben. Unsere Adresse lautet: Kaiser Wilhelm - Institut fUr 

Hirnforschung, Berlin - Bueh, Lindenberger Weg. Die tele-

phonisehe Adresse ist E 7 Bueh, Sammel - Nr. 8138. 

Mit vorzUglicher Hochachtung 

Kaiser Wilhelm -Institut fUr Hirnforsch~ 

Der Direktor : 

Information ilber die Verlegung des Kaiser-Wilhelm-Instituts for Hirn
forschung von der Magdeburger StraBe in Berlin nach Berlin-Buch. Ar
chiv MPG, 1. Abt., Rep. lA. 
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$oifer ~HheIm-~efeHfdloft ~ur ~orberun9 bet ~iffenfcftaffen. 

~I!t!in ~. 2, 6.n_ .... ".;s" •. ".D.~.u!Pl!.!il.r. .... 193 0 
~c&IoJ ~.dcallIJ :u.t"oo. 81. __ 6\l11t 

Einladung 

zur Besichtigung des Kaiser Wilhelm-1nstituts fUr 

HIRNFORSCRONG 

in Berlin-Buch, Lindenberger Weg, 

durch die Herren Ve~trete~ de~ PRESSE 

am Uittwoch, den 17. Dezember 1930, 

pUnktlich um 10.30 Uhr vo~mittags. 

Um Antwo~t Ube~ die Tei1nahme wi~d auf beiliegender K~rte 

bis sp~testens zum 14. Dezember gebeten. 

Pl"l!.sident. 

1m Anschluss an die Besichtigung, gegen 1 Ub~ mittags, 
ist Gelegenbelt zu einem elnfachen 1mblss gegeben. 

Um 9 Ubr vormlttags steht ein beste11ter Personenomnibu 
in Berlin C 2, Schloss, Portal 2, ZUl" Fahrt nach Buch bereit 

Einladung zu einer Besichtigung des Kaiser- Wilhelm-Instituts fur Hirn
forschung nach Fertigstellung 1930. Archiv MPG, 1. Abt., Rep. 1A. 
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Programmentwurf von Oskar Vogt filr eine Besichtigung des Kaiser
WilheIm-Instituts filr Hirnforschung am 17.12.1930 durch Pressever
treter, der Einblick auch in die innere Struktur (Laboratorien) des Insti
tuts gibt. Sammlung Erhard GeiBler. 

Gruppe II, 

1, Rundgang 1lm dae Inat1tut (R10htung RtSree.al dabe1 au lClin1k 

~i~w81a8n, 48 Batten tUr Krenke, d1e gensu untereuohtl werden; 

SUdtront, normale ieneter, keina Laborator1umaal1lme; ~re1bhaua 

fUr Futtorptlanzen fUr gonetioohe Btud1on; Werkatatt-Anbau zur 

Verme1dung dar Gerluaoh-Oebertragung; Nordtront, ke1ne ienater 1m 

aohalld10htan Raum, alle Fenster oind bra1ter, Y1krookop1errlume 

nUl' in Hordzimmern, dem1t gle10hmlaa1ge ~emperatur und Belouohtung 

erz1elt w1rd; Druokare1 1m Anbau, ~ Ger~oh-Verme1dung: dann 

zua Haupte1ngang, 

1.Durch d1e ~elephon-Zentrale 1n d1e Operat1onar~e 5,6, 7: Baderaum 

~r Vereuohat1ero, Raum 6 Harkot101erungaraum (Verauohe werden nUl' 

in t1eter Harkose gemaoht) Raum 7: Verauohazimmer (H1rnrinde-Re1z

verauohe) , 

l,Druokere1- ~ohne11preaae (Raum 4). Gonau1gk01t dol' Induatr1o-Druoke 

ungon11gond~: Brklll=g duroh Herm Royao • 

j,Vorb1ndungatrappa hinau ~ Randproaaonraum ttir boaondora oxakto 

Uikrophoto~aphion, 

~,Uakrophoto~aph10 (117), Brkl&rung duroh Rorm Luoko. 

~,Simplox- Cop10r-Raum (116) BrkllrunS duroh Herrn Bohumann • 

!.U1krophotographio (lOB) IrkllLrw1g duroh Rorrn F1aoher • 

6, Vorb1ndungotreppo autwlrta sum Vort11h.rungoraum (204) gl010h

ze1t1ge Pro~ekt1on zweier i1lme ~ Vorgla1oh geaundor und krenker 

Beltagungon. 

l,D1raktor-Zimmer (216) Bammlung del' U1b:ophotograph1en • 

12.Auawahl-Sammlung (216) Ze1gen Ton Oeh1rnaohnittoni Vort011ung 

del' Sammlung aut 2 R~e wogon rouora10herhe1t, 

ll,Haupt-SlIIIIDIlungaraum (217) DemonatNotion Ton SohlaganfllJ.1on: dlo 

n10ht gotlrbton Bohnitto oind 1n dan oberon Stookworkon, di. ung.

aohn1ttonon toilo 1m Alkoho1-Raum. 

ll,Durohgang ~ Oonot1aohon Abt.Uung (V.rbindwlget11r) llaU/II 2lg) 

Vererbungatud10n an iliogon, Jrkl&rung irau t1mot'ott, ~, 
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~.VerbiDdungstreppe abwarts zur Karers~ung (124) Autbewahrung 

der untersuchten Insektent: dann zum Raum 120: Brkllrung durch 

Herrn ZimIlIermann, 

lj.Zuruck die VerbiDdung$treppe abwarts zum Thermostatenraum (22); 

links Thermostat duroh.WaGser gektihlt, etwa +~~~bta Poly

thermostat, weloher linka ~eloktr1BOh~~~ohts oloktr1sch 

gekUhlt wird, eodaGa in den B Abtellen Uebergangatemperaturen v·on 

40C b1e 400C entetehen. Eintluse der Temperatur aut die Ausb1ldung 

der lIerkmale. ~:'"r~j 
l5.TreibhaUSjErkltrung duroh Frl. Kromm und~O.~R Ze~9pkln Rassen-

kreuzungen der K~ter, um nacb Analog1e die erbliohe Zusammensetzung 

der mensoblioben Bev~lkerung beurtei1en ~ k~nnen, ~oh die Frage 

der Raseenmisobungen. 

A2.Zu~~ck zum Alkohol-Raum (21). Reagenz1envorrat; Autbewahrung 

der/ nicbt geBobnittenen Gebir~e. Feusr!est abgeaobloeeen. 

11.Zur Phys1kalisoh-teohn.Abtlg. WerkBtatt (20)j 17 Laboratorium; ~~. 
durcb Herrn T~nniaa)WSrkBtatt zur aigenan Heratel1ung von Spoz1al-

Apparaten fUr die VerBuche; Verteilung dar e1ektz1aohen Str6mo 

aute Geb~ude. 

lB.Zu.r\iok durch den Korr1dor zur Phys101og1echen AbtlgLRaum 9:-1Y, 
Raum 10 erschutterungetreieB Fundament; Raum 11 aohalldioht fur 

Geh6rs-Untereuchungen~ 

11. Hsupttreppe autw~ta bia III. Stock, 

~ Eesraum (U1ttageeaen von den Heilanstalten) • 

1l.Quergang duroh die U1krotom-R~ume, beginnand in R~ ~11. B.kl&r~~ 

iI.~ua Ke.J.U'i6"' biB Zimmer 314 (Zelloidin-Uikrotome) • 

~.B1bliothek (vollat~dige Faohbibliothek) (317), 

~.Holmgren-Zimmar (322~HOlmgren war Bohwed1Bober Hirnanatomi 

kle1ne~Konrerenz-S~~ Leaezimmer'BibliothekariD und Katalog. 

1!.Haupttreppe autw~rts bis 4. ~tolk, 
~ .. :::-'~ 

~ Chem1sohe Abtailunsy-o;tereuchung epezit1Boher Hirn-He11-Uittel 
und Gitte .. _ 

j2.U1kroekopierraum (413) Erkllrung durch Frau PopOff. 

11.Nebentreppe heraut. 
JS'I~j /' 

~ Blektrieoh 1ao11erter Raum~ld1cht tUr e1oktro-pbyeio1o_ 

g1eche Vereuobe, 

~ Peyoholo81eohe R~uma.i~kl~~S ~.eh He~P& ~Wilb61,~ 

~ Hietolog1eohe Abte11ungj Prot. Bie1echoweky, 

~.Zu einem-kleinen FrUhetuok- ainladen. _ (404) 

Filmaurnahmer~m, in der Soke Vonti1atoronraum fer Entltittung der Chem. 
Abtlg. 
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K.W.G. 15. hi 

Sehr vetehrter Horr v. BOhlen I 

Herr Glum d~kt.lhnen verblndlichst fUr Ihre 

Herr Prof. Vogt scbl~gt folgende Reihentolge 

der !ie·iner bei der Etnweihung des Inzttt'lta vot' 

1.) GeheL~rat Planck, der nur eLnige genz kurze ~orte der 

2.) S1e I sehr verebrter Herr v. ~hlen, ala Vorsitzender 

des Kur~tor1ums; 

3.) ein Vsrtreter 1sr M1nt9t~rtenj vielletcht nlmmt eln~r 

der Rerren M1n1ster per~nllch 1ar~n teil; 

4.) etn Vertreter der St".dt B~r1tn 

1'1 

5.) weitere Redner, untRr lhnen Profeftsor P1~ut-KtlnchenJ lch 

babe BerrQ pror. Vogt vorgesch1agen, die RAthe dleser Red

r.er =6glichst EU beschranken J 

1.) 
Berro 

6.) Pr~fessor vogt selbst. 

Wenn die Kuratorlumssttzung m6g1tchst pUnktl1ch 

um 9 Ohr beglnnt, so kano sie docb wohl um 11 Ohr beeodet seio. 

~ur Einwelhung 1st um 11,15 Ohr etngeladen w~rden, sodass man 

wohl spitestens um 11,30 Ohr beglnuen kann. BB 1st zu hoff en , 

dass dle Blnwelhung aelbst spltestens um 1 Ohr ~eendet 1st. 

a.o.Ges~ndten u.bevol1m. Minister 
Dr. Dr. Krupp v. Bob~(n und Balbach 

Badgastein. 
2.~ Abscbrtft an Prof. Vogt o. Berm Dr. Telschow z.K. 
4. Z.d.A. 

Zur Vorbereitung der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Instituts for 
Hirnforschung in Berlin-Buch (s. auch Abb. 13). Archiv MPG, I. Abt., 
Rep. lA. 
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/ 
C"I Oro,' J-< r ,. 0{ 

,/ ~ ~ 1'/'-'/ 

9tr. 243 tBeiblatt 

3<id)nung: ~. b. ~.lr'l\h.uf'n 

gur t\.lti/Je bre 3uftiluti liir ~irnforflf}unt1 
'lfm). "uni llI.iIb in ~ud) bri ~,rlin btt in orr .. 1:~3· 
bcrwi IIor rl1li~rl\ :Uionatrn anffii~r(ia, brfdJrirbrl1t 
9l~ubau bt' .;1nlfllllti fiir .pirnforla,un~ orr Slailrr 
!!!ILl)rfm·llIel(Uldldft ~'llIti~t. Unlnc ~Ii(nrr lti~rn. brn 
X>irdtor birlti Jnltituli, 11 r 0 f. !' r. '!) r. C il ! a r 'tl ° ~ t 
unb feint llIaUin.,. .u~~ . ~i,ficnf.dldit!idl' 9.11ilarbritrrin 

Zur .. Weihe" des Instituts fiir Hirnforschung. Archiv BBAW 
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Oskar Vogt iiber .,Struktur und Ziele des Instituts fiir Hirnforschung': 
Aus: Ludolph Brauer, F. Mendelssohn-Bartholdy u. Adolf Meyer 
(Hrsg.j: .,Forschungsinstitute, ihre Geschichte, Organisation und Ziele': 
Paul Hartung Verlag, Hamburg, 1931. 

DAS KAISER WILHELM-INSTITUT 
FOR HIRNFORSCHUNG 

Von 
PROFESSOR DR. OSKAR VOGT 

Dircktor des Kaiser \Vilhelm-Instituts fUr Hirnforschung in Berlin 

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

.t\. Griindung ging von lolgenden Ideen aus; die Vertielung der Anatomie und Physiologie 
des Gehirns sei eine der wichtl~sten Aufgaben des neueD Jahrhunderts. Sie sei abel' so 
schwierig, daD sie neben einer besonderen technischen Organisation die ganze Kraft einer 
Reihe von Forschern in Anspruch oehmen musse. Sie konne deshalb niehl im Rahmen del' 
bestehenden UniversitiHs-Lehrinstilute durchgeliihrt werden, sondern erfordere besondere 
Forschungsinstitute. Ein solches wollte der Verlasser durch seine Griindung schaffen. 

1902 wurde dieses Institut in das "Neuro-Biologiscbe Laboratorium der Universitat" 
umgewandelt. Es behielt dabei den Charakter eines rein en Forschungsinstituts. 

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

1928 wurde nach AbschluO einer Arbeitsgemeinschaft mit den zentral verwalteten stiidti
schen Heil- und Pflegeanstalten GroD-Berlins der Bau des Gebiiudekomplexes, der zukiinftig 
in Berlin-Buch dem Kaiser Wilhelm-Institut fur Hirnforschung und dem Neuro-Biologischen 
Institut der Universitat zu dienen hat, begonnen. Bisher (August 1930) konnten im theo
retischen Hirnforschungsinstitut die Abteilungen I, 2, 8, 9 und 10 in Betrieb genommen 
werden. Die anderen Abteilungen werden noch im Laure dieses Jahres erofInet werden. 
Dasselbe gilt Von der Forschungsklinik. 

Das Institut erhielt fruher sehr umfangreiche, aber leider wahrend der Inflationszeit 
verlorengegangene Zuwendungen von der Familie KRUPP, Essen. In jungster Zeit ist ihm 
eine solehe von der Rockeleller-Foundation zuteil geworden. 

AUFGABEN 
Das Hirnforschungs-Institut wird 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 fUr die unter e erwiihntc 
Aufgabe nicht in Betracht): 
a) das normale Gehirn des Menschen architektonisch, d. h. in seine besonders ge

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

y) Schwachsinnigen und 0) Hirnkranken aufzudecken, wie auch in der Folge
zeit bei £) den Geschlechtern,~) Verwandten, besonders Zwillingen,l)l Rassen, 
Konstitutionstypen zu prtifen; 

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

d) die Faserverbindungen zwischen den verschiedenen Elementarorganen auf 
Grund von sekundaren Degenerationen bei Mensch und Tier zu kliiren; 

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

f) bei hiimorrhagischen und Erweichungsherden unter Zugrundelegung der archi
tektonischen Gliederung den Sitz der Herde genau zu umgrenzen und gleich
zeitig zum Zwecke des Verstiindnisses der individuellen Gestaltung des Krank
heitsbildes den individuellen Bau und derzeitigen 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 ware dringend notig. 
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Ziele dieser, lange vOn manchen mehr oder weniger forschungsfremden Univer
sitiitslehrern in ihrer Bedeutung verkannten und leider durch diese Schiidlinge des 
wissenschaftlichen Fortschritts gehemmten Arbeiten sind die folgenden. Die normal
anatomischen Arbeiten wollen in erster Linie Vorarbeit fiir die Physiologie, in 
zweiter eine Basis fUr die Erkennung pathologischer Abweichungen liefern. Unter· 
suchungen von Ausnahmegehirnen sollen nun nicht nur iiber ihr Wesen, sondern 
auch iiber ihre Beziehung zur Pathologie aufkliiren. Rechtsbrecherstudien be
zwecken nicht etwa nur die Aufdeckung der Verbreitung des Konstitutionsfaktors 
sowie der syphilitischen, alkoholischen und anderer Hirnschiidigungen, sondern 
die Forderung der Typenbildung durch spezifische anatomische Befunde. Die 
pathologisch-anatomischen Forschungen sollen die Lokalisationslehre fordern und 
Einblicke in das Wesen pathologischer Prozesse, den klassifikatorisch wichtigen 
Verbreitungsgrad ihrer identischen Lokalisationen sowie deren Verursachung ge
wiihren. 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 flir die materielle Pflege und die Hoherziichtung des Gehirns 
bilden. Studien an Rassengehirnen sollen die Frage kliiren, wie weit es faBbare 
RassenhirndifTerenzen gibt und diese auch Art und Hohe der Kulturfiihigkeit einzeI
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. Sic soIl auch weiterhin {einste anatomische Unter
suchungen des Hirngewebes Normaler und Kranker durchfiihren, und zwar zur 

Ermoglichung von: 

1. Riickschliissen auf biologische Vorgiinge 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 Krankheitsvorglingen in 

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

prlignanten Befunden. 

Zugleich ist diese Abteilung bemiiht, die histologischen Darstellungsmethoden zu 

verbessern. 
Aile diese Ziele gehen aus den zahlreichen VerofTentIichungen 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 
aIlem auch auBergewohnliche Menschen zu untersuchen, die bereil sind, spliter ihr 
Gehirn dem Institut zur Verfiigung zu stellen. Zuniichst ist eine Analyse der Musi
kalitlit beabsichtigt. Dazu kommt als auBerst wichtige Aufgabe, neb en der Verwen· 
dung bisher vorhandener Messungsmethoden vor aIlem die Ausarbeitung neuer. 

4. Die hurnan-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 experirnentell-physiologische Abteilung. Sie soIl 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 geschaffene Gliederung und unter nachfolgen· 
der anatomischer Kontrolle jedes einzelnen physiologischen Versuchs. 

6. Die chemische Abteilung. Fiir diese Abteilung sind drei Sektionen vorgesehen: 
die rein chemische, die physikalisch.chemische und die experimentell·pharmakolo· 
gische. 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 
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Zentralnervensystems eindringen. Ganz speziell ist dabei an Experimente mit Sub
stanzen gedacht, die nur einzelne Teile des Zentralnervensystems kraftigen oder 
schadigen. Diese Untersuchungen sollen unter enger Anlehnung an die architek
tonischen Gliederungsergebnisse der anatomischen Abteilung erfolgen. Das hat fort
gesetzt eigene normal-anatomische Kontrollen der einschlagigen Gehirne zur Vor
aussetzung. Gleichzeitig sind diese Gehirne innerhalb dieser Abteilung auf eventuelle 
anatomische Vcranderungen zu untersuchen. Die Aufdeckung des besonrleren Ver
haltens einzelner Teile des Gehirns gegeniiber bestimmten Pharmaka oder Organ
praparaten soli chemo-therapeutische MaBnahmen anbahnen. Gleichzeilig soli die 
durch lokal an greif en de Gifte erzielte Ausschaltung bestimmter Hirnabschnitle die 
ausfallsphysiologische Forschungsmethode praziser gestalten und auf sonst schwer 
zugangliche Gebiete ausdehnen. Ferner ist auch der Versuch von Keimesschadigun
gen bestimmter Teile des Nervensystems ins Auge gefaBt zur KHirung der Atiologie 
mancher angeborener MiBbiidungen oder spateren vorzeitigen Absterbens ein
zeIner Teile des Nervensystems beim Menschen. Bei lokalisierten Schadigungen des 
erwachsenen Nervensystems soli ferner die Verursachung dieser Lokalisation, bei 
lokalisierten Keimesschadigungen im Rahmen dieser Frage auch noch die spezielle 
geklart werden, ob bestimmte Reifestadien des sich entwickelnden Zentralnerven
systems besonders anHillig sind. 

7. Die klinische Abteilung. Dieser Abteilung werden in der neu zu erriehtenden 
Forsehungsklinik 48 Betten und in dem Landhaus 5 der Heil- und Pflegeanstalt 
Bueh noch 40 Betten zur Verfiigung stehen. Diese kiinnen unter beliebig haufigcm 
\Veehsel mit dazu bereiten Kranken der Stadt Berlin belegt werden. Jeder Kranke 
soli wiihrend seines Aufenthalts in der Klinik im Interesse der Vertiefung der Dia
gnose und daraus sieh ergebender therapeutischer Indikationen von einer ganzen 
Reihe von Spezialisten eingehend untersucht werden. Neben der selbstverstand
lichen speziellen psychiatrischen, neurologischen und internen Untersuchung soli 
das Studium der allgemeinen Konstitution und der Erbbiologie eingehend gepflegt 
werden. Ferner soli den Denkstiirungen der psychiseh Kranken besondere Auf
merksamkeit gewidmet werden, urn so tiefer in die abwegige Denkungsweise der
selben einzudringen. Auf diese Weise sollen auch neue klassifikatorische 
Gesichtspunkte gewonnen werden. Die Untersuchungen selbst werden mit einem 
neuesten Sprechaufnahmeapparat durchgefiihrt, wobei durch erganzende neue 
Apparate 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· 
tisch en Institu ten. 

An Drosophila melanogaster hat sie die von anderen Genetikern mit Recht zu
nachst vernachlassigten, sich unregelmaBig manifestierenden Gene studier! und ist 
weiterhin teilweise zum Studium dieser bei der an solchen reicheren Drosophila 
funebris iibergegangen. Sie hat die unregelmaBige Manifestierung auf eine un
gleiche Penetram, topische oder morphologische (eventuell polare) Spezi{i.:itiit und 
Expressiuitiit 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 gea
graphischen Verbreitung und nach einer experimentellen Priifung des selektiven 
Wertes der Besonderheiten der einzelnen Formen klaren, welche durch die expcri
mentelle Variationslehre aufgedeckten Evolutionsmechanismen im Einzelfall wirk
sam gewesen sind. Die Phanoanalyse hat dann noch die weite Verbreitung einer 
Erscheinung aufgedeckt: eine charakteristische Ausbreitung eines sich ausdehnen

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

Hirnforschung gegebene Zwecke, und damit hangt gerade ihre Auswahl zusammen. 
Die genetische Abteilung geht davon aus, daB die Krankheiten nach Verursachung 
und Manifestierungsart von zoologischen Sippen nicht verschieden sind. Es kiinnen 
also aile allgemeinen genetischen Befunde auf die Krankheiten iibertragen werden. 
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Zuniiehst muB bei der Erblichkeitsanalyse von normalen (typischen), atypyiseh 
und pathologischen Eigensehaften mit der Maglichkeit sieh unregelmiiBig mani
festierender Gene gerechnet werden und ihre Manifestierungsverschiedenheiten 
miissen deshalb bekannt sein. 

Dann durfen wir aus der Existenz sieh deutIich abhebender Geno- und Soma· 
variationen auf die - bisher after bestrittene - allgemeine Verbreitung von 
Krankheitseinheiten sehlieBen. Die Tatsache, daB die Ursachen fUr Entstehung von 
Variationen viel zahlreicher sind als die durch die Konstitution festgelegten Re· 
aktionsarten der Organismen macht die Existenz iitiologisch difTerenter Variatio
nen und Krankheitsbilder verstiindlich. Der Nachweis, daB bei derartigen idio
somatischen Variationsgruppen die einzelnen Atiologien zu klein en, fur die ein
zelne Atiologie charakteristischen Besonderheiten fuhren konnen, muB zu iihnlichen 
Untersuchungen bei den "Krankheitsgruppen" anregen. Endlich hat uns die auf
gedeckte "gerichtete Variabilitiit" (Eunomie) zu erfolgreichem Suchen naeh iden
tischen Erscheinungen bei den Krankheiten gefuhrt und hier - sogar uber die 
bisherigen Befunde bei Tiervariationen hinaus - eine ungleiche Vulnerabilitiit der 
nacheinander erkrankenden Hirnstellen als Ursaehe 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 fur die gesamte medizinische Ideologie so wich
tigen Anschauung auch historisch nachzugehen. So ist jiingst der experimente/len 
und der phanoanalytischen Sektion unserer genetischen Abteilung eine historische 
hinzugefugt worden. Ziel derartiger Untersuchungen wird es sein, allmahlieh eine 
Ontologie und Methodologie der Medizin auf historischer Basis zu entwickeln und 
damit aueh eine Lucke in der Erziehung der Mediziner auszufiillen. 

9. Die physikalisch-technische Abteilung. Dieselbe hat die Anfgabe, unter der 
Leitung cines spezien fiir Neuschopfungen sieh interessierenden Diplom-Ingenienrs 
neue Instrumente zu konstruieren und insbesondere die neuesten Errungcnschaften 
der Elektrizitiit speziell als Kraftquelle fur Reize bei sinnesphysiologischen Appa
raten und zur VersUirkung von Registrierapparatcn auszunutzen. 

10. Die Reproduktionsabteilung. Diese hat - wie bisher - die fur die wissen
schaftliche Forsehung unentbehrliche Mikrophotographie und in der Zukunft die 
erforderlichen Krankenaufnahmen und Kinematographien auszufiihren. Aul1erdem 
hat sie in ihrer Druckerei - die nunmehr urn eine Sehnellpresse vermehrt werden 
wird - Hir bessere Reproduktionen zu sorgen, als sie in der Industrie hergestellt 
werden. 
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Kaiser Wilhelm-Inatitut fOr Hirnforschung 
und 

Neuro-Biologisches Inatitut der Univeraitit 

Berlln-Buch, den 12. Januar 31-
Und •• b ....... w., 

Somm.lnr. E., Such 8136 

Aktenzelchen: 

(Blu. 1ft ..,. .... tvrtOf1 anZ:lllebP) 

Die unterzeichneten Direktoren 
der Bucher Stadtischen Krankenanstalten 

und 
des Kaiser Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung 

beabsichtigen, in der Folgezeit in gewissen Abstanden an 
Spatvormittagen Demonstrationsvortrage mit anschliessender 
Besichtigung der betreffenden Institute zu veranstalten. 
Die unterzeichneten Leiter erlauben sioh hiermit, zu 
einem ersten Vortrag im 
Auditorium des Kaiser Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung 

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

O. V 0 g t, Uber die Pathoklisenlehre. 
Im Anschluss an den Vortrag ist fur die Gaste, die das 
Institut noch nicht kennen, eine FUhrung durch die be
reits eingerichteten Abteilungen des Hirnforschungsinsti
tuts vorgesehen. Den Gasten, die eine FUhrung bereits mit
gemacht haben, werden einige bei ihrem letzten Besuch 
noch nicht vorhandene Spezialapparate demonstriert. 

Diese Einladung ist auch fUr Ihre Herren Mitarbeiter 
bestimmt. Sie gilt sowohl fUr Sie als auch fur Ihre Herren 
Mitarbeiter als Ausweis. 

Birnbaum 
Maas 
Rosenstern 
Vogt. 

Abfahrt: 
Berlin, Stettiner Vorortbahnhof l125h 
Autos stehen am Bahnhof Buch. 
Feste Taxe, auch bei Teilnahme 
mehrerer Personen, 1.- Hm. 

Zur Zusammenarbeit des Kaiser- Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung 
in Berlin-Buch und den Bucher Krankenanstalten. Archiv MPG, 1. Abt., 
Rep.1A. 
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Kaiser Wilhelm-Inatitut fOr Hirnforachung 
und 

Neuro-Siologisches Institut dar Univaraitlt 

Serlin-Such 22. Jan. 1931. 
Und ...... rpr Wo, 

Sammolnr. E., Buch 8130 

Aktenzelchen: 

(BIU. I" d., Alitwwt aIIzu.ebu) 

An den Pr~sidenten der Kaiser Wi1helm
Gese11schaft zur F~rderung der Wissenschaften, 
Herm Geheimen Regierungsrat Professor Dr. P 1 a n c k, 

B e r 1 i n. 

Hochverehrter Herr Geheimratl 

Bei dem Interesse, dass Sie der Zusammenarbeit 
zwischen den Dahlemer bio1ogischen Instituten und 
dem unsrigen entgegenbr ingen , m~chte ioh Ihnen mit
teilen, dass auf die Einladung zu meinem gestrigen 
Vortrag von den Herren der Dahlemer Institute nur 
Herr Professor Warburg nicht geantwortet hat. -
Die Herren Professoren Correns, Hartmann und Eugen 
Fischer waren aus verschiedenen GrUnden am Erscheinen 
verhindert. Es haben aber aus dem Bio1ogischen und 
dem Anthropologischen Institut 1m ganzen 20 w1ssen
schaftliche Mitarbe1ter sowohl der E1nladung zum 
Vortrag w1e auoh einer von meiner Frau und mir an 
sie ergangenen Aufforderung zu einem einfaohen FrUh
stUck Folge geleistet. 

Mit ganz besonderer Verehrung 
Ihr ergebener 

Zur Zusammenarbeit des Kaiser- Wilhelm-Instituts fur Hirnforschung 
in Berlin-Buch und Instituten in Berlin-Dahlem. Archiv MPG, I. Abt., 
Rep. lA. 
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Manuskript der Rede von Max Planck, Priisident der Kaiser-Wilhelm
Gesellschajt, zur Einweihung des lnstituts fur Hirnforschung in Berlin
Buch am 2. Juni 1931. Archiv MPG, 1. Abt., Rep. 1A. 

2. Junt 19.31. 

Sehr verehrte Anwesendel 

Lassen Sle mtch tn dteser fest1tchen~ fur dte Geschlchte des 

Katser :J't1he1m-Instltuts fUr litrn,j'orschimg bedeutungsvollen Stunde 

tl1l /lal1len der Katser Wt1helm-Gesel1schajt deren herzlichste G1Ucf;;

wUnsclze dem Inst ttut und allen setnen Ilngehtirtgen zum Ausdruck 

brtngen. Genau. genol1ll1len felern wtr Ja heute nlcht dte Grundung del 

Instttuts, sondern nur elnen besonders wtchttgen lIarkstetn in set; 

Entwtokelung; ltegen dooh beretts zahlretchs wertvolle Fruehte de: 

aarln geletsteten Arbett vor unseren Auge1. Schon vor etnem J.fen

schenalter~ tm Jahre 1898, machte Oskar Yogt mit der Elnrtchtung 

der nneurologtschen Zentralstelle" den Anfang .11.1. der or[lanlsa tort· 

sohen Yeri:Jtrleltcnung der P'orschungstdeen, dte thn er/ullten und d 

er mtt der 111m elgenen unbelrrbaren Energle und Zahlgkett bts zum 

heutlgen Tage festgehaLten und ausgebl1det hat. Elne Schtlderung 

1111 etnzelnen davon zu geben. wte er es untemahm, die Methoden 

der Anatomte und der Physlologte des Gehlms zu vermenren una zu 

verbessern. tst nlcht ntelnes Amtesj das muB tch dem Yorsttzenden 

des Kuratorlums~ Herm Dr. Krupp v. Bohlen und Halbach. anhetl1lste 
en 

Aber elnen runlet mtiehte teh doch besonders hervorheben, denn bel 

allel1l Respekt vor der Grundltchkett des Herm Yorsttzenden be/urc 

te leh doeh~ da8 dleser Punkt In setnel1l Bertcht nlcht selner voli 

Bedeutung entsprechend zur ::Urdlgu.ng kommen wlrd. Das tst der An

tet 1. den er selber und mit thm seine Gatt tn an der },'nt~tc;;;elung 

dteses Instttuts genommen hat. ron A~ang an hat dte Fal1lt1te Krup 

thr ttefes Interesse an den Aufgaben des Instttuts dadurch bekun

det, daB ste t11m nteht nur dureh Bereltste1lung von lIttteln, son-

dem 
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sondern auch mit Rat und Tat thre UnterstiJ.tzung gewdhrte und uber 

manche Schwiertgketten hinwllggehol.!-:n hat. In der Tat: ,;'Czs g;-;oe 

es .!Ur den unoe.!angenen Beobachter Interessanteres ~nd Reizvolle

res, als die Aussicht au.! etne griindl iche_ wtssenscha.!tliche Er

.!orschung jener gehetmntsvol1en Vorgange, dte stch tn den Regione: 

des menschlichen Gehtrns abspielenl des kostbarsten Besttzes, den 

etn jeder setn etgen nennt? llnver)dll tch wtrd demjentgen, der 

etnmal dte .!etnen hier ange.!erttgten Gehirnschnttte tn Augenscileii 

genommen hat, der Etndruck des sO wundsrsam zusammengesetzten Btl, 

des tn Ertnnerung ha.!ten und unau,fhlJr1tch drtingend {'lird thm die 

F'ra:;e bletben nach dem Zusammenhang setner verwtckelten strU/jCur 

mit den Bewu~tseinsuorgangen. 

NaturgemaB .!iJ.hre~~te hter~ zu behandelnden Au.!:;aben der 

Anatomt e und Phys tologte I('etter zu al1gemetneren Problemen der 

Bblogte, der Chemie und der Phystk, und so sehen wir. daB Meister 

Vogt setn Instttut mit einer ,flanzen Rethe von Abtetlungen atls::e

stattet hat. tn welchen Uber etne lienge spe::teller Fragen gear

bettet !(Itrd. die c;l1e aul das nam1tche Ztel:;ertchtet stnd •. ,enn 

er seIber auch stcherl tcn mtt dem Erretchten noch lange ntcht zu

f"teden tst, so l'.ltra. man doch betm RiJ.ckbltck aul das Geletstete 

an dem heuttgen Tage von einem bewundernswerten Fortschrttt reden 

und auch au.! dte Zukunft entsprechende Ho.!.tnungen setzen dur/en. 

DaB solche Ho.!jnungen stch tn retchem NaBs erliJ.llen werden. tst 

der au.!rtchttge ;'?unsch. den tch dem Instttut tUr Htrn.!orschung tm 

Namen der Kat ser ;:'tlhelm-Gesellscha.!t heute au.! den .!erneren ,;eg 

mttgeben mochte. 

Prtis.~r. 10.6.31 
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Beschwerdebrief des Ortsgruppenleiters der NSDAP an den Direktor des 
Kaiser- WilheIm-Instituts for Himforschung uber mangeIhajte Beteili
gung der Mitarbeiter an der .. Eintopfsammlung" zum Winterhilfswerk. 
Sammlung Erhard GeiBler. 

<Baulettung 

CIIa.g.ldl4Ilfp.ar: !lI.,1I1\ m 0, lll.kProkr 11 
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Ro .. pll.lItlao b .. ClIo ... : .tl., ting,lft" 
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'II.PldI.dlkoDl.: IIScrll. 111181 

!J1 6 • 'B 0 lit s IU 0 It I , 0 b r I 'Bul1ll...ll.uolL,..d._-.23.~o .•. }4--...................... . 

Stul. XIX 'PlulkolU 

i>rtsgruppe 'Bud! .An di II 
Dire1ttion deli Kaiser W1l.kelm Ill8t1 tuta 

~ HiX'Jl!orsolumg. 

SelLr geelLrter Herr Protessor. 

Zu me1nsa autr1cht1gen Bedauel1l mUB ich llulen leider 

m1t,te11en,dass das Blmdsol!.re1hen in ob1ger Angelegenb.e1t 

nioht tlllsol!l1oAerweiu an S1e,Herr Protesaor,ger1ohtet wurde. 

Wenn nicht die rloht1ge .Al18chrltt vermerkt war,b1tte 1cb. dies 

Z\l entsol!.1ll.d1gen. 

Zur Sache selbs~chte 10k DEPlerken,dass der von 

Ihnen,Herr Protessor,lUl8e:ruArte Vergle1ch k1X1ktjdenn die flpe1-

sen in e1nEPl Reetaurant werden gagen einen gewissen Verdi enat 

an d1ft Giiate abge1'i1b.rt,wll.hrend die Abgabe des l"..saenein den 

AnatlitJ.tec. nur gagen Erstattung der entstan4enec. Unkosten abge

geben werden.Somit stelLt IitJ.so der abgetl1Arte Ditteronzbetrag 

der Ana tal t.en in lte1nem V erAl!.l tnis 1m den von den Gaatw1rt en 

abge1'i1b.rtc Betrtlgen, 'O.lld erst reoht niolLt zti. den ELnkolllll1en 

der betratteb.den Personen. 

Illld 
Ea l1egt nicht 1m Sinn das Fi1.l:Lrers,aiol!. mit l:I.altloaen 

Illlzulanglichen Elnwendungen zu entaoli.uJ.digen und solche 

aUOA nook Z\l verte1d1g8l1.Iol!. baerke :cocllmals,der l'J..ntopteonn~ 
tag 1st nur e1n 1l1l8erea Ze1clLl.II1 4er OP~eraktion, an dar a10h 
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~ mit e1nem M1barf.!! Opter beteiUgen soll. 

w'r 1isgt gerade die SllIIIIlelUste l1es Gutes L1nl1enllot 

vor.Die geze1olu1eten Bet%i1ga von diesen 8anz ger1pg betlo1deten 

24 Glltsarbe1tern ergeben e1na Ges8ll1tBtlllllls von 9,65 lUC. 

Die in dem llurt;itut rur Hirn1'orsoAWlg geelllllllelten 

Beitrl!.gs ergeben e1ne 8U11l111e von 8,-RIl.Wenn men bedenkt,daa die 

GehlU'ter der einzelnen liitarbe1ter des Institutes .,in mehrtsclleB 

teilwflise ein 10 una 15 taches derjemgen der Guttlarbeiter~i1ber

at e1gen, so 1st das 13811111el ergebn1s 1m luti tut tI1rHirntorsClLung 

moht nur besaAamend,jondern katastrophal • 

.AIlS diesem Gr\lllde lLalte 10ll me1n lIundsolLre1ben ... JI 

16.10.34 Sllell an die .Uresse -des Instituts !'Ilr H1rn1'orsoAUUg 

gereellttertigt Wld 101& b1tte S1e,8~ geehrter Herr Protessor, 

ill. Interesse des W.ll.W. in vorgesohl.agen8Dl8inne mitzuarbe1ten. 

He1.l Hitler' 

Ort·agrtIPlI enamta1s1 t er. 
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+) 

+ +) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

IVa. 

V. 

VI. 

VII. 

... :aiser Wi1helm-Insti tut flir Hirnforschung 
~inteilung in Abtei1ungen 

ab 1.4.1937. 

~rste Abteilung flir Anatomie und Patho1ogie des G~hirns. 
- Leiter: Prof. jugo Spatz 

Abteilung flir mensch1iche Erb- und ~{onsti tutionslehre. 
- Leiter: Dr. :Bernharll Pe.tzig. 

Abtei1ung flir experimente1le Pli-ysio1ogie des Gehirns. 
- Leiter: Dr. Alois Kornmu1ler. 

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

Abteilung fur experimentel1e Patho1ogie des Gehirns und 
Abteilung fur Tumorforschung. 
- Leiter: Prof. Wilhelm Tennis (Direktor der ~~eurochirur
gi schen Uni versi tat sldinik ::Jerlin). 

Abteilung fur allgemeine Pathologie. 
++) - ......................... . 

Abteilung fUr Chemie des Gehirns. 
- zur Zeit nicht besetzt. 

Hervenklinik ••••••.•••••• Oberarzt Frau Dr. Soeken 

In Aussicht genommen: 

In Aussicht genommen: EroL. Anders (Direktor der ?rosektur der 
stadtischen Heilanstalten in 3erlin-Buch. 

Als vellig selbstandige Abteilung mit eiBenem stat dem Hirnfor
schungs-Illstitut angeg1iedert: 

Abtei1ung fUr experimentelle Genetik. 
- 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 HirnJorschung nach Ubernahme der Leitung 1937. 

Sammlung H. Bielka. 
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Herr ~.~. T i ~ 0 f & e f f - Res sow 5 k Jist 

ein sehr orisincller und erfolgreicher Verer~unGsforscher. 

a hat e:':lC Reihe neuer Fr'~~engeoiete der Droso'!lila-~orsc,,-unl 

in _~,griff £enomnen.Einmal hat er der gir~g outierter Gene 

auf die V:' taU tilt ihrer Trager besondere _,,"-uf!!lerksaIl!..1cei t ge

schenkt U!ld fest'gestell t, da!.l die Uberwiegen<ie Uehrza.l11 der 6e· 

prilften Genllutationen,l'Ielche sichtbcre Au!.le=er!:male bewirken 

auch die Lebenseicrnung irgendwie beeinflu3t .p.ontgenbestrahlu..'1{ 

versuche haben ih!!! Vlei terhin gezeigt, da!3 eine gro!3e A.'lz"';!l V"JJ 

vitalitatssenkenden Mutationen auslosbar ist,die sichtbare 

l.ierkmalsa.'1derungen gar nicht zur Folze haben .Ein znei ter wi::h

tiger Arbeitsbereich Timofeeffs bezieht sich auf oiie wechseln· 

de ;\us\7irkun~s,",ei6e beoti=ter Gene.:sr hat die Zuordnung der 

Me..."'1ifeste:tio!'!shc.ufi;zlcei t u..."'!d dee t!~ifcGto.tion:;Gro.c.cc ganbe-

dinGter l!er:crnale von der A.'l:resenhe!i.t anderer Gene i!l Ge!lot~',U! 

tUld von ,\u3enbedinc;u..'lge!1 Vl1iilrend bestirnmter sensibler !>eriode! 

der l!:!:r!;·:lickl'.Ulg untersucht und wichtige neue Feststellungen g' 

macht ,die A..'lsatze zu nei teren Experimen~:;;.luntersuchu.'l,;en biet, 

An meiste!l hat er sich bekannt gemacht durch die Versuche,aus 

der stralii;!lninduzierten llutation Aufsc!!l;isse '.'.ber die !Tatur d, 

Gen!:lutatiol1 Ulld der Genstr\ll{tur zu gewinnen. In e!lger, von iho 

angsregter Ar~eitsgemeinsc!left mit Physikern hat er sehr ausS' 

delmte Versuchs3erien aussefUhrt und die gel'/on:lenen Erseoniss' 

u..YJ.gemein scharfsi!lni~ theoretisc!l ausgewertet.Die gezoge!!e!1 

Schllisse sine. sehr weittrp..c;end:I:s erscheint sehr l'1ahrschei!1-

lie!!, da!3 die !.1utation ei~ ein!acher !>h~.·si!talisch-che!'li3cher 

Ele!!lentarvorBens ;!,...t und des Ge!1 ein !13.~urklirper VOl!! Rang ei

nes Molelc'llz oder Kristalls aus identischen Atomverbii..'lden ill. 

Gutachten der Biologen Max Hartmann und Alfred Kuhn uber N. W Ti
mopeff-Ressovsky zum Antrag auJ Ernennung zum Wissenschajtlichen 
Mitglied des Kaiser- Wilhelm-Instituts Jilr HirnJorschung. 
Sammlung H. Bielka. 
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Schlesische Volkszeitung Breslou 

1. 2. 1938 

:neue ~b'eUunoen am £ltD3 
!ill~ IIns mibGeteift mirb, murbe Olm.lt:a If ~ r· 

!Ill ill) e 1 m'~ n Jti t u t fUr .f)ir:n~.or!d).ung ht ~~fn' 
!Bud) ~u !Begin.n bieles ~gr·es ble .f)tfto.pa.tgologtld)e 
!lIlbteilung ntll eroffn~t. !llibteihtngsl~iter ;'jt Oberar3t 
:Dr. ~ulius .f)aUeroortoen. :Dr . .f)aUeroorben bleibt mle 
bist!}tr Bei~ ber l\3roletlur boer l3a.nbe~Olnlballt.en ber 
l\3rooin3 !8ra~m!nU"lg, be~~n 6ill oon !jJ~tsbllm 11I.ld) 
!Bud) I>erle\jt ~rbm ilt. !Iloas ,uOloorawrlum in !jJots· 
bam mirt> 015 3mei.QlteUe bet neuen 'llJ'o-trilunR m 
mertin mit bern !8ro·nbetlbut19~~n l\3rooinaial. 
t>erOOnb meitef'Gt'Ul)rt. Su gleid)er SeU mutilf e.ne 
!lIb~ ~r !lIlLgtmrine '.j3a~I>(o9ie ,am ~~i~n 
~l1Irtitut emgerid)tet, ber~ .(!e.itUnR li3rof. 2>r. .\jan5 
2fnben Ilbedwgen mU'Ibe. !jJrof. !lInben 1ft l)aupt. 
<mlUid) :Direttor bes 9leuropatl)lM.gbl'Ven ~t·l;uts 
ber f)ell. ull'b !jJ.f{eg~nrtllU;!&ld) ber !Jteld)sI)Oluptjtlllbt. 

NAZI VICTIMS -----------------,..,..-

Brain sections to be buried? 
Frankfurt 
COINlmENT with its fortieth annual 
meeting. the M<lx Planck Society (MPS) 
la~1 week announced plans to give a 
respectful burial to tissue samples from 
the hrains of Nazi euthanasia victims that 
remain in its collections. According to 
Director Heinz Wassle of the Max Plunck 
Institute for Brain Research (MPIBR) in 
Frankfurt. the brain tissue - fixed in thin 
sections on up to 10.000 glass slides - will 
be cremated and the ashes will be buried 
at un uppropriate site. perhaps an existing 
Holocau~t memorial. 

The tissue samples were collected by 
neuropathologist Julius Hallervorden 
(1882-1965) from the euthanasia centre al 
Brandenburg·Gorden. Hallervorden. a 
section leader at the Kaiser Wilhelm Insti
tute for Brain Research in Berlin. the 
forerunner of MPIBR. received 697 
brains from the centre between 194() and 
1944. Thirty of the tissue samples have 
heen shown to derive from these brains: 
up 10 4(MI samples have been linked cir· 
cumstuntially with the killing centres. 

The Max Planck Society will cremate all 
:r.lidcs and samples in its possession dating 
h,u;k to thc years 1933 to 1945. The per
mission (rom University of Fnmkfurt i~ 
rcquired. but is expected to be granted. 

A :r..cant1aJ cruptet1 in Israel in Januury 
when ,I West German television report 
rcvcalct.i the presence of tissue sample:r. 
anl..l skeletons of Nuzi victims at the We:r.t 
Germun Universities of Tubingcn and 
Hcidelbcrg(sceNQlur~JJ7.195: 19K9). 

Thc Univcrsity of Tubingen appnintcLl 
a commission to investigate the pres.cnce 
o( sueh samples at the university and the 

I pu:r.sihility thOit they hal..l been used for 
lcaching. The commi.!.sion is 10 meet soon 
anLl is expected to con:r.idcr huria!. The 

University of Heidelberg is "still decid
ing" how best to dispose of four samples in 
ils anatomical collections Ihut may have 
been taken from Nazi victims. said 
spokesman Michael Schwarz. The sam
pleli may be buried at a memorial to 
Holocaust victims in a Heidelberg city 
cemetery. Neither university had heard of 
Ihe MPS plans. 

Wissle says that researchers have not 
used the Hallervorden samples in recenl 
years. and that he and his co-director, 
Wolf Singer, did nOI know of the collec
tion's existence when they arrived at the 
institute eight years ago. They learned of 
it only when historian Gatz Aly tried to 
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 the -only ethical solution", 
said Wassle, but he is also concerned that 
the reputation of science might suffer 
from further pUblicity. Meanwhile. the 
slides are locked in the basement room 
TOO II and are accessible only with u key 
stored in the director's desk. 

The brains used by Hallervorden were 
removed from the cadavers of children 
who allegedly suffered from psychiatric 
Llisorders. Psychiatrist and historian 
Roherl Jay Uhon eslimates in his book 
Th~ Nazi Doctors thai 5,000 children were 
killed in the omcial Nazi euthanasia pro
gramme. Hallervordcn continued 10 pub
lish papers about his findings until his 
rctircmenl in the eurly I%Os. 

Geneticist Benno Muller-Hill, who 
collaborated -with Aly's investigation 
some years ago, said that it is important 
for the records or the colleclion to 
be retained even uher the samples arc 
destroyed. Steven Diekman 

NATURE VOL 339 15 JUNE 1989 

Zeitungsbericht ilber den Eintritt von Julius Hallervorden in das Kaiser
Wilhelm-Institut filr Hirnforschung (oben) sowie Bericht in "Nature" 
(unten) ilber die "Bestattung von Hirnpriiparaten" von Opfern des Nazi
regimes aus der Sammlung von J. Hallervorden (5. hierzu S. 48). 

211 



212 Archivalien: Geschichte in Dokumenten 

Gehirnlebel~ in Kurven 
Btsuch im KaiSC1'~ Wilhelm~lnstitut fiir HirnforschHng I Von Dr. meJ. et phil. H efte r 

Nahert man slch, von Berlin kommend, 
a~f der Karower Chausse der nordlichen 
Vorstadt Buch, wo sich noch immer das a1te 
markische Dorf neben den zah!reichen 
Krankenanstalten der Reichshauptstadt in 
reizvollem Widerspiel erhaIten hat, so wlrd 
die Aufmerksamkeit von einem anspruchs~ 
losen kubischen Bau auf sich gezogen, 
dessen weiBgraue Tonung - scharf akzen
tuier~._dureh den dunkelgriinen Rahmen sei-
ner 'i~artigen Um~ebung - von der Hohe 
zur Jhten herab!euchtet. Ein Pfad, der 
den groBstadtischen Kraftfahrer nieht eben 
mit Freude erfiHlt, fUhrtzu einer Pf{)fte, die 
ungehinderte Zufahrt gewahrt. Knirschend 
graben sleh die Rader in den Kies vor dern 
Hauptgebaude: Wir stehen vor dem Kaiser
Wilhelm-Institut fUr Hirnforschun~. 

Fotografisehe 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 iangen Flu
ren, deren sachliche Geradheit jedem ab
sehweifenden Gedanken abhold scheint, lie
gen die Raume der verschiedenen Spezia!
abteilungen. Hier wird Sorge getragen. daB 
die auBere Form des Gehirns, der lrrgarten 
selner Wiilste und Furchen, durch sinnreiche 
AbguBverfahren oder fotografische Auf
nahmen naturgetreu und dauerhaft nachge
bildet ist, bevor das Messer des Anatomen 
die tieferen Schiehten bloBlegt. Hauchdiinne 
Scheiben legt das Mikrotom nach Paraffin
einbettun~ durch die zarte Nervensubstanz. 
Dank erprobter Farbemethoden treten die 
jew~ ;ewiinschten Partien in leuchtenden 
Kom ...... ten hervor und lassen uns im Gegen· 
licht an die marchenhafte Tonung einer sel
ten en tropischen BHite denken. 

Ein Blick von der Hohe des Hauses laBt 
die Augen liber den ganzen Gebaudekom
plex schweifen. In unmittelbarer Nahe er
hebt sich die klinische Abteilung. welche 
die Beobachtung und Behandlung von etwa 
60 Nervenkranken sHindig durchzufiihren 
hat und der Forschung die praktischen Er
fahrungen liefert. ohne die sie sich ihrer Allf· 
gabe, dem Leben zu dienen. allzu leicht ent
fremden konnte. Fernerhin. in saftiges Griin 
gebettet. das Wohnhaus des Direktors. 

Beschreibung des Kaiser-WilheIm-Instituts fur Hirnforschung in der 
Zeitung "Das Reich" vom 2. Juni 1940. 
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tlr. 51/ISonn.&tnb, 28.l1t&ruor 11)42 B E R LIN E R M 0 R G E N POST 

Das Wunder Gehirn 
Besuch im Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Hirnforschung in Buch 

~d tllIU 0011 bet 'iJlnifeobtelIung bee 
9leldjnegletuug oetolllo&ten 16ef\djtlgung UlOt 
Q}elegen~elt geboten,· bfm Jtolfet.$\(~e1m. 
3n{lltut fUt ~Itnforrdjung In 16erlln.16udj 
elnen 16efudj oli~uftotten. IDet IDlrdtOt bell 
3nrlltnt. unb bet 2elttt bet ~btellul!B fUr 
!tumotforfdjung unb elipedmentene ~ot~o. 
logie, goben <!rliiuterungtn nlier Iflr 10Idjtlgu 
unb ~odjlutmifonttll ~rbeltllgebld. 

3n neben ~bteHungen arbeitet bas 3nftitut rilr 
S)itnforfdjung in mud), bas in biefer ~usbel)nunA 
unO in Nefem groE3iigigen ~usbau aUf ber ~ert 
nicf:Jt feinesgfeid)en f)at. 3n ber pf)l)noTogifd)en 
'2lbteifung merben S:ieroerfud)e gemad)t unb mer
Om je!Jt aud) mef)rmacf)troid)tige Unterfud)ungen 
Dorgenommen. 

Zur Verdunkelung! 
Beglnn heute 19.36 Uhf 
AufhebuDIl morgen 7.18 Uhr 

Mondaufganll 15.~5 Uhr; UnterllaDg 6.22 Uhr 

~ud) oei fd)roeren Q)ef)itnuetfesungen fann ~eute 
bas 9J1effer bes <l:f)irurgen nod) f)eHfam eingreifen 
unb ben 9J1enfd)en nad) 9J1BgCid)feit roieber fetne 
<Defunbf.Jeit auriiCfgeoen. ~aE bei fold)en mer· 
Iegungen aud) unfern stticgsucrfef)rten mit aUen 
9Jlittetn moberner ~emunft gef)oTfen mitb, ift 
f elbftuerfteinbIid). 

Aus dem Bericht iiber "Das Wunder Him" in der "Berliner Morgenpost" 
vom 28. Februar 1942. 
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flU5tOdrtlges flmt Berlin ros, l2.November 1940 
QOnbelmftta~c 74"76 

P. 

6ehr verehrter Herr Doktor I 

Die Deutsche Botschaft in Tokyo is t an uns L1i t der 
3itte herangetreten, ihr zur Veroffentlichung in ja
panischen ZeitsohriftenAufs~tze zukommen zu lassen, 
die sioh mit den Forsohungsergebnissen der deutschen 
Wi'ssensohaft befassen. 

Zin Artikel in den deutschen Tageszeitungen von !~!lil!

rich Kluth Uber das 'fhema "At"OlllzertrUmmerung fordel:t 
El"bforschung", worin Il.ber Ihre .A.usfll.hrwlgen anltl.ss-
lich einer Besiohtigung der Anlagen Ihres Institutes 
berichtet wird, veranlasst mioh, an 6ie, sehr verehrter 
Herr Doktor, die Anfrage zu riohten, ob Sie bereit 
waren, uns einen Aufsatz Il.oer Ihre l'orschungen und 
Arbeitsmethoden zur Verfll.gung zu stellen. Die japanische 
Uffentl1chkeit wie die dortigen .vissensohaftlicllen 
Kreise interessleron sloh fUr das Problem der Radlo
aktivi tl1t·JEtUr11oh 1n hohem MaSe, und es liegt 1il1 deut
schen Interasse, 1n japanischen Ze1 tungon und Z e:l. tschrir
ten Dlog11chst viel Uber unsere )i'orsohungsarb e1 t unterzli.
bringen. - Es w~re erwUnsoht, dass· der Aufsatz eine 
ll1nge von 15 bis 20 Se1ten bes1tzt. 

Heil Hitler! 

Jr. i.G. Z i m mer 
i]·eni!tische J'btellung des 

.~;:i ser-Wilhelm-Insti tuts flir Hirnforsohung 

:Serlin - Buch 

Schreiben des "Auswiirtigen Amtes" von 1940 an K. G. Zimmer, seine 
"radioaktiven Arbeiten" (s. S. 58) und japanische Interessen daran be
treffend. Sammlung E. GeiBler. 
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KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 
Inltltut fOr Strahlenblologle 

Prof. Dr. K. G. Zimmer 

Ei1boten - Einschreiben 
Herm 
Prof. Dr. E. Gei~ler 

X 25 Rostock 1 
John Brinckmanstr. 12 

Sehr geehrter Herr Ko11ege Ge~lerl 

75 KARLSRUHE 1. 29.9.1969 ",,--
T.I ... 71:15 651/7824755 

T.IoI ... 01W / rn 
DoHchwahl. anlil/12 _._ •.. _ .. 

Verbind1ichen Dank fUr Ihre Anfrage yom 24.9., die trotz des kom
p1izierten Ver1aufs der Druck1egung des Buches Timof&eff-Ressovsky 
und Zimmer: "Trefferprinzip in der Bio10gie" 1eicht zu beantworten 
ist. Das Manuskript war bereits 1944 fertiggeste11t und gingsofort 
in den Druck. Der Satz wurde zun!chst bei der Druckerei Spamer in 
Leipzig begonnen und dann - nach deren Zerst6rung ~urch Bomben -
bei der Druckerei Pierer in Altenburg/ThUringen fortgesetzt. Schon 
unmitte1bar nach Kriegsende erhie1t ich zu meinem Erstaunen die Kor
rekturen und konnte diese noch im Sommer 1945 er1edigen, ehe ich in 
die Sowjetunion "verzog". Der weitere Ver1auf l!~t sich nicht mehr 
aufk1!ren. Offenbar wurde die Firma Pierer demontiert, aber der 
Satz zur Firma Lippert, Naumburg/Saale, verbracht und dort ausge
druckt, so da~ das Buch schlie~lich, wie auch in diesem angegeben, 
1947 mit Genehmigung der sowjetischen Milit!radministration er
schien. Auch der weitere Ver1auf bleibt unk1ar. Anscheinend wur-
den vie1 mehr Exemplare gedruckt a1s vertrag1ich vereinbart und 
auch mehr verkauft a1s dem Honorar entsprach. SchlieBlich scheint 
es, daB ein groBer Posten (m6g1icherweise im Zusammenhang mit den 
ja inzwischen Uberwundenen Meinungsverschiedenheiten 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 
Best!tigung des Eingangs. 

Mit besten Empfehlungen 

Da. K.tnfotlchu.gszaafru. wltd be'r,.tl\ .• ci.- Zimmer) 
Geaellac:haft fOr Kemfonchung m.b.H., Karbruhe, WeberatraBe S 

Brief von Prof Dr. K. G. Zimmer an Prof Dr. E. GeiBler zur VeroJfent
lichung des Buches iiber "Das TreJferprinzip in der Biologie" (s. S. 57 u. 
Abb. 43). Freundlicherweise von Professor Erhard GeiBler zur Verfii
gung gestellt. 
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:nel~ofot1~ungotat 

1)tt 13t'Oo[Jm4d;Jtlgtt bt8 ~ric!l8matJc!la[J8 
lilt .f{nnpbulllt 

13 .•• ,. lk :m. ~"Ia'" 
Bb.-Nr. RPR 1909/44 Ge/Gud. 

Herrn 
Dr. Tel soh 0 W 
Generaldirektor der Kaiser 
Wilhelm-Gesellschaft 
B e r 1 inC 2 
SohloB, ·Portal 3 

IItrlia-DahIe.., c1... 21. Okto ber 1944 
BoltsmaAllltr. 20 

Lieber, sehr verehrter Herr Dr. Telsohowl 

Ich habe heu1;e noah eirunal mit Herrn P%'Of, G e r t h sen 
die Frage der Unterbringung seiner Hoohspannungsanlage in Bln.
Buoh durohgesprochen. Wir kBnnen tatsUohlich keine andere Mog
liohkeit Behen, die Anlage hier in der Gegend aufzuBtellen. 
Gleichzeitig ergibt Bioh jetzt sus den vorliegenden Pl~nen, daB 
die Unterbringung der Anlage in Berlin-Buoh teohnisoh besonders 
giinstig w~re. 

Herr Prof. Gerthsen wird in d~n n~ohsten ~agen noch einmal mit 
Ihnen tiber dieses Projekt sprechen. Ioh darf Ihnenmitteilen, 
daB auch ich sehr daran interessiert bin, daB diese Anlage mog
liohst bald aufgestellt wird, Ioh w~r~ Ihnen daher dankbar, wenn 
Sie dazu beitragen wUrden, etwa nooh beatehende Sohwierigkeiten 
mBgliohst aus dem Wege zu;r~umen. 

!r!1 t bestem Grusa und 

Heil Hitlerl 
Ihr 

Schreiben des Physikers Prof Dr. W. Gerlach, Bevollmdchtigter des 
Reichsmarschalls fur Kernphysik, die Aufstel/ung finer HochlJoltanlage 
zur Erzeugung von Neutronenstrahlen in der Friedhofskapelle (s. Abb. 
5) im Geldnde des Kaiser- Wilhelm-Institus fur Hirnforschung brtrrf
fend (s. auch S. 43). Archiv MPG, I. Abt., Rep. J A. 
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Ausziige aus einem Vortrag von Professor Hugo Spatz am 23. Februar 
1945 anliiJ3lich des 30jiihrigen Bestehens des Instituts flir Hirnfor
schung mit Angaben iiber Struktur und Aufgaben des Instituts. 
Sammlung H. Bielka. 

Man kann aber feststellen, dazs die Hirnforschung, 
etwa seit der Zeit des berUhmten Gall, des Wiederentdeckers der 
Grol3hirnrinde, in keinem Lande so viel I'Ilr4erung erfahren hat, 
w1e in Deutsohland. Eine unserer Pflegestlitten ist das Xa1ser
Wilhelm-1nstit\1t fUr Hirnforsohung, 'welohss vpr 30 .Jahren 
( $m 23.1.1915) dllroh seinen 1. D~rektor, Professor Oskar Vogt, 
dank der verstlindnisvollen J'l:SrderllPg der.Bestrebungen der Hirn
forsohllng duroh die l'amilie KrIlPP, gegrUndst werden konnte. Dies 
geechBh allf der GrWldlage eines liltersn, von Vog·t sohon 1898 ins 
Leben gerllfenen und 1902 der Univers~tlit Berlin angegliederten 
Laboratoril1me. Der hellte am Rands dsr Reiohshallptstadt in Buoh 
stehende, von Vogt erriohtete groSzUgige Ball, ZIl dem eine eigene 
KHnik geh!Srt, wllrde erst 1931 eingeweiht. Oska17 Vogt, weloher in 
KUrze seinen 75. Gebllrtstag teiert und hellte nooh im Dienste der 
HirnforBohung steht, ist Zllsammen mit seiner !'rail 060ile 
und seinem verstorbenen Kitar.beiter Brodmann der BegrUnder einer 
exakten aArchitektonik- der GroShirnrinde. Disser PorschllPgszweig 
hat uns gezeigt, dass die GroShirnrinde, welohs vor nioht allzu 
longer Zeit nooh als gleiohartig gebs\1tes Organ galt, bei der mikros-
kopischen UntersllohllPg in mehrere hundert vereohiedene "Felder" 

zerfUllt, die sioh duroh die Anordnung und Straktur ihrer Nervenzellen 
und deren Leitorgane, der Nerventasern4 voneinander abgrenzen lassen. 
Nur von einer Minderzahl dieeer Pelder kllnnen wir hellte sohon etwas 
Uber 1hre besondere funktionelle BedelltllPg allssagen, es is1aber 
keine Frage, dass Besonderheiten des Balles grundslitzlioh Besonderbeite 
der Verrichtung anzeigen. 

Heute Ilmfasst das Xaisar-Wilhelm-Institut 7 Abteilungen, denen 
nooh eine Abteilung tur Genetik angesohlosasn 1at. Es gibt eine 
PUlle von Aufgaben und sehr verschiedene Wege. mit ganz versohieden
artigen naturwissensohaftlichen Methoden. Umfangreiohe Sammlungen von 
Prllparaten sind die notwendige GrWldlage aller Studien, welohe den 
Bau des Gehirns im normalen und krankhatten Zustand betretfen. Ge
nannt eei, dass die Physiologisohs Abtsilung sur Stlitte systematischer 
UntersuchllPgen Uber die elektr1schen Lebensersoheinangen des Gehirns 
und ihre Besonderheiten ~ veraohiedsnen Stellen, ~ei Tier Ilnd 
Mensch, im gesunden \1Pd krankan ZIlQtand geworden iet (XornmUller). 
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Dabei ist es intereesant, dass die elektrisohen Lebenserscheinungen 
des Herzens ( Elektrokardiogramm) schon lange gut bekannt waren, 
ehe an die Erforschung dieser Erscheinungen am Gehirn (Epektren
kephalogramm) gedaobt worden ist. Auch hier steht die Hirnforscbung 
also erst in den Anf~ngen, aber jetzt schon beginnt diese Methode 
ein wertvolles Hllfsmittel zur Erkennung von Gehirnkrankheiten zu 
werden. Eine 3ndere Abteilung besch~ftigt sioh z.B. mit der Ent
wicklung des Gehirne bsi Tier und Mensch und mit de;· Entwicklungs
storungen, welche den angsborenen Schwachsinnszustanden, gewissen 
Formen der Epilepsie u.a. zugrunde liegen. Eine eben abgeschlossene 
Untersuchung ist der angeborenen Groahirnloelgkelt gewidmet; 
der menschliche S!i.ugling, dessen Groahirn noch unreif ist, bleibt 
bemerkenswerterweille ohne GroBhirn, nur mit dem Hirnstamm, ja manch· 
mal nur mit Hesten desselben, l~ngere Zeit lebensfahig ( beim Er
wachsenen ist dies unmoglich). Hieraus ergeben sich Einblicke in 
die maximale Leistungsfahigkeit bestimmter Hirnstammsbschnitte. 
Weitere Aufgaben betreffen die Storungen des Gehlrnkreislaufes, 
Vlelche besonders im vorgesohri tteneren Alter eins so groBe Bedeut Ltnl 

haben, und die Hirnd~QCksteigerung bei den gsftirchteten Hirngewachst 
Im Mittelpunkt verschiedener Forschungswsge steht die von einer Lost 
freilich noch weit entfernte Frage: welohe Absc.hnitte der GroBhirn-
rinde sind dem Menschen eigenttimli~h und welohes sind ihre besonde: 

Le:i.etungen? Offenbar werden diese besti.mmten Abschni tte der Grcl3hirJ 
rinde auch bei der Entwicklung des Kindes zuletzt reif, und sie 
verktimmern zuerst bei einer meist im Rtickbildungsalter auftretenden 
seltenen Erbkrankhe.lt, fUr welche der Abball gerade der hochsten 
gei'B"tigen und seel1schen Leistungen charakteris.tisch ist (Verlust 
des·· Urte llsverDlogens und Veri'all der Gesi ttung, wiihl'snd das Ge
dachtnis und die eingeschliffenen Lei~tungen erhalten bleiben). E;~, 

weitere Untersuchungsreihe gilt wieder den Verrichtungen des Hirn
stammes, namlich den Storungen der unwillkUrlichen Bewegungen (beim 
~tstahz. der Gehirngrlppe IlSW.) sojle den erwahnten Beziehungen 
des liirnstammes Zll den Billtdrtisen. Es war auch fUr IlnS eine tlber
rsschung, als wlr feststellten, dass eln eo v~lllg dem Bewusstsein 
entzogener Vorgang wie die VOn der Reifllng der Keimdrtisen abhangige 
Geschlechtsreifllng (Pllbert~t), v~11ig allSblelbt, wenn man bel 
jllngen Tieren eine ganz bestimmte winzige Stelle im Hirnstamm 
(Tuber cinerUm) allSschaltet. Eine gelegentlich beim Menschen vor
kommende Vergrosserung dieses "Sexllal:z;entrllms" infolge Entwicklungs. 

sttlrung rutt das Gegenteil, nlimlich krankha1'te vorzeitige Ge
schiechtereifllllg , hervor ( :z;.B. bei einem 3;::j!l.hrigen Jungen unserer 
Beobachtung). - Nioht zllletzt steht das Kaiser-Wilbelm-Institut fUr 
Hi~nforschllng jatzt im Dienste dar Gehirnvarletzten. Zahlreiche 
neue Autgaben haben sich durch den Krleg ergeben. 1m Frieden waren 
dj.8 Grundlagen dazu gelegt durch eine enge Zllsammenarbei.t mit der 
Neurochirurgischen Klinik der Berliner Universit!l.t sowie jetzt 
mit Neurochirurgischen Fachla:z;sretten (Generalarzt Prof. Tennie). 
So wird versucht, das, was hier'ua~ und an anderen Orten in theo
retlscher P'orscherarbelt errungen worden 1st, praktisch nlltzbar zu 

machen. 
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)lHpenop 
H.-R.HBOo:Jto:y't8. 

y X 0 Q rOD e P e U Ie. 

,nSBO rp. •••.••••••••••••••••••••••••• B ~OJl, q,:o 

OB-8 OOO':OB': B8 ozyzde B H.-I. RBo~,:~e reBe~EK • BBO

c))KSBDB BepzzB-Brx8, BU:OXJlIIt~.as B BeX8JD111 !tOJlailltoBSBllJI 

KPSOBOIApMllII, II B9 noXx.ZH~ npBB381leBKD KII BI E8E11e no

O'ropOHBlle pad.O'lH. 

Direktor 

ABpelt'Op 

(np.ofl. b.o~e8D) 
npaBIIJl:6BOC'f1o YAoO!.O'llepB8l' 

lIaq8~lIl1JUt: 1l80B n.tt. 

n'OXnonoBBD 

Berlin-Buch,den 18.Mai 1945 
des N.-I. Instituts 

Bescheinigung 

Oeme r) BOrger(in) •••••••••••••••••••••••• wlrd beschelnlgt, daB er 

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

das sich unter der Leitung des Kommandos der Roten Armee 

befindet, angestellt 1st und nlcht zu anderen (Fremd-) Arbelten 

herangezogen werden kann. 

Oirektor 

(Prof. Tlmofeew) 

Die Rlchtlgkelt bestitlgt 

Leiter des P.P. 

Oberatleutnant 

(Burgman) 

Bescheinigung for Mitarbeiter des N.-I. Instituts vom Mai 1945 (oben: 
Original; unten: Ubersetzung) aus der hervorgeht, daB die sowjetische 
Militiiradministration im ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut for Hirn
forschung zuniichst ein Institut for Genetik und Biophysik mit N. W Ti
moReff als Direktor eingerichtet hatte (s. auch S. 61). 
Sammlung E. GeiB/er. 
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Daseheoal1ge Kaisar-W11he1m-Inst1tut 
f'iir H1rnforschung in Bar 1 1 n - B u c h,lst auf Antrag der 
Deutschan Akademie der Wissenschaften und dar Deutschen Ve~~tw 
fUr das GesUndhaitswesen von der sowjetischen Mll1tarverwaltun5 
deutschen Nissenschatt zurtickgegeben worden. 
Kommissarischer Leiter der Forschungsstatte1st ~f.Dr.K.Lohmann 
Nach seinen Aussagen soll dlese Forschwlgsstiitte tiir lledizin und 
Biologie nach vollendetem Ausbau und teoQn1scher Ausstattung iusg 
samt sIeben InstItute und eine Klinik umtassen. Bearbe1tet werden 
sollen allasoh1ieaslich Probleme dar theoretischen Und k11nischen 
Metizin. 
Von den sieben Instituten sind zwei bereits vorlUUlden und oingo
rlchtet.neml1ch des Institut fUr B10chemie unter dem Leiter der 
Forschungsstatte Prof. Dr. Karl L 0 h man n.und dan Institut fil 
Festkcil;'Pertorschwlg mit einer Abte11ung fUr Biophys1k unter 
Prof. Dr. » 0 g 1 i c h. 
Noch einzurichten sindz das Institut fUr vergleichende 2rbbiologie 
und Erbpa.thologie unter Prof. Dr. N a c h t 6 11 e i m,das Institut 
fUr organlscha Chemie unter Prof. Dr. R a i c h e,das Institut fur 
Mikromorphologie unter Prof. Dr. Helmut Ii u s k a. 
Geplant sind fernerein Inst1tut fUr EntWicklung mediz1nischer und 
naturwissensehaftlicher Porschungsgerate.ein Krebsforschun cs1nstltu 
und eine Klinik tar Krebskranke. 

Das Kuratorium der Forschun~etatta setzt sieh aus folgenden 
Personllchkeiten zusacmen. 
Dr. ~ Zetldn. Vizeprlisident der Zentral.veI'71altunG fUr das 
Gesundheltswasen. 
Prof.Dr. Karl Lo h man n, Leiter des Psychologisch-Chemischen 
InstItute dar Universitat Berlin. 
Prot. Dr. otto War bur g in Dahlem,llobelpreistrager:ler Med.izil 
Prof. Dr. Wolfgang H e u b n e r, Di-raktor des Pharcakologj.sehen 
Inst1tut~ der Universitiit Berlin. 
Prof. Dr. . Bon h 0 f fer, Direktor des Physikalisc-'l-Cllemisc1t!en 
Instituts. 
Dr~ iarner R u s k a 3rfinderdeB Elektronenmikroskops. 
Prof. ·Dr. Friedrich M 0 g 1 i c h,Direktor des Instituts fit 
Theoretlsche Physik an dar Universitiit Berlir •• 
Pro~. Dr. Hans 11 a c h t she 1 m, B1rektor des Instltv'ts fiir 
Zrb!>iolog1e. 
Pro~. Dr. wdwlg Rei 0 h e 1, Leiter des Instltuts "fiir Organisch, 
Chem1e in Dresden, und 
Dr. Al~red Wen d e. Abteilungsleitc!' in der ~hen Akademie de 
Wissenschaften. 

Vor der Obernahme des ehemaligen Kaiser- Wilhelm-Instituts jur Hirn
jorschung in Berlin-Buch durch die Deutsche Akademie der Wissen
schaften zuniichst geplante Institute (s. auch S. 69). Aus dem Nachla13 
von Prof Dr. Karl Lohmann, jreundlicherweise von seiner Tochter, Frau 
Ilse Gensew, geb. Lohmann, dem Autor zur VerJugung gestellt. 
Sammlung H. Bielka. 
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der Wiaaenachaften 
'. ' , 

B erlin-Bueh, den 1.9.47 

H errn Dozent Dr. Fritz Jung 

!,!,g!"~2!:!"~ 

Lieber He.rr JUIlB! 

H aben S1e v1elen herzl1ehen Dank fUr die Zusendung Ihrer sehtinen 
Sonderdrueke. In der GeburtstagsarJ!'beit fUr Heubner sind mir cine Reihe 
dummer Druckfehler aufgefallen.Vor allen Dingen 1st der Vergrtiaefungs
maastab der Bllder 1mmer rez1prok angegeben.und 1lu6 B11d 15 auell noeh 
elektronenopt1sch und osm1umf1:x1ert falsch gesotzt •. Auf Seite 2 sind 
wohl E1we1Smieellen statt E1weiazellen geme1nt und auf Se1te 9 muB es 
oben wohl Haemiglobin statt Haemoglobin he1aen,Auaerdem 1st auf der 
gle1chen Se1te unten rechts und.l1nks venvechselt.Auf Se1te 16 unten 
1st wieder ein Haemoglobin statt . Haem1g1obin gedruckt. 

Im tihr1gen ktinnen S1e aber vers1ehert sein,daa m1r die Arbeit se~ 
gut gefallen hat.Saehl~ch dtirfte Herr Wolpert gegen daa B1ld 5 Einwen
dung erheben.leh glaube,es l1egt h1er etwas anderes vor als hamolysier 
Steehapfelformen.Die chemat1sche 'Ubersicht f"indc ich sehr schon. 

Auch von m:l.r sind inzw1sehen einige Mitteilungen ersehicnen,die ich 
Ihnen zusende,wenn die Sonderdrucke da sind. 

Die ~rbe1t 1m neuen Inst1tut beg1nnt langsam.Das erste tiM kann in de 
nachsten Tagen eintreffen,aber es ist noch nicht zu Ubersehen \Vie lan~ 

die Montage dauert.Auch weia ich n1cht was an. E:1.)lzelte:1.len zu reparie
ren und zu erganzen :1.st,trotzdem rechne 1ch mit den ersten Aufnalmen 
noch vor Jahresende.S:1.e k~nnen dan,mit wohlvorbere1teten Prapllraten 
gem hier cine Gaatrolle geben. In 14 Tasen mua :1.ch nllch dem Westen no 
zurtiWc und wann dann der Umzug zum Klappen kommt,we1a 1ch !!toch n1cht. 

Mit herzl1chen Grtiaen 
Ihr 

Brief von Helmut Ruska aus dem lnstitut fur Mikromorphologie in Ber
lin-Buch (s. hierzu S. 69) an Friedrich lung. Freundlicherweise von 
Prof Dr. F. lung zur Verfiigung gestellt. Sammlung H. Bielka. 
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Ubersetzung 

US S R 

Gesundheitsve~Naltung 

der sowjetischen llilitarverw.s.H:mg 
i::l Deutschland 

24. Marz 1947 

Nr. 14/875 
in Berlin 

An den 
Prasidenten ·der Deut3chen 
Akademie der Wissenschaften 

Herrn S t r 0 u x 

Ber1 1 n NW 7 
Unter den Linden 8 

In Bea:c.t\7ortung Ihxes Schreibens voo 3. Februar 1947 
un';er Nr. 199/47 betreffs Ubernahme des wissenschaftlichen ,. I Forschungsinsti tut s BerliXl-:Buch in Ihre Verwal tung ge'be ich 
meine grundsatzliche Zustimmung zu dieser Ubarnahme. 

zur praktischen Durchflihrung cller Fragen, die mit der 
Ubernahme des Institlis verknlipft sind, bitte ich Sie, Ihren 
bevollmacht1sten Vertreterzu bestimmen. 

Dar Kandidat. fUr das Amt des Direktors soll von Ihnen 
gemeinsam mit der Deutschen Zentralverwaltung fUr Ge~~~~~eits
wesen vorgeschlagen und von mir besttitigt werden. 

Chef des Gesu..~dheitswesens 
der SOVijetischen ID.litarverwaltu..~ 

in Deutschland 

Oberst S 0 k 0 low 

Ubersetzung des russischen Dokuments der Abb. 50 zur Ubernahme der 
Bucher Institute durch die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Archiv der BBAW. 
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Deutsohe Aiedbmle 4er W1e.enaqhDften su BerlLn 
Ine~ltut t~ Medlstn und B1010S1. 

- .Der J)lre1"ctar -

An den 
BetrLaberat ,dee lnatltuta 
fUr ~edlzln and B1010S10 

,Ber111'l .. Buob 

~erl1n-~ob, don 10.12.t948 

Herr I)r. ,VI 1 1 d n • l' le1dot, eQ e'1nem ZWtJltt1nserdl1rm
geechwi1r und bedart elner iIlllohhalUsen Kost. lob betUrworte', daBS 

er b1a aut welt.rea von del' Mllch 4e1' lna~ltut8kUh tUgllob 1/4 1tr. 
erhUlt. 

E1nvOl",atenden I' 
Botrlebar.8t' 

An 41. 
~~rteohaftsabte11UQS 

1m Raun. 

(~of,.'~ .lr.1edrtoh) 

:aerl1n. de 6.9.1941 
Jta. 

Betr •• Berelt8tellang von G1Uhb1r.nen fUr d1e Jio1og18ch. Ab~e11ang 
des hat! touts fUr Erebstorsch.ml« in :Berla-Buch. 

JUr die neu einger10hteten Loltoratoriumsriume der l101o~sohen 
Abtalluns des XD& t1 til ts fU1- Xrebef'orachQDg werden 4 ringeD! 

2 GlUhbil'Dea 40 w. 
\UI4 2 • 100 ti. 

benlSU.gt, da del' Leiter del' Abte11w:t8. Kerr Dr. G rat t 1 , 
seh.r oft abe:ncla arb.itat eel 1lua 41 •• bel dar ~.tn .chon f'rUh 
eiD.setsea4en Dunkelhe1t ohM hleuchttmg -der Biw.. tmmZSglloh 1st. 
Vlir b1 tten us hr81tste111m1 del' vorgell8DJlta. GlUhblrma. 

Dokumente aus der Grilnderzeit des Akademieinstituts for Medizin und 
Biologie in Berlin-Buch nach dem Zweiten Weltkrieg, Oben: Sammlung 
H, Bielka; unten: Archiv BBAW. 

223 



224 Archivalien: Geschichte in Dokumenten 

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 Hans GUMMEL samt Getreuen in Heidelberg. Enge Zu

sammenarbeit zwischen Berlin-Buch und dem Heidelberger Krebs

forschungszentrum stand auf dem Programm. Unser Aller Vorfreude 

war grol3. 

Aber die Schicksalsgottin ATROPOS, die Unabweisbare, hatte 

es anders beschlossen. GUMMELs grol3es Vorhaben wurde sein letzter 

grol3er Plan. Wir mtissen uns beugen. 

Immer wird es mir wie ein Wissenschaftswunder vorkommen, 

als ich Ende 1957 anlal3lich eines Berliner Symposions tiber Carcinogenese 

in Berlin-Buch bereits verwici;dicht 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 frUhen Gesundheitspolitik der DDR ausgenutzt und ausge

wertet wurde fUr die Fbrderung der theoretischen und klinischen Krebs

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

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

Ungefahr 8 Tage spater lag in Stuttgart und in Bonn meine 

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

beendete in Ktirze einen langen Konkurrenzstreit zwischen forderalistischen 

zentralistischen und kooperativen Sonderbestrebungen. 

Auszuge aus der Trauerrede von Prof Dr. Karl-Heinrich Bauer fur sei
nen 1973 verstorbenen SchUler Prof Dr. Hans Gummel mit Ausfuhrun
gen zur Grundung des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg. 
Freundlicherweise von Professor Arnold Graffi zur Verfugung gestellt. 
Sammlung H. Bielka. 
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ZENTRAlI NSTITUT FO R MOLEKU bARBIO LOGI E 
der Akademie der Wissenscnaften der DDR 

Zur leierlichen 

l:fbersetbe des 
newen Letborsebliwdes 
am Dienstag. dem 13. Mai 1980. um 16.00 Uhr 

1m Zentralinslilul Iur Molekulcrblologle der Akodemie der 

Wissenscholten der DDR. 111S Berlin.Buch. Lindenberger 

Weg rO. lode Ich Sle sehr herzllch eln. 

Prof. J u ng 
Di,.klo, 

Zur Einweihung des Laborneubaus des Zentralinstituts filr Molekular
biologie 1980. Sammlung H. Bielka. 
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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 Salon der Betriebsgaststatte. Berlin-Buch. 

Robert-Rossle-StraBe 10. statt. 

PROGRAMM 

Soireequartett Berlin 

leitung: Konzertmeister Dieter Ecke 

Joseph Haydn 

1. Satz (Allegro moderato) 

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

Peter Tschaikowski 

2. Satz (Andante cantabile) 

3. Satz (Allegro non tanto e con fuoco) 

Aus dem Streichquartett D-Dur op. 11 

H. Bielka 

Entstehung und Entwicklung der Bucher Institute 

G. Pasternak 

Entwicklung der molekularbiologischen Forschung 

S. Tanneberger 

Entwicklung der Krebsforschung 

H. Heine 

Entwicklung der Herz-Kreislauf-Forschung 

F. Jung 

Erinnerungen eines Emeriti 

W. Scheler 

SchluBworte 

Zum 40jiihrigen Bestehen der Akademieinstitute in Berlin-Buch. 
Sammlung H. Bielka. 
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KONZEP'l' 

tUr d 10 D I Iduna dOl" 

GROSFORSCHUNGSE~NR~CHTUNG 

.. Zerntrura. fOr 

D:i.ornedi.zi.ni.sol-,e:. Ii'C".)l..-sobul."'"l.g'· e. V. 

Prot. Dr. H. Diolk .. , at"llv. Oiroktor dos ZIW 
Pro!. Dr. O. 810rwolt, atollv. Dlroktor dOB ZIK 

Dr. O. ErzII.·libor, stollv. Direktor dos ZIW 
Prot'. Dr. E. -0. Kre.uGc, VorG. dOG wisG. Rate-a dOG ZIHK 
Prot. Dt·. W. LUder, .... t. Dircktor des ZIK 
Prot. Dr. O. Paotornak, Direktor don ZIW und Sprochor 

dar Initiativaruppo 
Pro!. Dr. K. Richter, Diroktor deG ZIHK 

- Entwurt -

1 n hal t 8 V e r & ole b n i a 

Thesen 

EinrUhrung 

Zielat.cllung 

8J oll\Qdi ~inj ache Orundla.gentorMchun" 
Inatltut tUr Genetik 
Inatitut CUr ZellbioloS1e 
Inatitut tUr Ena1molo,10 und BioGenaorik 
lnat1tut tUr Holokularbiophya1k 
Inatitut tUr Thoorotiache Holokula.rbiolo~10 

Klinisch-oxperimentollo Forllchung 
Institut tUr lUII,lnoloeio 
Inat,1tut rUr HolekularpharmaJ(olocie 
Inatitut fUr Experi.entell. Kreb.torachunc 
lnst1 tut tUr E"perimentolle Kardiolo,1e 
Inat,ltut fUr Epld.mloioCie und 

Priventi vmedlzin 

Forschungs kl i n i ken 
Onkologiache Forachunc.klinlk 
"Robert Roa.lo" 
Forachuncakllnik fUr 
He rz-Kre ialau t-Krankhe 1 ten 

Zentrale Einricntunc.n 
Blbliothok und InCormation 
Zentrules Tierlaboratorium 
Chemiache Synth •• on und Analytik 
Forachuncateohnik 
Hinterlo,ungaatelle rUr 
patontierte Zellinien 
ee t r lebaarztatelle 

Administration 
SelbaUndice Stabaatollen 
Hauahalt.plan und Finanzbedart 1991/92 

Sei to 

9 
9 

10 
II 
13 
l~ 

16 
16 
17 
19 
31 

33 

36 

36 

36 

33 
33 
34 
35 
35 

37 
37 

38 
40 
41 

Von Mitarbeitern der Bucher Zentralinstitute im Fruhjahr 1990 erarbei
tetes Konzept (Inhaltsverzeichnis) zur Grundung eines "Zentrums fur 
Biomedizinische Forschung" als Nachfo/geeinrichtung der Bucher Aka
demieinstitute (s. S. 122). Sammlung H. Bielka. 

227 



228 Archivalien: Geschichte in Dokumenten 

Artlkel 38 

Wissanschaft und Forschung 

(1) Wissenschafl und Forschung bUdan auch 1m verelnlen Deutschland wichUge Grundlagan lOr Staat und Gesellschalt. 
Der nolwendigen Erneuerung von Wissenschall und Forschung unter Erhallung lelstungsUihlger Einrichtungen in dem in 
Anikel 3 ganannlan Gabiat diant eine Begutachlung von OffenUlch getragenen Einrlchtungen durch den Wissenschafls· 
ral , die bis zum 31. Oezember 1991 abgeschlossen seln wlrd, wobel einzelne Ergebnisse schon vorher schrillweise 
umgesetzt werden soilen, Die nachlolgenden Regelungen soilen.'diese Begulachlung ermOglichen sowie die Elnpassung 
von Wissenschafl und Forschung In dem In Artikel3 genannten Gebiel In die gemeinsame Forschungsstruktur der 
Bundesrepubiik Deutschland gewlihrlelslen. 

(2) Mit dem Wirksamwerden des Bellrills wlrd die Akademie der Wissenschaflen der Deulschen ,Demokratisehen 
Republik ais Geiehrtensoziellil von den Forschungslnstllulen und sonsUgen Elnrichlungen getrennL Die Entseheidung, 
wie die Gelehr1ensozietlH der Akadernie der Wissenschaflen der Deutschen OemokraUschen ' Republik longeluhn 
werden 5011, wird landesreehtlich gelrollen. Ole ForschungslnsUlule und sonsligen Einrichlungen beslehen zunaehst bis 
zum 31 . Dezember 1991 ais Einrichlungen der LAnder In dem In Artikel3 genannlen Gebiel lort, sowell sie nieht vorher 
aulgelost oder umgewandelt werden. Ole Obergangsflnanzlerung. dioser InsUlule und Einrichlungen wird bis zum 
31 . Dezember 1991 sichergeslelll; die Millel hlerfOr werden 1m Jahr 1991 vom Bund und den in Artikel 1 genannten 
Uindern bereilgeslellt. 

(3) Die ArbeitsvorMllnisse der bei den ForschungslnsUtulon und sons ligen Einrichlungon der Akadomill der W,,:;CIl ' 
sehaiten der Deulschen DemokraUschen Republik beschlilUgten Arbellnehmer bestehen bis zum 31, Dezomber 1991 :1 IS 
belristete Arbeitsverhlillnisse mit den Llindern lorl. Qui dio dioso inslitulo und Einrichlungon Olloryohen. Ous RcCI" ZUI 

o/dentliehen oder autJerordentlichen KOndigung diesar Arbailsverhlillnisse in den in Aniage I dieses Vortrags aulge luh/ ' 
len Tatbastandcn bleibt unberuhrt, 

51l1 ·....,.... OJl t1'wsftc1 .. "a' '." 'r" 

An alla Direktoran dar 
For5chunqsinstituto und 
sonstiqon Einricht~nq.n 
dar ehemaligan Akadamia dar 
wissenschatton dar DDR 

Beer.: AbvicklungsleittadaD 

Sehr geehrte Oa~en und Herren, 

Alle rorschunqsinstitute und sonstigen Einrichtungen dar ehemall
gen Akadamie dar Wiaaanachattan (AdW) warden spites tans bis zum 
J 1. 12 . 1991 geschlo ••• n ,und sind abzuW'ickaln. 

Mit treundlichen Cruaen 

(Crubel) 

Zur .. Abwicklung" und Beendigung der Tii tigkeit der Institute der Aka
demie der Wissenschaften der DDR im vereinten Deutschland. 
Sammlung H. Bielka. 
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Enttiiuschungen und Hoffnungen 1991 . 

• Probleme noch nicht bewli.ltigt" Sfiddeutsche Zeitung, 15. 4. 1991 

Arbeitsbeschaffung fur Ost-Forscher 
Minister Rlesenhuber stellt Oberbriickungshilfen In Aussicht 

Bonn (dpa) - Wissenschaftler in Ost
deutschland ohne gesieherte weitere Tiitig
keit in Forschungsinstituten kOnnen jetzt 
als Oberbruckungshilfe eine Fijrderung nus 
dem 5,5-MUliarden-Topf des Bundesar
beitsministers fiir Arbeitsbeschnffungs
mnllnahmen (ABM) erhalten. Nach Anga
ben von Forschungsminister Heinz Riesen
huber konnen nuf diese Weise im Bereich 
der friiheren Ako.dernie der Wissenscho.ftcn 
in Ostberlin. von deren derzeit noeb 19 000 
Mitarbeitem hiichstens 10 000 in neue Ein
richtungen iibemommen werden, etwo. 
2000 ABM-ArbeitspUitze geschaffen wer
den. Als Arbeitsmoglichkeiten nannte er 
den EiDsatz von ABM-Forscbergruppen in 
der Umwelt- und medizinischen Forschung 
sowie zur Aufarbeitung von Archiven uDd 
Kulturgut und bei der Denkmnlpficgc. 

Abgesang fUr AdW 
Endzaltstimmung harrschtln der 
ahamallgan DDR-Wlssenschatts· 
akademie In .Barlin-Buch. Dia 
Galgenfrlst, die aer E,nlgungs
vartreg den Spltzen-Instltuten 
der Forschung 1m Osten lieS, 
Iautt abo SEITE 3 

Berliner ZcitllDr - Hr.lI! 1M BLICKPUNKT 

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

.Dle Forochungsinltltute alnd 
elne frlache Beute fUr drittklallille 
Westwlaaen.chaftler." Dle.en Eln· 
druck hat Kurt Lange, Voraitzender 
der Berliner Gewerkschaft Offentll· 
che Dlenlte, Transport und Verkehr 
(lilY). Scharf krltlslerte er Willen
schafla.enator Manfred Erhardt 
(CDU). Erhardts Wlasenlcha!tapoll
tik lei elne .Nlcht-Politik" und babe 
zu einem .chaoUachen Durchelnan· 
der' eef(lhrt, ,der Senat hat 1m Wis· 
senschattaberelch versagtll. 

Einen .stlllen Personalabbau" be· 
obachtet die 6tv In den Forlchungl' 
instituteR und Hochlchulen 1m O.t
tei! Berlin •. Ole quallftzlerten Mltar· 
beiter .uchten .Ich In den alten 
Bunde.Ulndem elnen neuen Ar· 
beltsplatz, ds Ihnen In Berlin kelne 
Perspektlve lIeboten werde .• 30 000 

bls 35 000 in der For.chung Beschlf· 
tliite haben lelt der Wende Ihren Ar· 
beltaplatz verloren", .aste iltv·Ver· 
treter Gerhard Zettler. Der DGB 
teUte geotem in Berlin mit, dall von 
den 80000 Belchllttlgten In der In· 
du.triefor.chune der ehemiligen 
DDR rund 80000 .. beltslos wurden. 

Da • .Au.bluten" der Institute der 
ehemalillen Akademle der Wiaaen· 
achaften und der Humboldt·Univer· 
altlt wlrd anhaiten, die 
lilY. 

~ 

fUr Berlin und Branden
Cbrlatlne Richter 

Die Flaggschiffe von Buch sind auf Grund gelaufen 
Akadcmlc·lnstitute werdeD abccwidu:111 Neuel Fonchuncn:entrum wlcbsilm clnstlcen Renommlcl'JI.rk der Ost·Wisscnschlftcn 

N'och aha ,amill ElnilfUn,svertra, 
die obU,atorlsche "Evalulerun,.. -
elne fachllcbe BelfUtachtullll dwch 
den Wis.enschaftsrat der Bunclesre· 
publik Deutochland erfolgte, enltal· 
teten die Bucher El,enlnlUatlve, Ue· 
Ben Ihre Fol'SCliung aun:n eiii inter
nadonales Orem1um. yorab bewer-o 
ten und entwickelteD nocb 1810 du 
Konzept elnu blonw'lzln'·ch~ 
GroBforach"",lrentruma. Eille c!ra. 
stlsch. Selbotbescbneld"", aut 800 
PlansteUen war _"OllOa.en. 

GroBe ---~--.~.;:;:'" _'::L:' 

.Icb Jedoch bald •• Ibot Qbertreffen 
lOlIta. Bemerkenswarte Aspekte de. 
Bucher Xonzepta tauchtaD DIm1Ich 
Iplter, naob erfoigter omzteUer Eva· 
luierunJ, III den EmpfebIun,en des 
.W_tea wieder aut. I ... · wood_ ICbllig 'IIW\ ·vor, eillel 

~:nne~B~=~::'~ 
Buch anzualedoln. GewIB, du Delle 
.zeDtrum ... Uta kelnu 1m allen Stll 
..IIl. <UlelllolcboD vom Penonal her: 
Nur ~O Mltarbelter .warden auf 
PlanateUeD arbellan, Mittel fUr 250 
woltmt Boachlftlille Qber For· 
Ich\lnllproJekte .einleworben-. 

GrIInd"",sdIraktor Prof. Dr. Det· 
lev Ganten .teht vor eiller un,e' I 
wohnlen Aut,abe. 

• Probleme noch nicht bewli.ltigt" Siiddeutsche Zeitung, 15. 4. 1991 

Arbeitsbeschaffung fur Ost-Forscher 
Minister Riesenhuber stellt Oberbriickungshilfen In Aussicht 

Der Tagesspiegel, II. 5. 1991 

WissenschaftIer protestieren 
gegen Abwicklung 

RerUn (NZ/dpa). Berliner Wissen
schanler der ehemaligen Akademie 
der Wisscnschanen der DDR haben 
Verfassungsbeschwerde gegen die Ab· 
wicklung ihrer Institute eingclegt. Be
sch\Vcrdcliihrer sind M itarbeiter der 
Zentrali.stitute liir Molekularbiologie 
und rur Krebsforschung in Buch sowie 
des Zentrali.stituts liir physihlische 
Chemic in Adiershof, lcilte. ihre 
Anwiilte mit. Die Wissenschanler und 
ihre Personalvertreler wenden sich 
gegen Passagen des Einigungsvertra
ges, nach denen Bcschiiftigungsver
hiiltnisse in der ehemalige DDR
Akademie bis zum 31. Dezember 1991 
befrislet sind. Sic argumentieren. daB 
bei den geplanten Neubewerbungen 
nur zehn bis 20 Prozent der ehemali
gen Mitarbeiter cine Chance auf 
Weiterbeschiftigung hitten. da dn 
GroBleil der Stellen gestrichen werden 
und dec Konkurrenzdruck 8US dem 
Westen groB sei. Dieses Vochaben 
widerspcoche .. in eklacanler Weise" 
dcm Schutz sozial bcnachteiJigler Per
sonen. wie ihn das Bundesverfassungs
gerichl im April liir die Warleschlci
fenregeiung fonnuliert habe. 

Ost-Forschung solI ziigig umstrukturiert werden 
Riesenhllber und Linderminister disklltiertcn I Obernabmc von bis "" 10 000 Abclcmie-Bescbiftigtcn mogUch 
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Ein Forschungszentrum fOr Serlin-Such 
Schrumpfung der alten Zentrallnstltute I Anblndung an UnlverslUIt 

!OnS"'TAc' 17. MAJl.Z lit' DER TAGESSPIEGEl 

Plane fUr bedeutendes Wissenschaftszentrum 
WI. mIlD du ZusammllDwaWeJl Yon 0.1 Wld WIll gutalten kann 

Von Slnalor M&DIrld Erhardt 

13 842 / SONNTAG. 7. APRIL 1991 

KOirtitee ffir 
Forschungszentrum 

Berlbi-Buch 
FUr das In Berlln-Buch geplllnte neue Zen: 
trum fUr biologisch-medlzlnlsche For-' 
schung' haben Bundesforschungsmlnlster 
Heinz Rlesenhuber (<;:OU) und Berliqs Wls
senschllflssenator Manfred Erhardt' jetzt 
eln O,rilndungsk.oinltee,tie,rufen.llem zehn 
namha!t41 W~nschartler angeharan. Oas 
Grilndungskomitee soU noeh vor der Som
,merpause 'elri'"Konzept fiir cUe' Arbelt der 
neuen Forsch\mgselnrlchtung ,In Berlin
Buchvorlegen, 

Der WIssei\schaftSrat, hatte ,empfohlen. 
aus den Zentrallnstituten der ehel'l!alige,n',. 
Akadeinle dei' WIs=ienschliften filr Mole
k.ularbiologie; fi4' KrebsforSchung uiICi filr 
Henkrelslaufforschung 'iii' B"l"lin-Buch 
elne neu~rtige' Foi'schUrigselririchtung zu 
schaffen. 

Sle soli modeme klinisehe Forsehung In 
Verbund inlt Molekularblologie. zellbiolo
gls,ehen undphyslologlScheri Methoderi 
be,trelben. Nllch den V6~stellungen d8!l' 
WlSsensehaftsrllt~ soil die Forschungseln
rtehtung bls zu 650 Beschtlftlgte haben. 

Oem Grilndungskomltee geMren fol
gendeProfj!SSOren an:, W; F: Bodmer (Lon
don). H. Bujard (Heidelberg); M. ' Burger 
(Basel),' Geller, (Lelpzlg).'W' Gerok, (Fre!
burg); W:-O. Heiss (KOln); F. Melcher. (Ba. 
sel). R. Merteismann (Freiburg). S. Meuer 
(Heidelberg) und E.-I.. WlnnllCker (Miln
chen), dpa, 

Oer Wluenachaltsral wlrd seine Empleh
lungen ,bls IIIr Mllte du Jahru 199t yorl .. 
v.... POt die Zentr&llnaUtlitl In Berlln-Bllch 
(Krob... Hers-Krolllallflonchling und Mole
kllllrblologlelllegt barlill Ilnl IImploblung , 
Yor. dli lID grollll mollklilerbiologllcbu 
Zenlrllm In liner YOlIIg nl_Ugln Komblne
UOD IIIIt k11n11cber Foncbllng YOllllb~ elu 1m 
w_tllc:ben l1li1 BundllllllltelD IInUlZlor! 
werden lOlL Darin lIogt IIDI 91'0110 <:bailee 
lOt Berlin. Ver ..... dlungen mit ellm Bllnel .... 
IIIIDIstorllllD lOt Ponchung und Tocbnologle 
baben bogonnen. III KIIrzI wlrd eID Intern.
Uonal buol&lu Criindunglkolllllel berulln 
werden. 

Berliner Ze1tun& 13. November 1991 

Wissenschaftler sauer 
Mltarbelter von Oat-Berliner lnsti

tuten der ehemaligen Akaciemle der 
WIa.enacbatten, der DDR haben am 
Dlenstag emeut aut lhre ungewlase 
Perapektlve aufmerkaam gemacht. 
Mit emer Demonstration vor der 
Berliner AuBenstel1e 4e. Bundeator
achungsmin1ateriwna wamten ale 
zuglelch vor den Getahren elner dra
,.tIachen Mlnd.rung de. For
achunglpotentiall 1m Olten 
Deutachlancla. 

Freita" •• September 1891 

Griines Li.cht ffir das 
Medizinzentrum in Buch 

ziun Grilndungad1rektor filr das 
zim.trum filr Molekulare Medlzln 
(eM¥) wurcle ge.tam' der Heidel
berger ProfeUOl'Detlev Ganten von 
B~uilaamln1ater Rleaen
.huber ~ Willllllachaftaaenator Er
hardt; (CDP) lierufeD.., ,Die GlOSfor, 
lChungaeiDrlchtunlr",1IOll am 1. Ja
nuar laaa m1t,zunlchlt 350 M1tarbel
tern d1e'Arbeit a~en. eb 

UNA B HAN GIG EZE IT U N G FUR DEUTSCHLAND 

Sonnabcnd, 9. Min 1991 
~.J __ tLW""_"'_"'~ 

Zum Forschungszentrum fiihrt ein Weg mit Hindernissen 
Gedimprtcr Optimismus'und Enttiuschung in den InstitulCll fiir Mo1ckularbiolosie in, Berlin-Buch 
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ZENTRALINSTITUT FUR MOLEKULARBIOLOGIF 

0-1115 Berlin, 9. 9. 1991 
Robert-Rossle-Str. 10 
Ri/Sce 

Herrn 
Prof. Dr. med. Detlev Ganten 
Zentrum fUr Molekulare Medizin 
- Aufbau6tab -
KAI-AdW 

Otto-Nuschke-Str. 22/23 

0-1086 B e r lin 

Sehr geehrter Herr Professor, 

FUr den Aufbau des neuen Zentrums fUr Molekulare Medizin halten der 
W16senschaftliche und Personalrat des ZIM einen Neuanfang auch in 
personeller Hinsicht fUr erforderlich. 

Insbesondere sollten Aufbaust~be und ~hnliche Gremien nicht mit 
Personen. die in der Vergangenheit herausgehobene Btaatliche und 
politiBche Leitungsfunktionen ausUbten, besetzt werden. 

Beide R~te sind kurzfristig in der Lage, kompetente 
wissenschaftliche bzw. techni6che Mitarbeiter vorzuschlagen. die fUr 
60lche Aufgaben geeignet Bind. 

Die BerUcksichtigung von belasteten Personen (1m 
Sinn) wUrde bei der Mehrzahl der Mitarbe1ter auf 
UnverBt~ndnis sto~en. 

M1t freundlichen GrU~en 

Dr. O. Ristau 
Vors1tzender des 
Personalrates 

Wendezeitreaktion. 

Prof. Dr. G. Damaschun 
Vors1tzender des 
W1ssenschaft11chen Rates 

oben genannten 
Befremden und 
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CENTRUM FOR MOLEKULARE MEDIZIN 
Center for Molecular Medicine . Centre de Medicine Moleculaire 

1. Bucher Symposium 
zur molekularen Medizin 

Ort: Campus Berlin-Buch 

Zeit: 25.11.1991 
9.00 - 18.00 Uhr 

Die mQderne Medizin wird in ihrer weiteren 
Entwicklung entscheidend durch die Fortschritte 
der Molekular- und Zellbiologie beeinfluf3t. Die 
Zusammenfahrung von Grundlagenforschung auf 
diesen Gebieten sowie von klinischorientierler 
Forschung war das G.rundan/iegen, welches zur 
Grandung des Centrums far Molekulare Medizin 
gefahrt hat. Aufbauend auf der Tradition der 
Bucher Forschungsstatten sol/en die vorhandenen 
ganstigen Voraussetzungen fUr eine enge 
Verb in dung von K/inik und Labor genutzt werden. 
Damit werden Untersuchungen genetischer und 
mo/eku/arer Grund/agen besonders re/evanter 
Erkrankl.mgen bis hin zur Entwick/ung mo/eku/arer 
Therapi(;konzepte und moderner Praventions- und 
Vorsorgeforschung ermog/icht. 

Die Du(chfUhrung der Bucher Symposien zur 
mo/eku/aren Medizin in rege/mal3igen und kurzen 
Abstanoen dient der Verstandigung aber die 
wesent/ichsten Schwerpunkte sowie deren 
standiger Aktua/isierung. 

o. Ganten 

Zur Vorbereitung der Grundung der Einrichtung .. Centrum Jur Moleku
fa re Medizin" Ende 1991 



Archivalien: Geschichte in Dokumenten 

CLASSIFIED 3 

CMM Center (or Molecular Medicine 

Berlin-Buch, Germany 

New developmenlll in cellular and OIoleculll biolo&>, have 
considerably furthered our undersUUldina of the proc:csscs 
involved in hcalth and disease. The use of advanced method
ologies in molecular biology is increasingly leading 10 
renewed conlaCU between clinical research and the basic 
sciences. The rapid development in thesc scientific fields 
necessitates joint efforts across traditional barriers in aca
demic structures. 

Followin& the recommendations of the German Science 
Council and an international expert panel, the Ministry of 
Research and Technology of the Federal Republic of Ger· 
many and the State of BerUn have decided to establi$h the 
CMM - Ccaler (or Molecular Medlclae in Berlin-Buch, 
Germany •. The new center, which will employ approximately 
600 people, will provide new opponunlties for biomedical 
research. An important goal is to achieve elOse cooperation 
between Ihe basic sciences and elinical research. 

Oosc scientific coopctation between the Center and the 
universities In Berlin as well as with the surrounding hospi
tals is desired. The Center will also have about 60 hospital 
beds for clinical research. 

The CMM -Ceater (or Molecular MccUclae, Oerlin-Ouch, 
will endeavour 10 further the development of molecular' 
medicine by creating experimental and clinical research 
groups in which molecular and c;cllular biolo&ical melhods 
wiu be used fpr Invesligations in the arcu of oncoloKY, im
munOlogy, neurobiology and cardiovascular research, II 
well as in basic issues of molecular biology. cell physiology, 
and genome research. Several independent workln& groups 
wiu be integraled in the respective arcu. 

Qualified scicntisll with an estab1ished scientifIC record and 
a slron& Interest In coopctallvc biomedical research arc 
invited now to apply for positions as: 

RESEARCH GROUP 
LEADER (C4, C3) 

JUNIOR RESEARCH 
GROUP LEADER 

The remuneration wW be according 10 German universily 
standardl. IatcrCSled individuals should submit the usual 
malcriala as wCU as a detailed Slalemenl on research interesll 
and how they inlend 10 purlue thcae 10: 

Dollev Gaolea, MD, PhD, 
CMM - Cenler fur Mulecular MvdM .. e, 
clo KAI, 
Ouo-Nuschko-Slr. lUll, 
0-1086 Berlla, 
Gerwauy. 
Tal: +49-30-39111C' III 
Fu: +<111·30·3111 96 58. 

Further iaformatiOD oa research IOpics and organisational 
JUUClUle is also aviilablc frOID Ibcabove addrca. _IJA 

Ausschreibung in "Nature" 1991 fur Stellenbesetzungen im "Center for 
Molecular Medicine (CMM)" in Berlin-Buch. 
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Forschung & Technik DER TAGESSPIEGEL Nc. 14079/ SONNABEND. 11, JANUAR 1992 

Krankheitsforschung ohne Kastchendenken 
Neue Grollforschungseinrichtung in Buch I "Max-Delbriick-Centrum fUr Molekulare Medizin" nimmt seine Arbeit auf 

(ALAs.Z~acZ J 
Am 13. Januar wird in Berlin-Buch eine 

n,eue bJOmedizinische GroC3forschungsein
r1chtung offIzlell eroffnet, die als Stiftung 
des bffentlichen Rechts zu 90 Prozent vom 
Bund und zu zehn Prozent vom Land !inan
ziert wird: das,.Max-Delbrtick-Centrum fiir 
Molekulare Medizin- (MM). Der Name 
deutet einiges uber das Konzept an ... Mole
kulare Medizin· ist eine sprachliche Neu
schopfung (bislang war nur .Molekular
bioi ogle" gelaufig). Sie signalisiert, daB die 
Krankheitsforschung heute bis zur mole
kularen Ebene vorgedrungen ist. Das C in 
"Centrum· stehl fiir den Anspruch auf In
temationalitat. 

Max Delbrtick ist nicht nur 
durch seine garungstechnischen For
schungen bekanntgeworden, er war auch 
an grundlegenden Arbeiten iiber die mole· 
kulare Struktur der Gene beteiligt, und 
zwar in Berlin-Burh. 

Der nordbstliche Vorort ist seit der Jalir
hundertwende eine Krankenstadt (die 
schonen Bauten Ludwig Hoffmanns sind 

. noch heute erhalten); frtihzeitig wurde 
Buch aber auch zum Standort biowissen
schaftlicher Forschung. Mit dem Namen 
Max Delbrtick will man offensic)ltJich an 
diese Tradi tion ankniipfen 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, fiir Herz-Kreislaufforschung 
und fiir Krebsforschung einrichtete. 
Aus dem Fundus dieser drei - in ganz 

Osteuropa fiihrenden - Institute konnte 
man beim Aufbau des Zentrums schapfen. 
Den Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
folgend, schapfte man sehr gezielt die be
sten Brocken aus der iiberreichlich in Buch 
brodelnden Forschungs-Suppe. Zwei der 
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 iiber je eine Forschungs-Klinik 
verfiigen - eine Verbindung zur ange
wandten Medizin, die zum Beispiel dem 
Deutschen Krebsforschungszentrum in 
Heidelberq bis heute fehlt. 

Hoffnungen. 

Am 1. September 1991 kam Ganten, der 
vor fiinfzig Jahren in Bremen geboren 
wurde, nach Berlin-Buch. Zuletzt hatte er 
am Institut fiir Pharrnakologie der Univer
sitat Heidelberg geforscht und gelehrt und 
zusammen mit der Hochdruck-Liga das 
Deutsche Institut Iiir Bluthochdruckfor
schung aufgebaut .• Wir haben dieses Insti
tut gegrundet. urn Dinge zu machen, die 
nicht in die Schubladen eines Universitats
instituts hineinpassen, namlich ein Gebiet 
gesamtmedizinisch zu erforschen: mole
kularbiologisch, pharrnakologisch, 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 wunscht Ganten sich als Basis des 
Zentrums - und eine lebhafte Atmosphare. 

Es gibt viele Bewerbungen aus aller 
Welt, Verhandlungen mit internationalen 
Spitzenkraften stehen kurz vor dem Ab
schluB. Aber, so Professor Ganten: .Wir ha· 
ben einen groBen Teil der Bucher For
schungsgruppen iibernommen, aus dem 
Bereich der Humangenetik, der Zellphy· 
siologie. der Biophysik. der lmmunologie -
fast - aile groBen traditionellen For· 
schungseinrichtungen, .die qualitativ gut 
waren." 

Auch die meisten wichtigen Richtungen 
der angewandten, .klinischen·, Forschung 
an (stationiil' oder ambulant behandeJten) 
Patienten werden zunachst einmal weiter
gefiihrt, ob es nun urn Herz-Kreislauf- oder 
urn Krebskrankheiten geht. Neuer Trager 
der Herz-Kreislaufklinik und der Krebskli
nik (Robert-Rassle-Klinik) ist das Diakoni
sche Werk Berlin-Brandenburg. Es stellt 60 
der jetzt insgesamt 280 Betten fiir die For
schung des Zentrums vertraglich zur Ver· 
fiigung, die Zusarnmenarbeit mit ihm 
nennt Ganten .hervorragend". Auch mit 
den Berliner Hochschulen, vor allem mit 
den Medizinern und den Biologen der 
Humboldt·Universitat, will man in For· 
schung und Lehre'enqe Kontakte pfieqen. 

Anmerkung des Autors: Der Namensgeber des MDC (Max-Dclbruck-Ccntrum) ist dcr 
BiopiJysiker und Moifkularbiologe Max Ludwig Henning (M.L.H.J De/bruck, und 
l1icht, wie im obigcn Artikcl bcschricbcn, der durch giirungstechl1isciJc ForscilulIgcl1 
bckillll1lC, am 16. Juni 1850 geborcl1e Max Dc/bruck. Dicscr war dcr Bruder des Va
lers l'on M. L. H. Delbruck, des Historikcrs Hans Delbruck. 
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Delbriick -Centrum in Buch offiziell eroifnet 
Mit einem Festakt in Anwesen

heit von BundesprasidenlRichard 
von Weizsacker wurde gestem il) 
Buch das Max-Delbriick-Centrum 
fur Molekulare Medizin (MDC) 
offiziell eccrfnet. Die Teilnahme 
des Bundesprasidenten unter
streiche "den hohen Stellenwert 
der Wissenschaft in unserer Ge
sellschaft und deren Bedeutung 
fur den Aufbau einer leistungsfa
higen lnfrastruktur im ostlichen 
rei! Deutschlands", betonte 
MDC-Grund ung,direktor Prof. Dr. 
Detlev Ganten. 

Dundesforschungsminister 
Heinz Riesenhuber hob die in 
Deutschland einzigartige enge 
Verbindung VOIl molekularmedi-

Berliner Zeitung - Nr.281 

zischer Grundlagenforschung mit 
k1inischer Forschung hervor: DI. 
Forschungsergebnisse des MDC 
kommen uDverziiglich den Pa
tienten der Herz-Kreislauf-Klinik 
und der Robert-Rilssle-K1inlk fiir 
Krebserkrankungen in Buch zu
gute. Riesenhuber ermunterte das 
MOC, die Genther'pie und. die 
damit verbundenen ethischen 
Frageo mutig anzupacken, 

"Wir wollen nicht urn jeden 
. Preis machen, was machbar 1st", 
steckte MDC-Chef Ganten die 
Grenz~,D. der Forschung ab, Mit 
Hilfe der GcnOlik und Molekular
biologie·j{ejji,1Jlihe man, "komple
xc KranklieitSblider in Ihrem mo
lekularen Ursprung zu verstehen. 

behandeln und verhindem zu ler
neo". Die Ethlk-KommilSlon der 
FU iiberwacht die Gen-Verauche. 

Das MOC beateht seit /aouar 
diesea Jahres. Von den 1400 Mit
arbeitero der fruheren DDR-Aka
demle-Einrichtuogen in Buch 
konnten rund 1100, darunter je 
400 mit Dauerstellen im MDC und 
beiden Kliniken, iibemommen 
werden. Der Etat dcr Gro6for
schungseinrichtung (1992: 63 
Milllonen DM) wird zu 90 Prozent 
vorn Bund und Zll zehn Prozent 
vom Land finanziert. Hinzu korn
men 18 Millionen DM Fordermit
tel fUr Forschungsvorhaben, tiber
wiegand von der Deutschen For
scbungsgemeinschaft. was als 

Dienstag. 8. Dezember 199Z 

Max-Delbriick-Centrum 
in Berlin -Buch eroffnet 

GroBforschunl!spinrichtung fiir molekulare Medizin 
Das Max-Delbrilck-Cimtrum Uger Weise die Ergebrusse der. 

(MDC) fUr Molekulare Medizln 1st Krebsforschung undaufdem Geblet 
gestem in Berlin-Buch in Anw:esen- der HerzkrelslauferkTankungen in 
heit von Bunqesprlisldent Ri~hard die klinlsche Beharidiungumsetzen_ 
von Weizslicker und Bundesfor- Die:Mltarbelterzahl von·derzelt 400, 
schungsminister Heinz .Riesenhu- darunier 80 Xrzte,s!>ll.spliter auf 600 
ber (CDU) eljlffnet worden_ Die erhohtvierc!-en_ NamelU!geber des 
jUngste GroBforschungseinrichtung Zentrurils Istder Nobelpreistriiger 
der Bumlesrepublik wird molekular~ Max Delbrilck, der mit: dem russl
blO!oglsche und genetische.Grundia- schenGenetUter Nikolai -TimofeJew
genforschung mit der klinIschen Be- ti 
handiung . von Krebs- sowle Herz- Ressowski ·.1936 in Berlin die arun -
ItteisiaUterkrankungen verbinden. lage ror die molekUlare Genetik 
Das' Zen~ ging 1m Januar 1992 legte_Das MDC . 1st eines der drel 
nach einem positiven Votum des .GroBforschungseinriChtiingen in 
Wissenschattsrats aus drei Zentral- den neuen Bundesliindem. Neben 
insti~uten der ehemallgen Akooemie . dem MDC sind· dies das Geotor
der Wissenschaften der DDR her- ·schungszentrum in Potsdam und 
vor_ Nach den Worten Rlesenhubers das Umweltforschungszentrum in 
wird das Zentrum in bislang einma- Leipzig-HaUe, dpa 

Perspektiven. 

Quallti~~chw.1I Silt. WiS,en
schafts.enator Manfred Erhardt 
ist zuverslchUich, daB da. nach 
Nobelpreistriiger Max Delbrtlck 
benannte Zentrum an die "grolle 
Zeit der Medizln-Forschunsen In 
Buch a"koilpfen uno". 

Rund urn da. MOC .011 em 
biomedizinllcher Technologie
Park eOlltehen. Auf dem vier 
Hektar gro6en Gelinde sollen das 
in Griindung befindliche Institut 
fiir Molekula.. Pharmakologie 
(derzeit Friedrichsfelde) sowle 
kleinere biomedlzinische Firmen 
angesledelt werden. nen Aniang 
machen 15 Firmen·Neugrtlndun-

r:r~. von Buche~::v~::~~::; 
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11. BELLETRISTISCHES tIBER BUCHER MEDIZIN 
UND WISSENSCHAFT 

Alfred Doblin: Berlin Alrxanderplatz. DTV, Mtinchen sowie Reciam, 
Leipzig, 1977 (Nachdrucke der Originalausgabe). Dr. Alfred Dablin war 
von 1906 bis 1908 Arzt in der III. Stadtischen Irrenanstalt in Buch (s. S. 
11), heute Hufeland-Krankenhaus. Bei dem von ihm beschriebenen 
"festen Haus" handelt es sich um das sag. Verwahrhaus 212 der Psych
iatrischen Klinik. 
Leseprobe: "Irrenanstalt Buch, festes Haus. Die Anstalt liegt ein Stiick 
hinter dem Doif, das feste Haus liegt auBerhalb der anderen Hiiuser mit 
Patienten, die nur krank sind und nichts verbrochen haben. Das feste 
Haus liegt im freien Geliinde, auf dem offenen ganz j1achen Land. [ .. .]. 
Es sind wenig Biiume und Striiucher, dann stehen noch ein paar Tele
graphenstangen da': 
Der Buchtite1 wurde gleichnamig auch verfilmt. 

Tilla Durieux: Eine Tilr steht offen. DTV, Mtinchen, 1992 (Nachdruck 
der Originalausgabe). 
Die Autorin war eine der bekanntesten Charakterdarstellerinnen unter 
Max Reinhardt am Deutschen Theater in Berlin. Wah rend des Ersten 
Weltkrieges hat sie in einem Lazarett der Bucher Kliniken als Rot
Kreuz-Schwester gearbeitet. Aus dieser Tatigkeit stammt die nachfol
gend zitierte Anklage gegen den Krieg. 
Leseprobe: "Ich erlebte einen griiBlichen Schock. Zum ersten Mal sah 
ich das Elend, das der Wahnsinn des Krieges ilber die Menschen brach
teo Menschen werden hingeopfertfiir die Launen und Fehlrr von Macht
habern. Das erstemal wiire ich brinahe ohnmiichtig bri einer Operation 
umgefallen, denn man gab mir rin abgesiigtes Brin, um es in die Ecke zu 
tragen': 
Als Schauspielerin beschreibt Tilla Durieux im gleichen Buch Erlebnisse 
einer Theaterauffiihrung von Patienten im Festsaal der III. Irrenanstalt 
in Buch. 
Leseprobe: "Die Irren waren ganz vortre.fj1iche Schauspieler. Jede Hem
mung, wie Lampenjieber, Scheu vor dem Publikum, waren ausgeschal
tet. Sie bewegten sichfrrier und natilrlicher als die Mehrzahl der richti
gen Theaterleute': 

John Erpenbeck: Allringang. Mitteldeutscher Verlag Halle (Saale), 1974. 
In dies em Buch berichtet der promovierte Physiker in launig-interes
santer Weise tiber seine Erlebnisse als wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
einem Bucher Akademieinstitut. 
Leseprobe: " ... und er begriff, warum der Enzymspezialist Professor 
Rebke als Gutachter eingeladen worden war. Tatsiichlich meldete sich 
der alte Herr, kaum daB Worcinsky zur Diskussion aufgerufen hatte; 
Professor Rebke, schon weiBhaarig und ein wenig dicklich, machte denn 
doch einen fast jugendlichen Eindruck mit seinem schaifgeschnittenen 
Gesicht und srinen forschen Bewegungen. Rebke zog die Augenbrauen 
unnatiirlich hoch und sah bedeutungsvoll im Kreis umher - Hort mir ai
le zu! -, ehe er, iibertrieben artikulierend, lrise und doch schaifsinning 
zum Urteil ausholte: "Zweifel/os ist es eines der bedeutenden Ergebnisse 
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moderner Enzymkinetik, was wir so eben erfahren durften", begann er, 
und in dieser Lobeshahe blieb sein zwanzigminatiger Beitrag': 

Peter Fischer: Licht und Leben. Ein Bericht aber Max Delbruck, den 
Wegbereiter der Molekularbiologie. Universitatsverlag, Konstanz, 1985. 
Beschreibt u.a. Beziehungen von Max Delbriick zu N. W. Timofeeff-Res
sovsky in Berlin-Buch. 
Leseprobe s. S. 52 f. 

Daniil Granin: Der Genetiker. Das Leben des Nikolai Timofejew-Res
sowski, genannt Ur. Verlag Pahl-Rugenstein, K51n, 1988. Unter dem Ti
tel "Sie nann ten ihn Ur" auch im Verlag Volk und Welt verOffentlicht. 
Leseprobe (Beschreibung von Timofeeffs Wohnung und Leben im Tor
haus in Buch; s. Abb. 3): "Sie lebten offenbar genau so spartanisch ein
fach wie vor dem Krieg. Die Mabel in der Wohnung waren Kraut und 
Raben. An den Wiinden hingen ein paar Bilder, Geschenke von Oleg 
Zinger. 1m EBzimmer stand ein groBer Tisch, an dem jeden Abend Gii
ste saBen und Tee tranken. Man hatte die Deutschen und die anderen an 
die russische Sitte gewahnt. Nach dem Tee saB man in seinem Arbeits
zimmer. Darin gab es ein Sofa, einen Schreibtisch und Bacher - wissen
schaftliche kaum, mehr Gedichte. Auf dem Teppich war die Bahn, aUf 
der der Hausherr jeden Abend hin- und herlief, abgewetzt': 

Horace Freeland Judson: The Eight Day of Creation. Makers of the Re
volution in Biology. Simon and Schuster, New York, 1979. Geschichte 
der Molekularbiologie mit Ausfiihrungen tiber Max Delbriick und N. W. 
Timofeeff-Ressovsky. 

Alfred Mahr: Das Wunder Menschenhirn. Die abenteuerliche Geschich
te der Hirnforschung. Verlag Walter, Olten, 1957. Enthalt Ausfiihrungen 
tiber Oskar Vogt. 

Robert Olby: The Path to the Double Helix. MacMillan Press, London, 
1974. Beschreibung der Geschichte der Molekularbiologie mit Ausfiih
rungen tiber Max Delbriick und N. W. Timofeeff-Ressovsky. 

Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag. Scherz-Verlag, Bern, 
1974. Beschreibungen tiber Timofeeff-Ressovsky im sowjetischen Haft
und Intemierungslager. 
Leseprobe (Timofeeff stellt sich einem neu eingelieferten Haftling vorl: 
"Professor Timojeeff-Ressovsky, Priisident der wissenschaftlich-techni
schen Gesellschaft der jUnfundsiebzigsten Zelle. Unsere Gesellschaft 
versammelt sich jeden Morgen nach der Essenausgabe am linken Fen
ster. Kannten Sie uns vielleicht eine wissenschaftliche Mitteilung ma
chen?': 

Tilman Spengler: Lenins Gehirn. Rohwolt-Verlag, Reinbek, 1991. Eine 
Lebensgeschichte tiber den bekannten deutschen Himforscher Professor 
Oskar Vogt, von 1930 bis 1937 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
fiir Himforschung in Berlin-Buch. Ab 1925 leitete er die wissenschaft
lichen Untersuchungen des Gehims des 1924 verstorbenen W. I. Lenin. 
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In der nachfolgenden Leseprobe beschreibt der Autor die Ankunft von 
Oskar Vogt in Moskau: "Der Zug traf mit fiinfstilndiger Verspiitung ein, 
doch seine AnkunJt wurde gefeiert, als sei eine siegreiche Armee heim
gekehrt. Auf dem Bahnsteig ertappte sich Bechterew dabei, wie er mit 
der Menge applaudierte und dabei seine Pelzmiitze schwenkte': 

Maxi Wander: Tagebiicher und Briefe. Buchverlag der Morgen, 1979. 
Enthalt Schilderungen der 1977 im Alter von 44 lahren an Krebs ge
storbenen Schriftstellerin tiber ihren Aufenthalt in der Robert-Rossle
Klinik in Berlin-Buch. 
Leseprobe: "Plotzlich Einberufung in die Robert-Rossle-Klinik. Und es 
ist wirklich wie in einem guten Hotel, sogar Spiegelschriinkchen iiber 
dem Waschbecken, Lampen iiber dem Bett, Einbauschriinke - und die 
Sonne scheint, dazu die Heizung, ich kann immer das Fenster offenhal
ten. Musik aus dem Radio, eine Gulyassuppe mit freundlicher Bedie
nung, Fohren vor dem riesigen Fenster und Stille .... Nichts erinnert 
hier an die Krebsstation wie in der Charite. Nur der Krebs': 

Elly Welt: Berlin Wild. Viking Penguin Inc., New York, 1986. In diesem 
Buch beschreibt die Autorin in abgewandelter Gestaltung Berichte ihres 
Mannes (Peter Welt, der Ich-Erzahler in der Leseprobe) tiber dessen Ar
beit bei N. W. Timofeeff-Ressovsky (Professor Avilov) in der geneti
schen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fUr Hirnforschung in Ber
lin-Buch. Der Titel des Buches bezieht sich auf eine im Park des Insti
tuts eingefangene Wildvariante der Fruchtfliege Drosophila melanoga
ster, einem Objekt der genetischen Forschung. 
Leseprobe: ,,1 thought it must be Sonja Press at the desk taking dicta
tion from the director, Professor Avilov, who was pacing back and forth. 
He was as I remembered him when he visited high school to lecture to 
my biology class: stocky, not too tall, with thik light-brown hair and po
werful arms and chest. His son, Mitzka Avilov, who had been my 
schoolmate and friend, told me that his father had been a swimming 
champion in his youth. Professor Avilov was a world-famous geneticist. 
He talked to us without notes, partly in German, so we could be sure to 
understand about his genetic research at the institute with the fruit fly 
Drosophila ': 



Summary 

SUMMARY 

The history of the Biology and Medical Institutes in Berlin-Buch from 
1930 to 2000 can be devided into four periods which include the Kaiser 
Wilhelm Institute for Brain Research from 1930 to 1945, an interreg
num from 1945 to 1947, the Biological-Medical Institutes of the Acade
my of Sciences from 1947 to 1991 and finally, the Biomedical Campus 
Berlin-Buch since 1992. 

1. In 1919 the Senate of the Kaiser Wilhelm Society decided to build an 
Institute for Brain Research in honour 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 from 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 medicine, the institute was built in close proximity 
to the psychiatric clinics of the Berlin Municipal Hospital, established 
in Berlin-Buch at the beginning of the 20th century. 
Oskar Vogt organized the institute into ten departments which included 
Neuroanatomy and Brain Architecture, Neurohistology and Pathology, 
Neurophysiology, Psycholgy, Neurochemistry, Genetics and the Rese
arch Clinics. The genetic department was lead by the Russian geneticist, 
Nicolai W. Timofeeff-Ressovsky, who came to Berlin from Moscow in 
1925 by Oskar Vogts request. In 1935, N. W. Timofeeff-Ressovsky, K. G. 
Zimmer and M. Delbrtick published their famous work entitled "The 
Nature of Gene Mutation and Gene Structure" as deduced from their 
studies on radiation induced mutations in Drosophila. This publication 
is considered to be a milestone in the development of molecular gene
tics. 
The work of Oskar Vogt and his co-workers, especially his wife Cecile, 
predominantly concerned the analysis of the functional organology of 
the cerebral cortex and its pathological alterations, research fields 
which were designated in the scientific literature as Topistics and Pa
thoklise of the brain. 
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 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 Institute of the 
German Brain Research Society located in Neustadt in the Black Forest 
where he was scientifically active until his death in 1959 at the age of 
89. 
Oskar Vogt was replaced by Hugo Spatz, a psychiatrist and neuropatho
logist from Munich who became the next director of the Kaiser Wilhelm 
Institute for Brain Research in Berlin-Buch. He reorganized the depart
ments of the institute and during the Second World War, it became in
creasingly oriented towards military medical research and the clinic 
served 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 institute. Julius Hallervorden was also head 
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of the department of neuropathology at the psychiatric clinic in Bran
denburg-Gorden near Berlin where people with congenital illnesses or 
disabilities were killed in the framework of the Nazi Euthanasia Pro
gram. After World War II, the US American military branch instigated 
an investigation of Hallervorden's work, especially for the prosecuting 
authorities of the Nurnberger Trials, however, there were no official le
gal charges brought against him. 
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 
September of 1945 and was deported along with some of his German 
co-workers to the Soviet Union. 

II. Before, and 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 Meyerhofs laboratory in Berlin-Dahlem, 
Erwin Negelein, a pupil of Otto Warburg, who discovered 1,3-Diphos
phoglycerate (Negelein-Esterl, the geneticist Hans Nachtsheim and the 
electron microscopists Ernst and Helmut Ruska. After the war, the insti
tute was supervised by the Soviet Military Administration which 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 Academy of Sciences. Following the recommendations of 
German scientists, among them the biochemist Karl Lohmann and the 
physicist Pascual Jordan, the institute was predominantly oriented to
wards basic and clinical cancer research. Under the direction of Karl 
Lohmann and the biophysicist Walter Friedrich, who together with Max 
v. Laue, discovered the electromagnetic nature of X-rays, the following 
departments were founded in the Institute for Biology and Medicine: 
Biochemistry, Biophysics, Biological Cancer Research, Chemical Cancer 
Research, Cell Physiology, Genetics, Pharmacology and Experimental 
Pathology. Since 1949, 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 con
sisted of external members of the Academy. According to the founding 
status of the institute, questions predominantly regarding carcinogene
sis by chemical substances and viruses, processes of tumorigenesis and 
metastasis, metabolic and chemical properties of tumors as well as can
cerostatic effects of anti metabolites of nucleic acid metabolism and ra
dation were investigated. 
In the middle of the 1950's, a more medically orientated research focus 
at the Institute for Biology and Medicine was obtained by founding a 
department for Cardiovascular Research and in 1958, a clinic was esta
blished which is known today as the Franz Volhard Clinic. 
From the different departments and clinics, three so-called Central In
stitutes of the Academy were formed in 1972. Namely the Center for 
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Oncology and the Center for Cardiovascular Research and their respec
tive clinics and the Center for Molecular Biology. The main areas of re
search pursued at the Center for Molecular Biology were cell biology, 
genetics, immunology, enzymology and biophysics with particular em
phasis on problems relating to cell growth and cell differentiation. 

IV. According to the Unification Treaty which was agreed upon by the 
two German countries in 1990, the Academy Institutes were abolished 
in December 1991. The Scientific Advisory Council of the Federal Repu
blic of Germany and a founding committee recommended to establish a 
Center for Molecular Medicine as a "GroBforschungseinrichtung" in the 
institutes and clinics of the former Academy in Berlin-Buch. Prof. Dr. 
Detlev Ganten, a pharmacologist and hypertension research scientist 
from Heidelberg, became the founding director. After its foundation, re
search at the Max Delbriick Center for Molecular Medicine (MDC) focu
sed on medical genetics, cell biology, oncology, cardiology, hyperten
sion and neurobiology. The Robert RossIe Cancer Clinic and Franz Vol
hard Clinic for Cardiovascular Diseases belong to the Charite, Medical 
Faculty of the Humboldt University. They are associated with the MDC 
via contracts as "Cooperating Partners". 
In 1991 the Science Council of the Federal Republic of Germany recom
mended that, in line with the Buch concept of cooperation between ba
sic and clinical research, a Biotechnology Park on the Berlin-Buch 
Campus should be established. Therefore in 1995, the MDC founded an 
offspring facility, the Biomedical Research Campus Berlin-Buch (BBB) 
GmbH, now BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch. Co-partners 
include Schering AG and the Forschungsinstitut fur Molekulare Phar
makologie (FMP), both of them have a 20 per cent share. The main ob
jective of the BBB is to provide the appropriate framework for the esta
blishment of new companies evolving out of research institutes and cli
nics and to facilitate the settlement and development of biomedical 
start-ups and companies. So far, over 40 biotech companies with more 
than 500 employees have set themselves up on the Berlin-Buch Campus 
to work closely with the Max Delbriick Center, the Research Institute 
for Molecular Pharmacology, and with clinicians from the two univer
sity affiliated clinics, the Robert RossIe Cancer Clinic and the Franz 
Volhard Clinic for Cardiovascular Diseases; 
In the autumn of 2000, the Research Institute of Molecular Pharmaco
logy, evolved in 1992 from the "Institut fur Wirkstofforschung" of the 
former Akademie der Wissenschaften der DDR and now member of the 
"Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz" moved to the 
campus Berlin-Buch. Its activities are primarily devoted to the identifi
cation and characterization of biological macromolecules as drug tar
gets, especially of proteins which are part of cellular signal transduc
tion chains. 
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Wahl dem, der seiner Vater gem 
gedenket, 
der froh von ihren Taten, ihrer 
Grosse 
den Harer unterhalt und still sich 
[reuend 
ans Ende dieser schonen Reihe sich 
geschlossen sieht. 

J. W v. Goethe 

Nachworte 

NACHWORTE 

Wahrend meiner etwa vierzigjahrigen ratigkeit in Bucher Instituten in 
der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts konnte ich wissenschaftliche 
Entwicklungen miterleben, die nunmehr mit den Begriffen Molekular
biologie und molekulare Medizin beschrieben werden. Diese Fortschrit
te erlebte ich an der Seite von Forscherpersbnlichkeiten, die MaBstabe 
fUr eigenes Handeln setzten. Aus diesen Erlebnissen heraus wurde 
schlieJ31ich auch die Idee geboren, die Geschichte der Bucher medizi
nisch-biologischen Forschung, die in ihren Anfangen auf das Jahr 1930 
zumckgeht, zu untersuchen und niederzuschreiben. Nach ersten Versu
chen in Form kleiner Broschtiren wurde erstmals 1997 eine grbBere 
Darstellung verbffentlicht. Das Echo hat mich ermutigt, we iter an dieser 
Aufgabe zu arbeiten. Das Ergebnis ist die nunmehr vorgelegte erweiter
te 2. Auflage. Auf den Untertitel der 1. Auflage "Beitrage zur Geschich
te" habe ich verzichtet, da ich glaube, daB die nunmehrige Fassung uber 
Beitrage hinausgeht und auch fUr Historiker als Grundlage fUr weiter
fUhrende Arbeiten geeignet ist. Trotzdem erhebt auch diese Ausgabe 
nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit in Details. Bei der Auswahl hi
storischer Materialien in Form von Zitaten und Dokumenten in Kapitel 
10 habe ich mich von verschiedenen Gesichtspunkten leiten lassen: In 
erster Linie nattirlich, urn weitere Fakten zu vermitteln, damber hinaus 
aber auch, urn Eigenartigkeiten und auch Kuriositaten von Geschehnis
sen und Persbnlichkeiten auf anschauliche Weise zu illustrieren und er
lebbar zu machen. 
Auch mit dieser Auflage mbchte ich wiederum Anregungen zu Ruckbe
sinnungen geben, urn das Wissen und die Kraft aus der Wirkung von 
Geschichte nutzen zu kbnnen, frei von Zeitstrbmungen und ihren Be
findlichkeiten. 
Mein Dank gilt, ebenfalls wiederum, vie len Kollegen und Freunden, die 
mir bei meiner Arbeit beratend geholfen haben. Ich danke Prof. Dr. H. 
Abel (Muhlenbeck), Prof. Dr. H.-D. Faulhaber (Berlin), Prof. Dr. E. GeiB
ler (Berlin), Prof. Dr. A. Graffi (Berlin), Prof. Dr. E. Henning (Berlin), 
Prof. Dr. A. Hopf (Dusseldorf), Prof. Dr. W. Kirsche (Patz), Dr. W. Knob
loch (Berlin), Frau N. Kromm (Mitarbeiterin von N. W. Timofeeff-Res
sovsky, Berlin), Prof. Dr. P. Langen (Berlin), Prof. Dr. P. Oehme (Muh
lenbeck), Prof. Dr. G. Pasternak (Teupitz), Prof. Dr. J. Peiffer (Ttibingen), 
Dr. J. Reindl (Munchen), Dr. J. Richter (Berlin), Prof. Dr. R. Rompe (Ber
lin), Prof. Dr. H. Schulze (Berlin), Dr. A. Timofeeff (Sohn von N. W. Ti
mofeeff-Ressovsky, Jekatarinenburg), Frau Charlotte und Herrn Kurt 
Trettin (Berlin) sowie Prof. Dr. G. Wildner (Berlin) fUr Informationen 
und Anregungen. Ich danke weiterhin Herrn PD. Dr. R. Willenbrock 
(Franz-Volhard-Klinik) und Herrn Klaus Armbrust (Robert-Rbssle
/Franz-Volhard-Klinik) fur Beitrage zu diesen beiden Kliniken, Herrn 
Prof. Dr. W. Rosenthal und Frau Dr. P. Beziat fUr Beitrage zum For
schungsinstitut fUr Molekulare Pharmakologie, Frau Dr. G. Erzgraber 
fUr Beitrage zur BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch sowie 
Herrn J. Ziegler fur Informationen zur Eckert u. Ziegler Strahl en- und 
Medizintechnik AG. Danken mbchte ich auch Frau Karin Muller (Max
Delbmck-Centrum fUr Molekulare Medizin) und Frau Annett Krause 
(BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch) fUr ihre Mitarbeit bei 
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der Aufbereitung von Bildmaterialien. Mein besonderer Dank gilt wie
derum Prof. Dr. D. Ganten fur sein stets forderndes Interesse an meiner 
Arbeit. 
Fur finanzielle UnterstUtzungen zur Herstellung dieses Buches danke 
ich der BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch, dem For
schungsinstitut fur Molekulare Pharmakologie, dem Max-Delbriick
Centrum fur Molekulare Medizin, den Universitatskliniken Franz Vol
hard und Robert Rossie sowie der Eckert und Ziegler Strahlen und Me
dizintechnik AG. 
Meine wissenschaftlichen Interessen und Arbeiten in Berlin-Buch wur
den entscheidend durch meinen Lehrer Prof. Dr. Dr. h.c. Arnold Graffi 
gefOrdert und gepragt. Ich widme ihm dieses Buch in Dankbarkeit und 
Verehrung. Ich widme dieses Buch auch den jungen Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftlern, verbunden mit der Hoffnung, daB es gelin
gen moge, Wissenschaft als ein mit hohem Ethos verbundenes Strehen 
nach Wahrheit und segensreichen Fortschritten zum W9hle aller Men
schen zu verstehen und erfolgreich gestalten zu konnen. 

Berlin-Buch, im Oktober 2001 

Heinz Bielka 
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143,144 
Hypnose 31 

Immanuel-Krankenhaus GmbH 18 
Immunologie 97,98, 100, 101, 103, 

106, 135, 142 
Immuntherapie 98, 106, 134, 136, 142 
Indikatormethode 59, 60 
Industriebezogene Forschung 116, 117, 

119 
Infarktforschung, s. Herzinfarktfor-

schung 
Infektionskrankheiten 84, 85 
Informationszentrum 91, 96, 99 
Innovations- u. Griinderzentrum 149, 

150,151,158,159,170, 
Institut 

Angewandte Isotopenforschung 78, 
79, 85, 90 
Anthropologie, Eugenik u. Erblehre 
70 
Apparatebau 70 
Biochemie 68,69, 70, 74, 75, 78, 85 
Biophysik 66, 68, 69, 70, 74, 76, 85, 
88, 89 
Biophysik u. Medizinische Physik 
65, 66 
der Deutschen Hirnforschungsgesell
schaft 37 
Erbbiologie u. Erbpathologie 64, 66, 
68, 69, 70 
Festkorperphysik/-forschung 63, 68, 
69 

Genetik 61, 63, 74, 76 
Genetik u. Biophysik 61, 63, 319 
Gerateentwicklung 69 
Geschwulstforschung, s. Krebsfor
schung 
Herz-Kreislaufforschung 81,84,85, 
168, 169 
Hirnforschung 15, 20f, 23f, 38f, 168 
Kortiko-Viscerale Pathologie u. The
rapie 83,84,85,87,88,89,90, 168 
Krebsforschung 69, 70, 74, 76, 78, 
85, 86, 90 
Medizin u. Biologie 68,69, 74ff, 168 
Mikromorphologie 69,70, 74 
Organische Chemie 69, 70 
Pharmakologie 76, 78, 85 
Zellphysiologie 85, 87 

Institutsstrukturen 
- Forschungsinstitut Molekulare Phar-

makologie 146, 147 
- Franz-Volhard-Klinik 143 
- Geschwulstklinik 73 
- Hirnforschung 27, 28, 39, 40, 42, 

199,217f 
- Institut Medizin u. Biologie 74ff, 85, 

90, 91 
- Kortiko-Viscerale Pathologie u. The-

rapie 83, 84 
- Max-Delbriick-Centrum 132f, 135f 
- Robert-Rossle-Klinik 141 
- Zentralinstitut 

- Herz- Kreislaufforschung 102, 103 
- Krebsforschung 99, 100, 101 
- Molekularbiologie 95, 96, 98 

Intensivtherapiestationen 82, 84, 169, 
170 

Investitionen 158, 159 
Irrenanstalt 11, 13, 14, 24 
Isotope/Isotopenforschung 30, 58ff, 61, 

78, 79, 85, 90, 152, 153 , 154 

leanne-Mammen-Saal 15, 158, 170 
ludenboykott 24, 34, 35 

Kaderpolitik 114 
Kanalisation II 
Kanzerogene(se), chemische 100, 101, 

104 
Kanzerostatika 109 
Kapelle, Friedhofs- 14, 15, 17,25,43, 

77,168 
Kardiologie 102, 103, 132, 133, 135, 

143; s. auch Herz-Kreislaufforschung 
Kardiomyopathien Ill, 133, 134, 144 
Karl-Lohmann-Haus 151, 152, 159, 

170 
Kinderheilanstalt 13 
Klinische Ausbildungsprogramme 138, 

141 
-, Kooperationsprojekte 137 
Komakademie 23 
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Kommunikationszentrum 139, 159, 170 
Kommunistische Partei (KPD) 34 
Konstitutionsforschung 27,31,39,64 
Konzept, Bucher 122, 123, 125 
Kooperationsprojekte, klinische 137 
Kortiko-Viscerale Pathologie u. Thera-

pie, s. Institut f. - u. Institutsstruktu
ren 

Krankheiten, genetisch bedingte 45, 
110, 134, 144 

Krebsforschung, s. Geschwulstfor
schung 

-, Institut/Zentralinstitut f. - 85, 86, 
99ff 

Krebsregister 100, 101,107 
Kreislaufforschung 80, 83, 84, 85, 94, 

102, 168; s. auch Herz-Kreislauffor
schung 

-, Institut/Zentralinstitut f. - 81, 84, 
85, 102ff 

Kreislaufzeit 59 
Kristallographie 98, 135 
Kunst, auf dem Campus 154ff 
Kuratorium 
-, Akademieinstitute 68, 73, 81 
-, Institut f. Hirnforschung 26, 27, 41 
-, Max-Delbriick-Centrum 131, 132 

Landbuch Kaiser Karl Iv. 16 
Landhaus V. 25, 26, 49 
Lazarette 12, 13, 14, 42, 44, 73 
Leitinstitute 107, 100 
Leitungskollegium, MDC 137 
Lenins Gehirn 22,23,32, 187,237 
Lokalisationslehre 20; s. auch Topistik 
Leukamien lOS, 106, 134 
Leukamieviren lOS, 106 
Linearbeschleuniger 100, 169 
Lipidstoffwechsel 135 
Ludwig-Hoffmann-Krankenhaus 12, 

13, 18, 42, 73 
Luftfahrtmedizinisches Forschungsinsti

tut 42, 44, 47 

Magistrat, Berliner 14, 62 
Magnetokardiographie 144 
Magnetresonanztomographie 144 
Mai-Demonstrationen 41,86 
Makrobiotik 12 
Marienkafer 50, 51 
Marsaille-Kliniken 18 
Mathematische Biologie 97 
Mauerbau 1961 113, 114, 115 
Max-Delbriick-Centrum 129ff 
Max-Delbriick-Haus 95, 139, 157, 158, 

169 
Medizinische Fachschule 18 
Membranen, s. Biomembranen 
Metastasierung 104, 134, 136 
Mikrobiologie 74,76,77,78,79 
Mikromorphologie 69,70,74 

Militararztliche Akademie 42 
Ministerrat, der DDR 116, 117, 118, 119 
Mitarbeiterhaus 23, 25 
MOGEVUS 117,118 
Molekularbiologie 90, 94, 95ff 
- Zentralinstitut f. - 95ff 
Monooxygenasen 108 
Muskelphysiologie 133, 135 
Mutationsforschung 50, 51£f, 136 

Nachsorge 73 
Nationale Erhebung 35 
Nationalsozialistische Deutsche Arbei-

terpartei (NSDAP) 34, 65, 207 
Negelein-Ester 63, 177 
Nephrologie 135, 141, 143, 144 
Nervenklinik 26, 27, 39, 73 
Neuer Gemeindefriedhof 13, 23 
Neues Okonomisches System 116 
Neurobiologische Zentralstation 20,21, 

29 
Neurobiologisches Laboratorium 21,22 
Neuro-

anatomie 20, 25, 27, 39 
biologie 20, 21, 22 
chemie 27, 31, 36, 40 
chirurgie 39, 42 
histologie 21, 25, 27, 29, 39, 41 
pathologie 27, 29, 39, 40 
physiologie 20, 27, 29, 30, 40 
regulation 102 
pharmakologie 31 
wissenschaften 132, 135, 136 

Neutronengenerator 57,80 
Neutronenhaus 57,76,77,80,85,86, 

87, 168; s. auch Walter-Friedrich
Haus 

Neutronen(strahlen} 43,57,58, 100, 
108,216 

Neutronentherapie 58, 108 
NMR 147 
Notgemeinschaft, der deutschen Wis-

senschaft 26, 33, 34 
Nuklearmedizin 77, 101, 102, 141, 143 
Nukleinsaurestrukturanalyse 110, 136 
Nurnberger Arzteprozesse 46,47,48 

Onkogene lOS, 134 
Onkologie, s. Geschwulstforschung 
Onkogene Viren 105ff, 109 
OP2000 142, 143, 144 
Operationssaal 77,81, 100, 101, 142f, 

169 
Orthopadie 12, 18 
Oskar- u. Cecile-Vogt-Haus 25, 76, 

148, ISO, 158, 168 
Otto-Warburg-Haus 151,152,159,170 

Parkinsonsche Krankheit 43 
Parteikontrolle 115 
Pathoarchitektonik 22, 29 

257 
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Pathoklise 22, 29 
Pathologie 15, 27, 39, 40, 70, 74, 102; 

s. auch Neuropathologie 
Pawlow-Lehre 83 
Penetranz 51 
Peptidchemie 108, 146 
Personal 
- Akademieinstitute 74, 75, 99 
- Forschungsinstitut Molekulare Phar-

makologie 145 
- Franz-Volhard-Klinik 140, 143 
- Institut Hirnforschung 27, 33, 34, 

39, 40 
- Max-Delbriick-Centrum 129, 138 
- Robert-Rossle-Klinik 140, 142, 143 
Personal rat, MDC 132, 135 
Pflanzentumoren 78, 104 
Phiinogenetik 50, 51 
Pharmakogenomik 137 
Pharmakologie 31,74,76,78,84,85, 

96, 102, 108, 145f 
Phonetik/Phonometrie 27,39,40 
Physik 65, 78, 84; s. auch Biophysik, 

Festkorperphysik 
Physiologie 40, 64, 84, 103, 133, 135; s. 

auch Neurophysiologie 
Picksche Krankheit 43 
Poliklinik 73, 100, 102, 144, 169 
Politburo der SED 117, 118 
Populationsgenetik 49, 50, 51 
Programm Biowissenschaften 118 
Prosektur Gorden, s. Gorden 
Protein-"Engineering" 147 
Proteinstrukturanalyse 98, 134, 136, 

147 
Proteintransport 110, 134 
Protestaktionen 1989/90 121 
Psychiatrische Anstalten 39,41,44,45, 

46, 48 
Psychologie 20, 27, 39 

Querschnittsprojektbereiche 141 

Radiobiologie, s. Strahlenbiologie 
Radiodiagnostik 143 
Radioisotope 50, 58ff, 79, 153, 154; s. 

auch Isotope 
Radiologie 100, 102, 103 
Rassegehirne 32 
Rassekunde 22 
Rassen 

-biologie 34 
-lehre 69 
-pathologie 32 

Rat 
- der Direktoren, Institut Medizin u. 

Biologie 81, 82, 86 
- f. Gegenseitige Wirtschaftshil fe 

(RGW) 100 
- f. Medizinische Wissenschaften 118 
- f. Planung u. Koordinierung der Me-

dizinischen Wissenschaften 118 
Rechenzentrum/Rechentechnik 87,91, 

98, 157, 169 
Regierungskrankenhaus 14, 18 
Reichsamt fUr Wirtschaftsausbau 60 
Reichsausschull zur Erfassung erb- u. 

anlagebedingter schwerer Leiden 45 
Reichsforschungsrat 43, 60 
Reichsinitiative Ost 
Reichsluftfahrtministerium 42, 47 
Reichsministerien 36,37, 41,42,47, 

56,60 
Reisekader 114 
.. Republikflucht" 113 
Restenosen 144, 154 
Ribosomen 109, 110 
Rindenfelder 29, 33 
Rieselfelder 11 
RNA-Onkoviren 105, 106 
Robert-Rossle-Klinik 25, 8lff, 86, 99ff, 

140, 14if, 158, 170; s. auch Ge
schwulstklinik 

Rockefeller-Stiftung 22,34, 191, 192 
Rontgenhaus 77,83,87, 169 
Rontgenstrahlen, mutagene Wirkungen 

5 iff 
Rontgenstrukturanalyse 74,96, 98, 136 
Rudolf-Vi rchow -KI i n ikum/Krankenhaus 

15, 140, 170 

SA (Nationalsozialistische SturmAbtei-
lung) 35 

Schering AG 148 
Schlaftherapie 83 
Schloflkirche 17, 44, 177, 178 
Schule f. Gesundheitsberufe 18 
SED (Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands) 112ff-115, 117, 118, 
119 

SED-Mitgliedschaften 114, 115 
Semnonen 16 
Signalsysteme, zelluliire 133, 134, 135, 

136, 147 
Skulpturenpark 156, 157 
Sonderstelle zur Erforschung von 

Kriegsschiiden des ZNS 42 
Sowjetische Militiiradministration 62, 

64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75 
Sozialistisches Grollforschungsvorha-

ben MOGEVUS 117, 118 
Spektroskopie 96, 98, 136 
Staatspolizei, geheime 36 
Staatsrat, der DDR 117 
Staatssicherheit 14, 115 
Stiidtisches Klinikum/Krankenhaus 14 
Stammzellen 137, 142 
Stasi-Krankenhaus 14, 18 
Steroidchemie 109 
Stiftungsvorstand, MDC 132 
Strahlenbiologie 50, 51, 77, 88, 96, 

104, 107, 108 
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Strahlenbiophysik 88, 89, 96, 108 
Strahlengenetik 5lff 
Strahlenmetronomie 74, 104 
Strahlentherapie 58, 76, 77, 79, 100, 

101, 104, 108, 136 
Stre13proteine/-reaktionen 134, 135 
Strukturbiologie 135, 136, 137, 147 
Studentenausbildung 99, 125, 126 
Sungul, Lager - 61,62 
Synthetische Evolutionstheorie 50 

T4-Aktion 41,45 
Tabakmosaikvirus (TMV) 59 
Telemedizin, interaktive 143 
Therapie 

Chemo- 30, 100, 101, 109, 134, 136 
Gen- 106, 1I0, 135, 136, 142 
Hyperthermie- 105, 142 
Immun- 98, 106, 134, 136, 137, 142 
molekulare - 134, 136 
Neutronen- 58, 108 
Strahlen- 58, 76, 77, 79, 100, 101, 
104, 108, 136 

Thermodynamik 98 
Thoriumisotop Uran X 59 
Thorotrast 59 
Thorotrastosen/Thorotrastome 59 
Tiere, transgene- 134 
Tierhauser 25, 79, 87, 90, 84, 88 
Timofeeff-Ressovsky-Haus 87,91, 

158, 169 
Tonniesscher Elektroenzephalograph 

30, 35 
Topistik 29, 33, 37 
Torhaus 14, 15,23,25,44,49,51, 158, 

170 
Transkriptionsregulation 135, 136 
Treffertheorie/Trefferprinzip 53, 57, 59 
Tumorbiochemie 104 
Tumorforschung, s. Geschwulstfor-

schung 
Tumorgenetik 134, 135, 142 
Tumorimmunologie 98, 106, 134, 135, 

141 

UNESO 99 
Universitatskliniken 140, 141 f, 143f 

Vektoren 1I0, 136, 146 
Versuchstierzucht 100 
Vertragsforschung 11 6, 11 7 

Verpflegungsanstalt 12 
Vierjahresplaninstitut f. Atomforschung 

43 
Villa Rotonda 17 
Virchow-Krankenhaus/Klinikum 15, 

140 
Viren,onkogene 105ff, 110 
Virologie/Virusforschung 59, 64, 65, 

78, 87, 90, 96, 97, 98, 100, 101, 105f 
Virostatika 109 
Vivarium, genetisches 25, 26, 50, 51 

Wachstumshemmstoff MDGI 109 
Waldhaus 12, 13, 14, 15, 18, 19 
Walter-friedrich-Haus 17, 25, 77, 139, 

158,168 
.. Wendezeit" 120, 121, 127, 128,231 
Werk Buch 14 
WHO 101, 102, 111 
Wirkstofforschung 96, 108, 145 
Wirtschaftsgebaude 15, 16, 23, 158; s. 

auch .. Glasernes Labor" 
Wissenschaftlicher Ausschu13, MDC 

131, 135 
Wissenschaftlicher Rat 
-, Akademieinstitute 81, 82, 86 
-, MDC 132 
Wissenschaftsgemeinschaft G. W. Leib-

niz 145 
Wissenschaftspolitik IlIff 
Wissenschaftsrat 120, 123ff-126 
Wollen berger-Clamp 110 
WTZ-Abkommen 101 

Zellbiologie 96, 98, 103, 132, 134, 136 
Zellgenetik 96, 98 
Zellkinetik 96, 97, 98 
Zellphysiologie 63, 64, 74, 85, 96, 97, 

98 
Zellregulation 96, 97 
Zentralfriedhof Buch-Karow 13, 14, 

15,17,23,24 
Zentralinstitute, Akademie- 94, 95ff, 

99ff, 102f, 169 
Zentralkomitee, SED 89, 1I2 
Zentralverwaltung, Deutsche 

f. Gesundheitswesen 60, 66, 68, 73 
f. Volksbildung 62, 71 

Zyklotron 168 
Zytoarchitektonik 20, 21, 49 
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