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Liebe Leserinnen 
und Leser,  

Berichten die medien über Forschung, so ist immer wieder von 
Durchbrüchen, sensationellen Funden und ergebnissen, die 
die Welt verändern, die rede. Vom Forschungsalltag mit sei-
nen höhen und Tiefen erfährt die Öffentlichkeit meist wenig. 
nicht nur deshalb geistert immer noch das Bild vom elitären 
Wissenschaftler im elfenbeinturm durch die Köpfe. Wie es in 
diesen vermeintlichen elfenbeintürmen aussieht, davon kann 
der interessierte Bürger an Tagen der offenen Tür oder Langen 
nächten der Wissenschaften immerhin einen eindruck bekom-
men. und dabei erfahren, dass wissenschaftliche Durch-
brüche und sensationen extrem selten sind und dass sich 
Fortschritte meist aus winzigen schritten zusammensetzen. 

Bis eine neue Technologie marktreif oder ein neues medika-
ment entwickelt ist, dauert es in aller regel Jahrzehnte. hier 
unterscheidet sich die Forschung kaum von der industrie. 
so gesehen ist Wissenschaft ein zähes geschäft. es braucht 
einen langen atem, um von der idee über die Beantragung 
der erforderlichen mittel bis zur auswertung der Daten und 
deren Veröffentlichung zu gelangen. umso mehr freuen sich 
alle, wenn am ende wirklich etwas herauskommt. Da Forscher 
meist neuland betreten, ist das jedoch keinesfalls garantiert. 
auch scheitern ist möglich!

Diese „entdeckt“-ausgabe trägt den Titel „nützliches Wissen“ 
und ist somit dem Thema Wissens- und Technologietransfer 
gewidmet. Was ist der nutzen der Forschung, die wir im hzDr 
betreiben? Wer profitiert davon? Welche ziele können wir 
gemeinsam mit Forschungs- und industriepartnern erreichen? 
Wo stehen wir mit unseren patentierten entwicklungen in der 
material-, energie- und Krebsforschung? Dieses breite thema-
tische spektrum spiegelt sich im vorliegenden magazin wider. 

Berichte über Fortschritte in der Krebsforschung wecken 
hoffnungen, zugleich liegt der gesellschaftliche nutzen dieser 
Forschungsrichtung klar auf der hand, denn rund 500.000 
menschen erkranken jedes Jahr allein in Deutschland neu an 
Krebs. Das hzDr, die Technische universität und das univer-
sitätsklinikum Dresden haben in den letzten Jahren erhebliche 
anstrengungen unternommen, um diese Forschungsrichtung 
ein gutes stück voranzubringen. auf den folgenden seiten ler-
nen sie dazu die Krebsforscher nils cordes und michael Bach-
mann, den Physiker und geschäftsführer günter zschornack 
sowie die masterstudentin gisela gabernet garriga kennen. 

Patienten finden sich – im übertragenen sinne – auch in der 
industrie, etwa wenn große antriebsachsen im schwerma-
schinenbau gerettet werden müssen, bevor sie brechen. ein 
in rossendorf entwickelter und patentierter sensor steht seit 
kurzem dafür bereit. gerade die messtechnik spielt für den 
Technologietransfer am hzDr eine große rolle, aber auch 
menschen sind wichtige Bindeglieder zwischen Wissenschaft 
und industrie. Wir stellen zwei ehemalige Doktoranden vor, 
die ihren Weg im industrieunternehmen machen und zugleich 
gerne auf die im zentrum vorhandene infrastruktur und das 
Know-how zurückgreifen. 

Wissenschaft zum Wohle der menschen – dieses Bild vom 
Forschungsbetrieb könnte dasjenige vom elfenbeinturm 
ablösen. hochschulen und Forschungseinrichtungen sind 
sich bewusst, dass sie gegenüber der gesellschaft, die ihre 
arbeiten mit öffentlichen geldern finanziert, eine Bringschuld 
wie eine informationspflicht haben. Begeben sie sich also mit 
unserem Forschungsmagazin auf entdeckungstour, folgen sie 
uns auf Facebook oder Twitter, besuchen oder schreiben sie 
uns. Wir freuen uns auf sie!

eine spannende Lektüre wünscht ihnen

christine Bohnet
abteilung Kommunikation und medien im hzDr

TiTeLBiLD: Das silikatgerüst einer Kieselalge ist ein isolator, leitet 
also keinen strom. Für ein rem-Bild (raster-elektronenmikroskop) 
müsste man es deshalb beschichten, was dazu führen kann, dass 
Details der struktur nicht abgebildet werden. Dank der Ladungs-
kompensation im neuen helium-ionenmikroskop des hzDr entfällt 
dieser aufwendige arbeitsschritt. (Probe von anne Jantschke, Bio-
analytische chemie, Tu Dresden)
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// nils cordes forscht an molekülen, die – in Kombination mit der strahlentherapie – aggressive 

Krebserkrankungen stoppen könnten.

ausWanDerung: einzelne glioblastom-zellen verlassen 
den kompakten zellverband (halbkugelartige Formation am 
oberen Bildrand).

_TeXT . sascha Karberg

Krebs aus dem rhythmus bringen

200 µm 
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es ist wie ein molekulares musical: Wenn zellen wachsen und 
sich teilen, wandern und differenzieren, dann müssen mole-
küle miteinander tanzen. ein genau abgestimmtes, rhythmi-
sches miteinander von Proteinen und genen, rezeptoren und 
signalstoffen. und sobald auch nur ein spieler im ensemble 
aus dem Takt gerät, endet das stück im chaos: Krebs. 
Vielleicht braucht es deshalb einen, der was vom Tanzen, von 
Timing und harmonien versteht, wenn neue Therapien gegen 
Krebs erdacht werden sollen. schon mit 16 Jahren wollte nils 
cordes aufs große Parkett. ob Jazz, swing oder musical, den 
Traum vom Tanzen und singen gab der Forscher, der heute 
am nationalen zentrum für strahlenforschung in der onko-
logie - oncoray sowie als abteilungsleiter am hzDr-institut 
für radioonkologie arbeitet, auch während des medizinstudi-
ums nicht auf. „aber irgendwann hat die Vernunft gesiegt“, 
sagt cordes. er ließ die Bühnenkarriere sausen und ging in 
die Krebsforschung. Für zukünftige Patienten eine vielleicht 
lebensrettende entscheidung. Denn inzwischen hat cordes’ 
Team entdeckt, wie sich Krebszellen von besonders aggressi-
ven Tumoren stoppen lassen. 

Über alle grenzen hinweg

„Krebs ist eine ganzkörper-erkrankung“, meint cordes. „alles 
hängt zusammen, und die integrine sind die moleküle, die 
alles verbinden, über alle grenzen hinweg.“ integrine sind Pro-
teine, die in der zellmembran sitzen und sowohl nach außen 
über die zelloberfläche als auch ins innere der zellen wirken. 
so wie sich im musical alles dem rhythmus des hauptdar-
stellers anpasst, so sind auch integrine Dreh- und angelpunkt 
vieler zellfunktionen. zum einen verbinden sie zellen oder 
hängen sie wie haken an dem gerüst zwischen den zellen, 

der matrix, auf. sie leiten jedoch auch signale ins innere der 
zelle weiter, dass sie wachsen, sich teilen oder differenzieren 
soll. einer dieser hauptdarsteller, das Beta-1-integrin, kommt 
besonders häufig auf der oberfläche von Krebszellen vor. cor-
des hat nun einen Weg gefunden, es zu hemmen. und erzielt 
damit erstaunliche Wirkungen.

„Wir können das einwandern von Krebszellen in gesundes 
gewebe zu 80 bis 90 Prozent verhindern“, sagt cordes. gera-
de bei glioblastomen, besonders aggressiven hirntumoren, 
tanzen die zellen gern aus der reihe, infiltrieren gesundes 
gewebe und entkommen dadurch sowohl dem chirurgen bei 
der operation als auch Bestrahlungen und chemotherapien. 
cordes’ neue Technik kann nicht nur den Bewegungsdrang 
von hirn-, sondern auch von Kopf-hals-Tumorzellen hemmen. 
Damit gibt es erstmals hoffnung für zwei Tumorarten, bei 

denen weder chemo- noch strahlentherapien in den letzten 
Jahren wesentliche Verbesserungen in den Überlebensraten 
erreichen konnten. 

„Der Vorteil ist, dass unsere Therapie an der oberfläche der 
zellen angreift, so dass die Wirkstoffe nicht erst durch die 
zellmembran hindurch müssen“, sagt cordes, der das Beta-
1-integrin mit hilfe eines antikörpers blockiert. Damit wird 
jedoch nicht nur die Wanderlust der Krebszellen abgestellt, 
sondern sie werden auch anfälliger für Bestrahlung – offen-
bar, weil die reparatur des erbguts nicht mehr funktioniert. 
Wenn die Krebszellen nach einer Beta-1-integrin-Therapie 
bestrahlt werden, können sie die schäden in ihrem erbgut 
nicht reparieren und sterben ab. aber wie kann ein molekül 
wie Beta-1-integrin, das doch an der zelloberfläche sitzt, die 
Dna-reparatur beeinflussen, die im innersten der zelle, im 
zellkern, abläuft? Die antwort findet sich in der besonderen 
choreographie der zelle. „es gibt eine reihe von Proteinen, 
die sowohl mit dem integrin wechselwirken als auch im 
zellkern eine Funktion haben und sich deshalb hin und her 
bewegen“, sagt cordes. „Doch wenn das integrin blockiert 
ist, führt das zu einem re-arrangement.“ Die choreographie 
gerät durcheinander, die molekularen Tänzer verpassen ihre 
Partner, und die Krebszelle wird anfällig für strahlentherapie. 

Krebs in drei Dimensionen

cordes’ Forscherteam kam dem integrin auf die spur, weil 
die Forscher die menschlichen Krebszellen nicht in flachen 
Petrischalen untersuchen, sondern in einer dreidimensio-
nalen, gerüstartigen matrix aus stoffen, die die zellen im 
Körper selbst produzieren: Laminin, Kollagen i sowie iV und 

Fibronectin. „Das sieht dann ganz ähnlich aus wie echtes 
Tumorgewebe“, sagt cordes. Die Krebszellen, die die Forscher 
aus Biopsien von Patienten bekommen, wachsen in dieses 
gerüst so gut ein, dass die Krebsgewebestücke bis zu 500 
mikrometer groß werden. Diese größe kommt der situation 
im realen Tumor sehr nahe. Wie im Patienten bilden sich zum 
Beispiel gegenden, in denen die Krebszellen wenig sauerstoff 
oder nährstoffe bekommen, weil sie nicht an den Blutkreislauf 
angeschlossen sind. eine situation, die entscheidend für das 
Verhalten der Krebszellen ist, in normalen Krebszell-Kulturen 
aber nicht vorkommt und zu falschen Forschungsergebnissen 
führen kann. „Wir haben beobachten können, wie die Krebs-
zellen an strängen von Kollagen i entlang wandern“, erzählt 
cordes. „Wenn wir aber Kollagen iV als gerüst anbieten, dann 
können die zellen nicht mehr wandern.“ Das ist deshalb so in-
teressant, weil sich hirntumorzellen ihr eigenes gerüst bauen 

Eine neue Methode kann den Bewegungsdrang von Hirn- sowie von 
Kopf-Hals-Tumorzellen hemmen.
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KontaKt

_nationales zentrum für strahlenforschung in der onkologie – 
oncoray / institut für radioonkologie am hzDr
Prof. Nils Cordes
nils.cordes@oncoray.de

können, an dem entlang sie sich bewegen. „Das ist wohl der 
grund für ihre Widerstandsfähigkeit gegen Therapien und ihre 
invasive Kraft“, sagt cordes. 

Durch die Lähmung des integrins kann cordes die Tumor-
zellen stoppen – und die normalen zellen bleiben offenbar 
intakt. „normalzellen können auf andere integrine, wie Beta-
3-integrin, ausweichen, wenn Beta-1-integrin blockiert ist“, 
meint cordes. „Tumorzellen scheinen da weniger flexibel zu 
sein, weshalb wir wohl nur in Krebszellen einen effekt sehen.“ 
Die nebenwirkungen einer Beta-1-integrin-Therapie dürften 
sich also in grenzen halten. Bei experimenten an mäusen mit 
Kopf-hals-Tumoren scheint die hemmung von Beta-1-integrin 
mit anschließender Bestrahlung nicht nur den Krebs zu heilen, 
sondern darüber hinaus auch die schleimhautentzündung 
zu verzögern, die sich normalerweise nach einer strahlenbe-
handlung einstellt. „Wenn man sich aus dem Fenster lehnt, 
könnte man sogar sagen, die Therapie hat einen gewissen 
schützenden effekt auf das normale gewebe“, sagt cordes. 

Den schritt in die Klinik wagen 

Bis die ersten Tests am menschen möglich sind, wird es aber 
noch ein paar Jahre dauern. zurzeit entwickelt cordes gemein-
sam mit der münchner Firma maB Discovery antikörper, die 
für den einsatz gegen das menschliche Beta-1-integrin ge-
eignet sind. „Wenn wir drei passende antikörper-Kandidaten 
haben, gehen wir in die Klinik“, sagt cordes und hofft, dass 
das noch vor 2018 der Fall sein wird. 

Die Therapie wird sich in bestehende 
Behandlungskonzepte einfügen. „Wir 
verfolgen die idee, dass man mehrere 
medikamente gegen den Krebs einsetzt, 
die synergistisch wirken, so dass man die 
Konzentration jedes einzelnen reduzieren 
kann“, sagt cordes. Damit lassen sich die 
nebenwirkungen der einzelnen Wirkstof-
fe reduzieren und trotzdem die besten 
erfolgsraten erreichen. eine Therapie mit 
antikörpern gegen Beta-1-integrin mache 
nur dann sinn, wenn der Tumor anschlie-
ßend bestrahlt wird, sagt cordes. sobald 
er den geeigneten menschlichen anti-
körper hat, möchte der Forscher deshalb 
radionuklide, also strahlende atome, an 

den antikörper hängen. Das werden Kollegen im institut für 
radiopharmazeutische Krebsforschung des hzDr überneh-
men. so wird die strahlendosis direkt und nur zu den Krebs-
zellen getragen, so dass eine Bestrahlung von außen durch 
gesundes gewebe vermieden werden könnte. 

Die ersten Tests der Beta-1-integrin-Therapie an Krebspatien-
ten könnten vielleicht schon bis 2020 stattfinden. Vorausge-
setzt, eine Pharmafirma wird auf die ergebnisse aufmerksam 
und übernimmt die entwicklung bis zur zulassung. „unsere 
untersuchungen zeigen, dass diese Therapie in vielen ver-
schiedenen Tumortypen funktionieren könnte, und das dürfte 
für Pharmafirmen interessant sein“, sagt cordes. ein wenig 
klingt es wie die hoffnung eines nachwuchstalents auf ein 
engagement am Broadway.

PuBLiKaTionen:
i. eke u.a.:„Three-dimensional invasion of human glioblastoma 
cells remains unchanged by X-ray and carbon ion irradia-
tion in vitro”, in international Journal of radiation oncolo-
gy - Biology - Physics, Bd. 84, nr. 4 (2012; Doi: 10.1016/j.
ijrobp.2012.06.012)
 
a. Vehlowa, n. cordes: „invasion as target for therapy of 
glioblastoma multiforme”, in Biochimica et Biophysica acta, 
Bd. 1836 (2013; Doi: 10.1016/j.bbcan.2013.07.001) 

WirKung Von aussen: Die Pfeile 
weisen auf Beta-integrin-rezeptoren 
in einer zellmembran, wo die neue 
Therapie angreift. 
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Wenn es nach dem Dresdner Tumorimmunologen michael 
Bachmann geht, könnte es in zukunft erheblich einfacher 
werden, neue Krebsmedikamente in Form von antikörpern 
zu finden und sie gleichzeitig gegen möglichst viele arten 
von Tumoren einzusetzen. Dazu müsste man seine methode 
beispielsweise mit Bestrahlung oder chemotherapie kombi-
nieren. Die Bestrahlungsdosis wäre dabei letztlich geringer 
als bei konventioneller strahlentherapie, und damit auch die 
nebenwirkungen der strahlung auf gesunde zellen. Denkt 
man zudem an die langjährige erfahrung der rossendorfer 
radiochemiker auf dem gebiet der entwicklung radioaktiver 
substanzen, so liegt die Kombination von antikörper-Therapie 
und Bestrahlung von innen nahe. in zukunft könnte es also 
durchaus strahlende arzneimittel auf antikörper-Basis geben, 
die direkt vor ort im Körper des Patienten ihre strahlende 
Fracht freisetzen und damit den Krebs gleich doppelt in die 
zange nehmen und zerstören.  

in Dresden sollen nun ganz besondere antikörper gegen 
Tumorzellen eingesetzt werden. antikörper werden üblicher-
weise von unserem abwehrsystem gebildet, um Krankheits-
erreger wie Viren und Bakterien – allgemein als antigene 
bezeichnet – zu bekämpfen. Die antikörper lagern sich an 
die erreger an und verhindern so ihre Verbreitung. Beide, 
antikörper und antigen, müssen zusammenpassen wie ein 

_TeXT . anja Weigl

universeLLe tumor-antigene aLs ZieL gegen Krebs

// Wie sich ein von autoimmunkrankheiten bekannter mechanismus für die antikörper-Therapie 

bei Krebs nutzen lässt.

PLaTTe miT immunzeLLen: Forscher im 
hzDr verfolgen das ziel, radioaktiv markierte 
antikörper für eine innere Bestrahlung gegen 
Krebserkrankungen einsetzen zu können.
Foto: Frank Bierstedt
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schlüssel zum schloss. auf ähnliche Weise können antikörper 
auch Krebszellen zerstören, etwa indem sie deren Wachstum 
blockieren oder sie für das immunsystem angreifbar machen. 
Das gelingt nur, wenn die antikörper in der Lage sind, ziele 
auf den oberflächen der Tumorzellen zu erkennen, sogenann-
te Tumor-antigene. ohne diese Bindestellen finden die anti-
körper die Tumorzellen nicht. Will man also ein medikament 
gegen eine bestimmte Krebsart entwickeln, muss man die ge-
nau passende Bindestelle auf der oberfläche einer Tumorzelle 
identifizieren und dagegen antikörper im Labor entwickeln. 
Dafür brauchen Forscher viel zeit. und viele, wenn nicht die 
meisten Tumore besitzen gar keine spezifischen Tumor-anti-
gene auf ihrer oberfläche. antikörper als Krebsmedikamente 
sind dort also wirkungslos. Der Tumorimmunologe Bachmann 
will das ändern.

antigene aus toten zellen

michael Bachmann wurde im Jahr 2013 sowohl zum Professor 
für translationale radiopharmakologie an der Tu Dresden 
als auch zum Direktor am hzDr-institut für radiopharma-
zeutische Krebsforschung berufen; mit dem chemiker Jörg 
steinbach hat das institut nun eine Doppelspitze. Bachmanns 
Postulat: es gibt universelle Tumor-antigene, also molekül-
strukturen, die man bei vielen unterschiedlichen Krebsarten 
als Bindestellen für antikörper-medikamente nutzen kann. 
Die antikörper, die er gegen Krebszellen einsetzen will, 
entstehen ähnlich wie antikörper, die unser eigenes abwehr-
system gegen Krankheitserreger bildet. sie treten aber nur 
im zusammenhang mit erkrankungen auf, bei denen sich das 
immunsystem gegen den eigenen Körper richtet, sogenannten 
autoimmunerkrankungen. 

Der gedanke, solche gegen den eigenen Körper gerichteten 
antikörper für die Tumortherapie zu nutzen, beschäftigt Bach-
mann schon sehr lange. nach dem studium der Pharmazie in 
mainz wechselte er bald in den dortigen Fachbereich medizin, 
wo er in physiologischer chemie promovierte und 1989 auch 
seine habilitation ablegte. Bachmann entdeckte damals einen 
mechanismus bei autoimmunkrankheiten, den er nun für die 
Therapie von Tumorerkrankungen nutzen will. „Viele der bei 
diesen Patienten auftretenden auto-antikörper, also gegen 
den eigenen Körper gerichteten antikörper, sind gegen antige-
ne innerhalb der zelle, meist sogar im zellkern, gerichtet. sie 
können deshalb für lebende zellen nicht gefährlich werden, 

PrÜFung: Wann und wie sich ein Kernprotein 
auch auf der zelloberfläche nachweisen lässt, das 
interessiert die Doktorandin stefanie Koristka. 
Foto: Frank Bierstedt
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da sie weder an diese binden noch in diese hineingelangen 
können“, erklärt Bachmann. seine arbeitsgruppe fand aber 
heraus, dass antigene aus abgestorbenen zellen als Folge 
von Krankheitsschüben freigesetzt werden und dann an den 
oberflächen benachbarter, lebender zellen binden. Dadurch 
werden sie für die auto-antikörper zugänglich. in ähnlicher 
Weise kann man antigene auch gegen lebende Tumorzellen 
einsetzen, ist michael Bachmann überzeugt. 

Weniger strahlung und nebenwirkungen

zuerst müsse man einige Tumorzellen zerstören – zum 
Beispiel durch Bestrahlung oder chemotherapie. Die strah-
lendosis kann dabei niedrig sein, weil der Tumor zunächst nur 
teilweise vernichtet werden muss; entsprechend geringer sind 
dann auch die nebenwirkungen der strahlung. Die getöteten 
zellen setzen daraufhin die Kernproteine frei, welche auf die 
oberflächen noch intakter Krebszellen wandern. an diesen 
Bindestellen können dann die antikörper-medikamente 
andocken. „Wir schaffen uns die Tumor-antigene also selbst“, 
meint Bachmann und bezeichnet diese antigene deshalb als 
induzierbare Tumor-antigene. „Das sollte bei allen soliden, 
also von organen ausgehenden Tumoren funktionieren.“

experimentell hat er dies bereits gezeigt. seine arbeitsgruppe 
beschäftigt sich mit dem sogenannten La-antigen; antikörper 
dagegen findet man bei bestimmten systemischen autoimmun-
erkrankungen, bei denen sich das immunsystem gegen 
nahezu alle organe richtet. Bachmann geht davon aus, dass 
sich auch andere Kernproteine als molekulare angriffspunkte 
für Krebsmedikamente eignen. allerdings sei die Bindungsfä-
higkeit dieser antigene an den zelloberflächen bisher unter-
schiedlich erforscht.

immunzellen gegen Krebs aktivieren

Wie sollen nun die Tumorzellen umgebracht werden? Das im-
munsystem spielt dabei eine wichtige rolle. Bei vielen Krebs-
arten haben die immunzellen diese Fähigkeit verloren. Die 
Krebszellen verändern ihre oberflächenstrukturen so, dass 
sie dem abwehrsystem vorspielen, alles sei normal. Doch 
nun sollen die Killerzellen des immunsystems die Krebszellen 
wieder erkennen und angreifen. Die Wissenschaftler setzen 
dafür antikörper ein, die gleich zwei aufgaben haben: sie fin-
den nicht nur die Krebszellen, sondern sie aktivieren auch das 
abwehrsystem. Bereits zwei solcher bispezifischer antikörper 
konnten die Forscher herstellen; sie wirken aber nur gegen 
jeweils ein bestimmtes Tumor-antigen. ein bispezifischer 
antikörper gegen ein aus toten zellen freigesetztes, univer-
selles antigen, den man bei vielen verschiedenen Tumorzellen 
einsetzen könnte, ist das nächste ziel. Bachmann geht davon 
aus, das medikament „in den nächsten Jahren“ zum Patienten 
bringen zu können. 

Bereits in der Vergangenheit entwickelte Bachmanns gruppe 
antikörper, die die radiochemiker in rossendorf anschließend 
radioaktiv markierten. Die substanzen lassen sich prinzipiell 
für die Diagnose oder Therapie von Krebs verwenden. Deshalb 
setzt er heute auf zwei parallele entwicklungen: zum einen 
die strategie, induzierbare antigene als zielstrukturen für die 
Tumortherapie zu entwickeln, zum anderen steht aber auch 
ein radioaktiv markierter antikörper gegen ein spezielles 
Tumor-antigen, das Psca-antigen, auf der Forschungsagenda. 
es findet sich auf der oberfläche von Prostata-Krebszellen 
und lässt sich für die Diagnose dieser Krebsart nutzen. mar-
kierte antikörper könnten aber auch, neben äußerer Bestrah-
lung und chemotherapie, zur inneren Bestrahlung eingesetzt 
werden und damit die Vorstufe für Bachmanns ansatz der 
induzierbaren antikörper-Therapie sein.

PuBLiKaTionen:
c. arndt u. a.: „costimulation improves the killing capability 
of T cells redirected to tumor cells expressing low levels of 
cD33: Description of a novel modular targeting system”, in 
Leukemia (2014; Doi: 10.1038/leu.2013.243)
 
c. arndt u. a.: „redirection of T cells with a first fully huma-
nized bispecific cD33-cD3 antibody efficiently eliminates 
amL blasts without harming hematopoietic stem cells”, in 
Leukemia (2013; Doi: 10.1038/leu.2013.18)
 
m. condomines, m. cartellieri, m. Bachmann, m. sadelain: 
„combinatorial antigen-recognition with balanced signaling 
ensures selective tumor eradication by engineered T cells”, 
in nature Biotechnology (2013; Doi:10.1038/nbt.2459)

KunTerBunTe Kerne: Doktorandin irene 
michalk untersucht angefärbte zellkerne mit 
einem Fluoreszenzmikroskop.
Foto: Frank Bierstedt

KontaKt

_institut für radiopharmazeutische Krebsforschung am hzDr
Prof. Michael Bachmann
m.bachmann@hzdr.de
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_TeXT . sascha Karberg

mit ionen schonend gegen Krebs 

// Fast hätte die Jahrhundertflut die entwicklung von ionenstrahlen für Werkstoff- und Krebsforschung 

in Dresden verhindert. Doch dann kam alles anders. 

hoch, hÖher, am hÖchsTen: günter zschornack 
an einer von ihm entwickelten anlage für hochgeladene 
ionen. Foto: DreeBiT

als günter zschornack im sommer 2002 sein Labor einen 
meter fünfzig tief im elbwasser versinken sah, war das wie für 
so viele menschen der region eine Katastrophe. „Das Wasser 
kam über das Fensterbrett hereingelaufen“, erinnert sich der 
ionenstrahl-Physiker, dessen der Technischen universität 
Dresden zugehöriger institutsteil ganz nah an der elbe in 
Pirna lag. empfindliche und einzigartige elektronik, über Jahre 
entwickelt und per hand zusammengeschraubt, versank in 
der brackigen Flut. „alles schrott.“ Damals konnte der leiden-
schaftliche Forscher nicht ahnen, dass die Flut und der zwang 
zum neuanfang vielleicht das Beste war, was ihm passieren 
konnte. Denn heute ist zschornack nicht mehr allein Forscher, 
sondern Teilhaber und einer der geschäftsführer seiner eige-
nen Firma, der Dreebit gmbh, die erfolgreich ionenquellen an 
Forschungsinstitute und Klinikausrüster in aller Welt verkauft. 
zschornacks maschinen unterstützen dort nicht nur material-, 
Kern-, ionen- und astrophysikalische Forschung, sondern 

haben auch das Potential für eine präzisere und schonendere 
Bestrahlung von Tumoren.

Der Funke, der zschornack für das erforschen und nutzen 
hochgeladener ionen entzündete, sprang 1977 in Dubna bei 
moskau über, am Vereinigten institut für Kernforschung, wohin 
die jahrgangsbesten absolventen des Physikstudiums an der 
Tu Dresden zu arbeiten eingeladen wurden. „Da hat es sich 
so ergeben, dass ich mit hochgeladenen ionen zu tun hatte“, 
sagt zschornack. „und das hat sich dann mein ganzes Leben 
fortgesetzt.“ nicht einmal die Jahrhundertflut konnte die Flam-
me der Begeisterung löschen. als ihm das helmholtz-zentrum 
Dresden-rossendorf asyl für sein Labor und Team anbot, 
zögerte der Forscher nicht lang und zog im sommer 2004 um. 

so wurde aus der Katastrophe ein glücksfall – auch für die ros-
sendorfer Forscher. Denn zschornack brachte sein Wissen ein, 
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um die sogenannte zweiquellen-anlage am hzDr aufzubauen, 
bestehend aus einer elektron-zyklotron-resonanz-ionenquelle 
und der elektronenstrahl-ionenquelle eBiT (electron Beam ion 
Trap). „Beide Quellen erzeugen hochgeladene ionen und werden 
für die materialforschung eingesetzt“, sagt zschornack. 

Vom Forscher zum unternehmer

2006 dann entschloss sich zschornack, damals immerhin 
schon 56, sein ionen-Wissen nicht nur als Forscher, sondern 
auch als unternehmer zu nutzen. mit seinem Partner Frank 
großmann gründete er die Dreebit, eine der wenigen Firmen 
weltweit, die kommerziell ionenquellen, kleine Beschleuniger, 
ionenstrahl-anlagen und Komponenten für die ionenoptik 
oder ionenstrahl-Diagnostik baut. inzwischen liefert die Firma 
an Forschungsinstitute weltweit, darunter das Weizmann-
institut in israel, das schweizer Paul-scherrer-institut und 
demnächst sogar das national astronomical observatory in 
Peking. ohne die Flut wäre das wohl nicht möglich gewesen, 
denn das helmholtz-zentrum unterstützte die Firmengründung 
nicht nur, indem es auf dem rossendorfer gelände räumlich-
keiten zur Verfügung stellte. auch der erfahrungsschatz von 

einmal pusten, bitte!

ein neues Produkt im Portfolio von dreebit 
werden geräte sein, mit denen sich der atem 
eines Patienten analysieren lässt. „der Patient 
pustet in ein röhrchen und aus der atemgasana-
lyse lassen sich dann erste rückschlüsse ziehen 
auf eine Krebserkrankung oder auch auf stoff-
wechselstörungen“, sagt Zschornack. atemluft 
besteht aus unterschiedlichen molekülen wie 
sauerstoff, Kohlendioxid, stickstoff, aber auch 
charakteristischen organischen verbindungen. 
um die moleküle nachweisen zu können, müs-
sen sie ionisiert werden, es müssen ihnen also 
elektronen entzogen werden. „das ionisieren ist 
nötig, weil ein neutral geladenes teilchen nicht 
durch elektromagnetische Felder beeinflusst und 
gemessen werden kann“, erklärt der Forscher. 
um die elektronen entfernen zu können, muss 
energie zugeführt werden. „die große Kunst beim 
ionisieren ist, komplexe moleküle dabei nicht zu 
zerbrechen.“ nach dem gleichen Prinzip lassen 
sich auch andere gasgemische analysieren, zum 
beispiel das biogas, das in bioreaktoren entsteht 
und eine aussage über den Fermentationsprozess 
erlaubt. oder in der Lebensmittel-Qualitätssiche-
rung: „ein verdorbener Käse riecht ganz anders 
als ein frischer und das lässt sich eben auch mes-
sen.“ bislang werden für derartige Zwecke meist 
gas-chromatographen eingesetzt, die mit teuren 
trägergasen arbeiten und deren messungen zeit-
intensiv sind. „unsere technik braucht etwa eine 
minute und wird deutlich weniger kosten.“ 

suPraLeiTenD: Die für die medizinische 
Teilchentherapie einsetzbare ionenquelle 
der Firma DreeBiT mit dem namen Dresden 
eBis-sc basiert auf modernster supralei-
tender Technologie. Bild: DreeBiT



entdeckt 01.14  TITEL

WWW.Hzdr.dE
           

zschornacks neu gewonnenen Kollegen floss in die Forschung 
und entwicklung der Dreebit’schen ionenquellen ein. „Das war 
eine riesenhilfe“, bedankt sich zschornack. mittlerweile hat 
das unternehmen 38 mitarbeiter, macht fünf millionen euro 
umsatz und steht auf eigenen Füßen – am neuen standort 
in großröhrsdorf zwischen Dresden und Bautzen. natürlich 
haben auch die rossendorfer Forscher schon eine ionenquel-
le von Dreebit gekauft, zum Freundschaftspreis, versteht sich. 
„Die ist in der Lage, hochgeladene ionen zu erzeugen, die man 
sonst nur im Fusionsplasma, in der Korona der sonne oder am 
rand von schwarzen Löchern findet.“ Die helmholtz-Forscher 
wollen mit hilfe dieser ionen materialien im nanobereich be-
arbeiten, also millionstel millimeter feine strukturen erzeugen.

am unmittelbarsten dürften Krebspatienten von zschornacks 
ionentechnologie profitieren. „hochgeladene ionen sind so 
etwas wie energiespeicher“, sagt der Forscher. Denn wenn ein 
atom oder molekül ionisiert wird, dann bleibt die dafür nötige 
energie im system, das heißt im ion gespeichert. hunderte 
von Kiloelektronenvolt können so in einem ion deponiert wer-
den. „Wenn dieses ion dann auf eine Festkörper-oberfläche 
trifft, wird diese energie in wenigen Femtosekunden (eine 
Femtosekunde ist ein millionstel einer milliardstel sekunde) 
umgesetzt“, sagt zschornack. „und zwar gewaltig viel ener-
gie.“ Lenkt man die hochgeladenen ionen in Form eines ionen-
strahls auf eine oberfläche, können so hügel oder Krater mit 
besonderen physikalischen oder chemischen eigenschaften 
erzeugt werden. 

skalpell statt Flammenwerfer

in der Krebstherapie lassen sich mit ionenstrahlen gezielt 
irreparable schäden im erbgut von Krebszellen verursachen, 
die daraufhin absterben. Das schafft zwar auch die herkömm-
liche strahlentherapie mit sogenannten Photonen, doch zum 
einen nicht so effektiv und zum anderen mit Folgen auch für 
das normale gewebe. „auf dem Weg zum Tumor schädigen 
Photonenstrahlen gesunde zellen, insbesondere wenn der Tu-
mor nicht direkt unter der haut, sondern tiefer liegt“, erklärt 

zschornack. ionen hingegen geben ihre energie erst dort 
ab, wo sie gestoppt werden. „Wenn man den ionenstrahl 
also so einstellt, dass die ionen genau im Tumor gestoppt 
werden, dann wird nicht nur das gesunde gewebe 
geschont, sondern die ionen zerstören das erbgut der 
Krebszellen viel effektiver als es herkömmliche Photo-
nenstrahlung könnte.“

 
Die modernste Form der ionentherapie ist die Bestrahlung 

mit Kohlenstoff-ionen. „unsere Quellen sind in der Lage, 
strahlen sehr guter Qualität für hochgeladene Kohlenstoff-
ionen zu erzeugen“, sagt zschornack über die ionenquellen, 
die Dreebit herstellt. eine der Quellen wird derzeit am heidel-
berger ionenstrahl-Therapiezentrum (hiT) getestet. sie speist 
die ionen in ein Test-strahlrohr für das dortige synchrotron 
ein, ein ring, in dem die ionen mit hilfe von magnetfeldern 
in eine Kreisbahn gezwungen und beschleunigt werden. Die 
sächsischen ionenquellen zeichnen sich dadurch aus, dass 
die ionenstrahlen fast parallel zueinander aus der Quelle kom-
men. Das ist wichtig, weil von einem breit gefächerten strahl 
nur ein Bruchteil der ionen in die feine Öffnung des synchro-
trons gelangen würde. „Das heißt, dass man viel mehr ionen 
in das synchrotron einspeisen kann“, sagt zschornack. Die 
ersten Patienten könnten vielleicht schon in wenigen Jahren 
mit ionen aus zschornacks Quellen behandelt werden. 

„Kohlenstoff-ionen sind geladene Teilchen und können durch 
elektrische und magnetische Felder genau fokussiert wer-
den“, sagt zschornack. so kann der ionenstrahl das Tumorge-
webe auf den millimeter genau treffen. „Die mediziner sagen 
immer, im Vergleich zur ionentherapie, mit der man wie mit 
einem Präzisionsskalpell arbeiten kann, ist die herkömmliche 
Bestrahlung wie ein Flammenwerfer.“ 

KontaKt

_DreeBiT gmbh / 
institut für ionenstrahlphysik und materialforschung am hzDr
PD Dr. Günter Zschornack
guenter.zschornack@dreebit.com  

   www.dreebit.com

auFgeschniTTen: im schnitt durch die 
ionenquelle Dresden eBis sind magnetstruk-
turen (hellblau), hochspannungselemente 
(rot) und spezielle strukturen für die Führung 
des ionenstrahls (hellbraun) zu erkennen. 
Bild: DreeBiT
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3D-BiLDer aus Der nanoWeLT: Technikerin 
annette Kunz bei arbeiten am neuen helium/
neon-ionenmikroskop im hzDr. Foto: oliver Killig

// mit einem ionen-mikroskop einer neuen geräteklasse – weltweit existieren bislang kaum zehn 

vergleichbare anlagen – können hzDr-Forscher sowie ihre Kollegen im nanoanalytik-zentrum an der 

Tu Dresden ab sofort noch tiefer in bislang unbekannte nano-Welten vordringen. 

_TeXT . christine Bohnet

bLicK in die tieFe mit scharFen detaiLs 

Das mikroskopsystem „orion nanoFab“, das auf einem 
fein gebündelten strahl elektrisch geladener atome basiert, 
kommt gleich mit mehreren Vorteilen daher. Da die ionen 
an einem unvorstellbar kleinen Quellpunkt entstehen – sie 
bilden sich an gerade einmal drei atomen einer Wolframspitze 
und werden von dort beschleunigt –, ist der Durchmesser 
des strahls kleiner als ein nanometer (ein nanometer ist 

der millionste Teil eines millimeters). zugleich weitet er sich 
auf seinem Weg zur materialprobe kaum auf, das heißt, die 
strahldivergenz ist sehr gering. und genau diese besonderen 
eigenschaften sind dafür verantwortlich, dass zum einen eine 
hervorragende auflösung im nanometer-Bereich und zum 
anderen eine einmalige Tiefenschärfe von bis zu einigen mik-
rometern (tausendstel millimeter) erreicht werden.

Das mikroskop kann wahlweise mit den edelgas-ionen helium 
oder neon betrieben werden. Während helium die bestmög-
liche laterale auflösung erzielt, eignet sich das schwerere, 
chemisch neutrale neon besonders dazu, winzige strukturen 
zu schreiben oder in ihren eigenschaften zu verändern. Der 
Leiter des ionenstrahlzentrums am hzDr, Johannes von 
Borany, schwärmt: „Damit garantiert das ionen-mikroskop 
einerseits eine neue Qualität der abbildung und eröffnet 
andererseits möglichkeiten einer ‚echten‘ nanostrukturierung 
für einzigartige experimente mit kleinsten Bauteilen.“ 

Die Funktionsweise des ionen-mikroskops ähnelt der eines 
rasterelektronen-mikroskops (rem). Die ionen werden eben-
so über die zu untersuchende materialoberfläche gerastert 
wie beim rem die elektronen. ein großer Vorteil der positiv 
geladenen ionen liegt allerdings darin, dass sich unerwünsch-
te aufladungseffekte bei der untersuchung isolierender 
materialien durch eine „elektronendusche“ leicht unterdrü-
cken lassen. Deshalb sind ionen die Teilchensorte der Wahl, 
um beispielsweise poröse keramische materialien zu untersu-
chen, die als zukunftsträchtige speicher für Wasserstoff oder 
methan gehandelt werden. Dies gilt auch für Biomaterialien, 
wie das Titelbild der aktuellen „entdeckt“-ausgabe beweist. 

Das helium/neon-ionenmikroskop im hzDr ist eine entwick-
lung des unternehmensbereichs mikroskopie von zeiss und 
wurde durch ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
industrie finanziertes Projekt im rahmen der helmholtz-Platt-
form für die charakterisierung von materialien für energie-
systeme der zukunft angeschafft. „gemeinsam mit zeiss 
wollen wir die Technologie weiterentwickeln“, freut sich von 
Borany auf die arbeit mit dem neuen gerät. 

KontaKt

_institut für ionenstrahlphysik und materialforschung am hzDr 
Dr. Johannes von Borany
j.v.borany@hzdr.de
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// am hzDr arbeitet ein Forscherteam an Korrekturverfahren zur Verbesserung 

der Positronen-emissions-Tomographie (PeT). 

_TeXT . uta Bilow

bessere biLder Für die mediZinische diagnostiK

ob röntgen, ultraschall oder magnetresonanz-Tomographie 
(mrT) – der Blick in den Körper ist medizinische routine. 
Die aufnahmen helfen dabei, Diagnosen abzusichern und 
den Verlauf von erkrankung und Therapie zu verfolgen. einen 
wichtigen Fortschritt stellen Verfahren dar, die mehrere bild-
gebende methoden kombinieren. Die neueste entwicklung auf 
diesem sektor sind PeT-mrT-geräte. am hzDr ist bereits seit 
2010 ein solches ganzkörper-PeT-mrT-gerät installiert. es er-
laubt sehr detaillierte einblicke ins Körperinnere: Während die 
PeT-einheit funktionelle informationen liefert, etwa über den 
stoffwechsel, fertigt das mrT-system aufnahmen von den 
anatomischen gegebenheiten. eine PeT-mrT-untersuchung 
erzeugt somit Bilder, in denen die komplementäre informati-
on beider untersuchungsmethoden kombiniert vorliegt, was 
wesentlich beispielsweise für die Diagnostik von Tumoren ist. 

allerdings bringt die Kombination von so unterschiedlichen 
Verfahren wie PeT und mrT auch neue herausforderungen mit 
sich. eine wesentliche ist dabei die so genannte schwächungs-

korrektur. „ohne schwächungskorrektur sind die informa-
tionen über die stoffwechselvorgänge verfälscht“, erklärt der 
hzDr-Forscher Jens maus. Das am hzDr installierte gerät 
besitzt eine software, die diese Korrektur übernimmt. Die 
ergebnisse sind allerdings nicht immer zufriedenstellend. Des-
halb arbeiten die Wissenschaftler in Kooperation mit dem ge-
rätehersteller Philips daran, ein verbessertes Verfahren für die 
schwächungskorrektur für PeT-mrT-aufnahmen zu entwickeln.

Bei einer PeT-aufnahme wird dem Patienten eine radioaktiv 
markierte substanz injiziert. Die moleküle dieses radiotracers 
nehmen am stoffwechsel im Körper teil, zerfallen nach einiger 
zeit und senden dabei strahlung aus. es entsteht ein Paar von 
Photonen (Lichtteilchen), die in entgegen gesetzte richtun-
gen davonfliegen. Detektoren, die ringförmig den Körper des 
Patienten umfassen, registrieren die Photonen; ein computer 
setzt schließlich die signale zu einem dreidimensionalen 
Bild zusammen. Weil Krebszellen im Vergleich zu gesunden 
zellen einen erhöhten stoffwechsel aufweisen, reichern sich 

WerTVoLLe KomBinaTion: Fast zeitgleich kann das ganzkörpergerät im hzDr den stoff-
wechsel von Krebsgeschwulsten mit hilfe der Positronen-emissions-Tomographie (PeT) und 
deren anatomische Lage sowie weitere Parameter mit der magnetresonanz-Tomographie 
(mrT) bildlich darstellen. Foto: Frank Bierstedt
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bestimmte Tracer in ihnen an. eine PeT-aufnahme kann diese 
erhöhten anreicherungen - und damit Tumore oder metasta-
sen - sichtbar machen. 

Der Weg der Photonen

„auf ihrem Weg vom emissionsort zum Detektor passieren 
die Photonen gewebe, mit dem sie wechselwirken. Dadurch 
wird ein Teil von ihnen gestreut oder absorbiert“, erklärt 
georg schramm, der als Doktorand an dem Forschungs-
projekt beteiligt ist. „abhängig vom Weg der Photonen fällt 
diese schwächung sehr unterschiedlich aus.“ Denn der anteil, 
der abgeschwächt wird, hängt von der art und menge des 
gewebes zwischen emissionsort und Detektor ab. so werden 
beispielsweise bei einer hirnaufnahme rund 75 Prozent der 
Photonenpaare und bei einer aufnahme des Körperstamms 
bis zu 95 Prozent der Photonenpaare vor der Detektion 
gestreut oder absorbiert. erst wenn man die schwächungs-
korrektur anwendet, erhält man zutreffende Bilder. aus diesen 
aufnahmen kann der arzt ablesen, wo sich der radiotracer im 
Körper angereichert hat und vor allem wie stark. 

Bei gewöhnlichen PeT-geräten gibt es einen einfachen und 
bewährten Weg, um die schwächungskorrektur zu ermitteln. 
eine zusätzliche strahlenquelle (radionuklid oder röntgen-
röhre) rotiert um den Körper. so wird direkt das abschwä-
chungsverhalten des Patientenkörpers gemessen und für die 
schwächungskorrektur herangezogen. Bei einem kombinier-
ten PeT-mrT-gerät ist dies jedoch nicht möglich – die emp-
findliche anlage würde durch die rotierende einheit gestört. 

Deshalb nutzt man einen Kunstgriff. „aus dem mrT-Bild wird 
mit algorithmen abgeleitet, wie groß die Dichte und somit 
die Photonenabschwächung des Körpers an verschiedenen 

stellen ist“, erläutert Jens maus. Diese indirekte methode 
ist jedoch keineswegs trivial, da die Bildintensität in mrT-
aufnahmen nicht direkt im Verhältnis zur gewebedichte 
steht, welche für das schwächungsverhalten maßgebend ist. 
Deshalb wird in der mrT-basierten schwächungskorrektur ein 
anatomisches mrT-Bild in Luft, Lungen- und Weichteilgewebe 
segmentiert. Jede gewebeklasse bekommt einen bestimmten 
schwächungswert zugeordnet, der in der schwächungskor-
rektur der PeT-aufnahme angewendet wird. 

chirurgische schrauben und Drähte 
verfälschen die Bilder

Für die meisten Patienten liefert dieses Verfahren ganz gute 
Werte, wie die hzDr-Forscher herausgefunden haben. in 
einer untersuchung, die sie gemeinsam mit der uniklinik 
Dresden durchführten, wurden Patienten mit zwei verschiede-
nen PeT-geräten untersucht. zunächst erstellten die Wissen-
schaftler aufnahmen mit einem gewöhnlichen PeT-gerät, das 
die schwächungskorrektur mithilfe einer rotierenden externen 
Quelle berechnet. Danach kam das kombinierte PeT-mrT-
gerät zum einsatz, das die Korrektur aus den mrT-aufnahmen 
ableitet. Beim Vergleich der verschiedenen Bilder zeigte 
sich, dass die abweichungen bei den meisten Patienten sehr 
klein sind. „Bei 90 Prozent unserer Patienten hat diese mrT-
basierte schwächungskorrektur gut funktioniert“, berichtet 
Jens maus. Bei jedem zehnten allerdings gab es Probleme und 
abweichungen von bis zu 50 Prozent in der rekonstruierten 
Tracer-Verteilung. „Wenn im mrT-Bild irgendwelche Fehler 
auftauchen, kann die software diese Fehler nicht eliminieren, 
sondern sie werden immer in die schwächungsinformation 
übersetzt“, so der informatiker Jens maus. Die möglichen Feh-
lerquellen sind vielfältig: Künstliche hüftgelenke zählen dazu 
oder chirurgische schrauben und Drähte im Körper. 

Deshalb arbeiten die hzDr-Forscher an einer verbesserten, 
segmentierten schwächungskorrektur auf mrT-Basis, wie 
georg schramm beschreibt: „Dabei fließen nicht nur informa-
tionen aus dem mrT-Bild, sondern auch aus dem PeT-Bild in 
die gewebeklassifizierung ein. Die gewebearten werden dann 
besser erkannt, und artefakte lassen sich kompensieren. Wir 
erhalten damit ein verbessertes schwächungsbild.“ ihren neu-
en algorithmus haben die Forscher bereits an Patienten mit 
endoprothesen untersucht. auf einem mrT-Bild sind künstli-
che Knie- oder hüftgelenke wie ein blinder Fleck. Die Berei-
che geben keine signale ab, und führen so zu falschen Werten 
bei der abschwächungskorrektur. Die kombinierte PeT-mrT-
ganzkörper-aufnahme liefert daher keine verlässlichen quanti-
tativen Werte in diesen regionen. Die falsche schwächungs-
information im Bereich von hüft- und Knie-endoprothesen 
ergibt eine deutliche unterschätzung der Tracer-anreicherung 
in diesen Bereichen. „Die aufnahmen, die wir mit unserem 
algorithmus und der verbesserten segmentierung erhalten, 
können diese artefakte kompensieren“, so georg schramm.
„Die Bilder liegen näher an der Wahrheit!“

Die Forschungsergebnisse aus dem hzDr kommen bereits 
einzelnen Patienten zugute. „Die Ärzte informieren uns über 
Patientenaufnahmen, bei denen es offensichtlich schwierig-
keiten mit der schwächungskorrektur gibt. Wir erstellen dann 

Projektion der maximumintensitäten einer PeT-unter-
suchung mit dem häufig verwendeten [18-F]FDg, re-
konstruiert ohne (links) und mit schwächungskorrektur 
(rechts). Die aktivitätskonzentration in tiefliegenden 
strukturen (Leber, niere) wird im Bild ohne schwä-
chungskorrekur deutlich unterschätzt.
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zusätzliche aufnahmen mit unserer verbesserten schwä-
chungskorrektur, die die mediziner bei der Diagnose unter-
stützen“, sagt Jens maus. zusätzlich gibt es alle zwei Wochen 
eine Telefonkonferenz mit dem gerätehersteller Philips, mit 
dem man im engen austausch steht. „Wir arbeiten daran, un-
sere methode zeitnah in die klinische routine zu überführen.“ 

PuBLiKaTionen: 
g. schramm u. a.: „Quantitative accuracy of attenuation 
correction in the Philips ingenuity TF whole-body PeT/mr 
system. a direct comparison with transmission-based attenu-
ation correction” (2013; Doi: 10.1007/s10334-012-0328-5) 
g. schramm u. a.: „influence and compensation of truncation 
artifacts in mr-based attenuation correction in PeT/mr” 
(2013; Doi: 10.1109/Tmi.2013.2272660)

KontaKt

_institut für radiopharmazeutische Krebsforschung am hzDr
Prof. Jörg van den Hoff
j.van_den_hoff@hzdr.de

Dr. Jens Maus
j.maus@hzdr.de

Direkt gemessenes schwächungsbild eines PeT-geräts (links), mr-basiertes schwächungsbild des am hzDr vorhandenen 
PeT/mrT-Kombinationsgeräts (mitte) und relative Differenz der PeT-Bilder, rekonstruiert mit den beiden schwächungsbil-
dern. eine inkorrekte segmentierung der Lunge im mrT-basierten schwächungsbild führt zu einer deutlichen unterschät-
zung der aktivitätskonzentration am unteren ende der Lunge.

(a) mrT-Bild als ausgangpunkt für segmentiertes schwächungsbild des herstellers (b). (c) schwächungsbild nach verbesser-
ter segmentierung. (d),(e) PeT-Bilder, rekonstruiert mit schwächungsbildern (b),(c). (f) relative Differenz zwischen (d) und (e). 
metall-endoprothesen in hüfte und Knie führen zu signalauslöschungen im mrT-Bild, was in falschen schwächungswerten in 
Lunge, hüfte und Knie in (b) resultiert. mit der entwickelten verbesserten segmentierung (c) können diese artefakte kompen-
siert werden. Die inkorrekten schwächungswerte in (b) führen zu einer deutlichen Überschätzung der aktivitätskonzentration 
in der Lunge und zu einer unterschätzung der aktivitätskonzentration in hüfte und Knie.

(a)     (b)     (c)      (d)                      (e)                            (f)

g. schramm u. a.: „evaluation and automatic correction of 
metal-implant-induced artifacts in mr-based attenuation 
correction in whole-body PeT/mr imaging” (2014; Doi: 
10.1088/0031-9155/59/11/2713)

+ 100 %

+ 50 %

- 50 %

- 100 %
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// Bakterien wachsen in Bergbau und endlager.

_TeXT . roland Knauer

Leben in der uranmine 

Wenn stalaktiten von der Decke einer höhle hängen, sollte 
das einer geochemikerin wie evelyn Krawczyk-Bärsch vom 
institut für ressourcenökologie des hzDr eigentlich keinen 
schauder über den rücken jagen. auch nicht an einem ort 
wie der mine Königstein in der sächsischen schweiz, in der 
bis 1990 mit hilfe von schwefelsäure uran aus dem Berg ge-
löst wurde. allerdings bestehen diese stalaktiten nicht wie in 
anderen höhlen aus Kalkstein, sondern aus lebenden zellen: 
hängen aber bis zu 45 zentimeter lange Filme aus Bakterien 
von der Decke, kommen sich wohl die allermeisten menschen 
wie in einem grusel-Film vor – schaudern inbegriffen. Für 
evelyn Krawczyk-Bärsch gehört das inzwischen zum Beruf, 
schließlich erforscht sie solche mikroorganismen.

uranbergbau mit schwefelsäure

Die Vorgeschichte ihrer untersuchungen begann genau 
genommen 1963. Damals wurde in der nähe der Festung 
Königstein eine uran-Lagerstätte entdeckt: 30.000 Tonnen 
dieses damals für Kernkraftwerke und atombomben benö-
tigten elements steckten dort im sandstein der sächsischen 
schweiz. ab 1967 wurde das radioaktive schwermetall dann 
abgebaut. rasch war klar, dass sich herkömmliche Bergbau-
methoden wegen des sehr geringen urangehalts im sandstein 
schlecht eigneten.

Bereits am anfang der 1970er Jahre begannen untersu-
chungen, ob sich das uran nicht mit chemischen Verfahren 
besser aus dem gestein lösen lässt. 1984 wurde der abbau in 
Königstein komplett umgestellt. Durch Bohrlöcher wurde ver-
dünnte schwefelsäure in den sandstein gepresst oder in dort 
gesprengte Kammern gefüllt. später wurde die Flüssigkeit 
zusammen mit den aus dem gestein gelaugten uranverbin-
dungen an die erdoberfläche gepumpt. Dort wurde das uran 

hinTerLassenschaFTen: in der ehemaligen 
uranerzmine im sächsischen Königstein haben 
sich beeindruckende Biofilme gebildet. 
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dann in einer aufbereitungsanlage aus der Lösung gewonnen. 
ungewöhnlich ist diese methode nicht, sie wurde auch in 
vielen anderen Ländern wie den usa, australien, china und 
russland eingesetzt.

Kontrolliertes Fluten

in Königstein kamen bis 1990 über fünfzig millionen Tonnen 
gestein mit dieser Wasser-schwefelsäure-mischung in Berüh-
rung. ein Teil der verdünnten säure blieb dabei in den Poren 
und löste weiter uran und andere schwermetalle heraus. 
als das Bergwerk 1990 nach der Wende geschlossen wurde, 
konnten die Betreiber daher die Pumpen nicht einfach abstel-
len: Laufen die stollen unkontrolliert voll Wasser, könnten die 
uran- und schwermetallverbindungen aus dem sandstein ins 
grundwasser oder in Bäche, Flüsse und seen an der oberflä-
che gelangen.

2001 begann die für das stilllegen der urananlagen in der 
ehemaligen DDr zuständige, bundeseigene Wismut gmbh 
daher damit, die stollen kontrolliert und langsam mit Wasser 
zu fluten. zusammen mit der aus dem gestein sickernden 
Flüssigkeit wird dieses Wasser von der tiefsten stelle des 
Bergwerks an die oberfläche gepumpt. Dort trennt eine 
aufbereitungsanlage das reichlich gelöste uran ab, bevor das 
gereinigte Wasser in die elbe geleitet wird.

„gruselkabinett“ unter Tage

im Jahr 2008 steigen dann evelyn Krawczyk-Bärsch, ihr hzDr-
Kollege Thuro arnold und weitere Wissenschaftler, geführt 
von Wismut-mitarbeitern, in das uranbergwerk Königstein, um 
das Flutungswasser zu untersuchen. Wieviel schwermetalle 
sind dort gelöst? Wie viele mikroorganismen leben darin? 
Die zweite Frage klingt auf den ersten Blick reichlich über-

flüssig: uranlösungen wie das ziemlich saure Flutungswasser 
in Königstein sind schließlich extrem giftig, in dieser Brühe 
sollte eigentlich kein organismus lange überdauern. und 
doch berichteten andere Forscher bereits seit den 1970er 
Jahren, nicht nur mikroorganismen in solchem sauren und 
giftigen Bergwerkswasser gefunden, sondern sogar einen 
wimmelnden mikrokosmos entdeckt zu haben. ein dichter 
Film aus einer reihe unterschiedlicher mikroorganismen kann 
im Wasser schwimmen, manchmal hängen auch gebilde von 
der höhlendecke, die stalaktiten ähneln, aber ebenfalls ein 
Biofilm sind.

„als wir neben den Flutungskanälen durch die stollen liefen, 
schwammen im Wasser tatsächlich solche Biofilme, 20 bis 
30 zentimeter dick war dieser schleim“, erinnert sich evelyn 
Krawczyk-Bärsch. Von der Decke hingen stalaktiten, von 
deren spitzen Wassertropfen auf den Boden plätscherten. 
nur ähnelten diese gebilde nicht etwa stein, sondern eher 
schleim. Tatsächlich werden sie im wissenschaftlichen 
englisch „snottites“ genannt, „snot“ wiederum bedeutet 
„nasenschleim“ oder im Volksmund eben schnodder, rotz 
und einiges mehr. Kein Wunder, wenn sich die Forscher an 
ein gruselkabinett erinnert fühlen, wenn solcher schnodder-
schleim aus Bakterien von der Decke hängt.

„eisenfresser“ breiten sich aus

evelyn Krawczyk-Bärsch und ihre Kollegen setzen das ge-
samte spektrum der hzDr-analyse-möglichkeiten ein, um 
dieses „gruselkabinett“ wissenschaftlich zu beschreiben. 
Wie erwartet ist das Wasser sehr sauer und enthält jede 
menge schwermetalle, vor allem eisen und natürlich uran. in 
den Biofilmen fand hzDr-Forscherin isabel zirnstein etliche 
verschiedene mikroorganismen, Bakterien, algen, amöben 
und sogar hefen und Pilze. Besonders häufig sind Ferrovum 
myxofaciens-Bakterien, die gern in saurem Wasser vorkom-
men. Während menschen und Tiere Kohlenstoffverbindungen 
mit sauerstoff verbrennen und die dabei freigesetzte energie 
für Lebensprozesse nutzen, setzen diese mikroorganismen ei-
sen mit sauerstoff um. Beides gibt es reichlich, das Bergwerk 
wurde ja bis zur Flutung gut belüftet und so mit sauerstoff 
versorgt. unter solchen Bedingungen wachsen diese „eisen-
fresser“ üppig. mit der zeit sammeln sich so in den stalaktiten 
mehr und mehr eisenverbindungen an. sie färben den von der 
Decke hängenden schleim, während er langsam fester wird, in 
einem kräftigen orange-braunen Farbton. 

BaKTerien im enDLager: Biofilme im 
zukünftigen endlager für hochradioaktiven 
abfall in Finnland.
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Dort wachsen also organismen, die an extreme Lebens-
umstände angepasst sind. Damit sind vor allem das stark 
saure Wasser und der hohe salzgehalt darin gemeint, die 
radioaktivität spielt nur eine untergeordnete rolle. erheblich 
größere Probleme sollten die mikroorganismen daher mit der 
starken giftwirkung der im Wasser vorkommenden uran- und 
arsenverbindungen haben. allerdings finden die Forscher 
diese giftigen uransubstanzen nur im Wasser und nicht in den 

Biofilmen. schauen sich die Wissenschaftler einzelne zellen 
an, entdecken sie in den membranen toter Bakterien zwar 
durchaus uran, nicht aber in lebenden mikroorganismen. 
„offensichtlich haben lebende Bakterien also einen sperr-
mechanismus, der uran ausfiltert“, erklärt evelyn Krawczyk-
Bärsch diese Beobachtung.

mikroorganismen im gneis

ganz ähnliche Biofilme wie im gefluteten erzbergwerk König-
stein sah die geochemikerin auch 70 meter unter der erdober-
fläche im onkalo-Tunnel, der 300 Kilometer nordwestlich der 
finnischen hauptstadt helsinki liegt. ab 2022 sollen dort im 
harten gneis-gestein die uran-Brennstäbe finnischer Kern-
kraftwerke ihr endlager finden. in diesem Fels gibt es ebenfalls 
jede menge spalten und risse, durch die Wasser sickert, das 
wiederum die Lebensgrundlage für mikroorganismen bietet. 
genau an diesen rissen wachsen die Biofilme, die hier aller-
dings mit allenfalls einem zentimeter viel dünner als die matten 
im Königstein-Bergwerk sind. und wieder findet die hzDr-For-
scherin einen ganzen mikrokosmos winziger organismen – im 
endlager kann also eine vielfältige mikrobenwelt wachsen. zu-
rück in Dresden hat evelyn Krawczyk-Bärsch in Proben dieser 
Biofilme einen interessanten schutzmechanismus entdeckt: 
Die mikroorganismen wandeln die giftigen uranverbindungen 
in uran-Phosphat-Kristalle um. Diese Feststoffe sind aber nicht 
mehr giftig, ihre strahlung ist relativ gering und sie werden den 
winzigen Bakterien nicht mehr gefährlich.

Damit ist klar, dass solche Biofilme radioaktive elemente 
durchaus aufnehmen und transportieren können. und da auch 
in einem weiteren endlager, das schweden im harten gneis 

plant, viele risse sind und an den 
feuchten Wänden dicke Biofilme 
wachsen, ergänzt ein weiterer Punkt 
die suche nach einem sicheren 
endlager für hochradioaktive stoffe: 
Welche rolle spielen dort mikro-
organismen? Die Forschung dazu 
nimmt gerade Fahrt auf – und eve-
lyn Krawczyk-Bärsch wird wohl noch 
öfter unter Tage Bakterienschleim 
untersuchen.

in Der mine: Bestimmung von sauerstoff-
konzentration, ph-Wert und redoxpotential 
im Biofilm mit hilfe vom mikrosensoren.

geFangen: Die aufnahmen mit dem Transmissions-elektronen-
mikroskop zeigen uran-Phosphat-Kristalle in Bakterienzellen.  

KontaKt

_institut für ressourcenökologie am hzDr
dr. evelyn Krawczyk-bärsch
e.krawczyk-baersch@hzdr.de

  http://www.wismut.de/
  http://20jahre.wismut.de/
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moDuL FÜr moDuL: Die energieversorgungsanlagen im 
hochfeld-magnetlabor Dresden sind modular aufgebaut. 
Je nach Bedarf können diese sehr hohe Pulsströme durch 
zuschaltung mehrerer Kondensatorgruppen (gelb) erzeugen.  
Foto (auch s. 21): Jürgen Jeibmann

// Funktionelles umformen mit magnetfeldern.

_Text . sara schmiedel

Wo starKe KräFte sinnvoLL WaLten

normalerweise stellt sie für die Wissenschaftler im hochfeld-
magnetlabor (hLD) des hzDr die größte Barriere bei der 
Jagd nach immer höheren magnetfeldern dar: Die Lorentz-
Kraft. Wirkt sie doch im inneren der magnetfeld-spulen auf 
die stromdurchflossenen Drähte und ist in der Lage, diese 
bersten zu lassen. umgekehrt kann ihre stärke aber auch 
genutzt werden, um metallrohre zu verformen und Werkstoffe 
miteinander zu verschweißen. und das alles berührungslos 
und mit nur wenig energieaufwand. 

„setzt man beispielsweise ein metallrohr einem magnetpuls 
aus, so wird darin ein elektrischer strom generiert, der das 
magnetfeld im rohrinnern schwächt und eine Lorentz-Kraft 
erzeugt“, erklärt Thomas herrmannsdörfer, Physiker im hLD. 
anders als die Lorentz-Kraft, die in spulen nach außen wirkt 
und diese bei sehr hohen Feldern zum zerreißen bringen 
kann, ist die Lorentz-Kraft im metallrohr jedoch nach innen 
gerichtet. „Dafür ist der induktionsstrom verantwortlich, der 
im Werkstück in umgekehrter richtung des spulenstroms 
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lung unserer anlagen wurden wir durch den europäischen 
Fonds für regionale entwicklung (eFre) gefördert. Dem säch-
sischen ministerium für Wissenschaft und Kunst sind wir für 
die Förderung unserer studie sehr dankbar.“ 

Die Wissenschaftler und Techniker des hzDr waren seitdem 
vor allem für die entwicklung und Konstruktion der Pulsstrom-
generatoren zuständig. Das größte Problem stellen dabei 
nicht Kondensatoren oder spulen, sondern die hochleis-
tungsschalter dar, die den kurzen stromstoß auslösen. „ein 
kompletter Pulsvorgang vom aufladen der Kondensatoren bis 
zum umformen des Werkstücks kann in unserer anlage im 
Takt von fünf sekunden geschehen“, erklärt herrmannsdör-
fer. „Die schalter werden dabei mit bis zu einigen hundert-
tausend ampere belastet, also stromstärken, bei denen 
heutige Pulsstrom-schalter noch schnell verschleißen", so der 
Physiker weiter. „Durch die kontinuierliche entwicklung von 
Pulsstrom-generatoren in den vergangenen Jahren sind wir 
technisch up-to-date. Das kommt natürlich auch unseren täg-
lichen aufgaben beim Betrieb unserer beiden weltweit größten 
Kondensatorbänke sowie zukünftigen Technologieentwick-
lungen, wie Pulsstrom-anlagen für die helmholtz-Beamline 
am europäischen XFeL in schleswig-holstein oder für die 
radiopharmazeutische Tumortherapie, zugute.“ 

Derzeit ist ein am hLD entwickelter Pulsstrom-generator am 
Fraunhofer iWs in Betrieb und wird dort für die Bearbeitung 
von gut verformbaren metallen wie aluminium und Kupfer ver-
wendet. ein bauähnlicher generator steht bei Kooperations-
partnern in Frankreich am Laboratoire pour l'utilisation des 
Lasers intenses – hier ist er Teil astrophysikalischer Labor-
experimente. Die größte, aus mehreren modulen bestehende 
anlage befindet sich in einem Labor im erweiterungsbau des 
hLD. mit dieser können stromstärken bis 1,6 mega-ampere 
und Leistungen über zehn gigawatt für sekundenbruchteile 
erzeugt werden. Diese anlage schafft neue Perspektiven für 
den industriellen einsatz und könnte zukünftig auch die elek-
tromagnetische umformung und Verschweißung hochzug-
fester stähle erlauben. 

fließt, und die natur der Lorentz-Kraft, die senkrecht zu mag-
netfeld und der Flussrichtung des stromes wirkt.“ 

Bei der magnetpuls-umformung ist es wichtig, das magnet-
feld möglichst schnell zu ändern, denn: „Der induktionsstrom 
und ebenso die kompressive Lorentz-Kraft sind umso stärker, 
je schneller sich das magnetfeld ändert, beziehungsweise 
je höher die elektrische Leitfähigkeit des metallrohres ist. 
stimmt man den magnetpuls in höhe und Dauer und damit die 
Lorentz-Kraft geeignet auf rohre oder andere Werkstücke ab, 
so kann man gezielte Verformungen und sogar Verschweißun-
gen mehrerer Werkstücke erreichen“, sagt herrmannsdörfer. 
Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für das Verpacken 
von kritischen materialien oder das Verschweißen schwer 
verbindbarer metalle.

erfolgreiche Dresdner Kooperation

Bekannt ist das hochfeld-magnetlabor eigentlich für seine 
rekordträchtigen magnetfelder und die meist grundlagenwis-
senschaftliche Festkörperforschung seiner mitarbeiter und 
messgäste. Dass hier auch industrietaugliche apparaturen 
entwickelt werden, ist weniger bekannt. „Wir sind schon seit 
einigen Jahren dabei, mit Kollegen des Fraunhofer-instituts für 
Werkstoff- und strahltechnik (iWs) möglichkeiten der elekt-
romagnetischen Pulsumformung zu eruieren“, sagt Thomas 
herrmannsdörfer. Bereits 2008 begann die zusammenarbeit 
der beiden Dresdner Forschungseinrichtungen. „zur entwick-

KontaKt

_hochfeld-magnetlabor Dresden am hzDr
Dr. Thomas Herrmannsdörfer
t.herrmannsdoerfer@hzdr.de
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// ein neuartiger, kontaktloser Drehmoment-sensor misst, wie stark sich achsen 

oder Wellen im einsatz verformen.

Wenn es knirscht, ist es meist schon zu spät. Überlastete 
oder fehlerhafte antriebsachsen können binnen sekunden 
teure anlagen ruinieren. Deswegen kleben die Betreiber oft 
so genannte Dehnmessstreifen auf ihre sicherheitsrelevanten 
achsen. optische messverfahren bieten eine alternative, 
gehören aber ebenfalls zu den kontaktbehafteten Konzepten. 
sie funktionieren nur, wenn sich auf den achsen messstellen 
befinden. „Beide Verfahren sind hochgenau, erfordern aber 
eine aufwendige elektronische messdaten-Telemetrie und 
systemwartung“, erklärt Dominique Buchenau vom institut für 
Fluiddynamik am helmholtz-zentrum Dresden-rossendorf. „Je 
nachdem, wie stark die messumgebung durch Öl oder Partikel 
verschmutzt ist, kann diese Technik sehr schnell versagen.“

auswechseln lassen sich achsen oder Wellen aber nicht mal 
eben so, besonders nicht im schwermaschinenbau. „Das 

bedeutet oft lange stillstandzeiten“, weiß der ingenieur, der in 
Jena technische Physik studierte. Windkraftanlagen können dann 
tagelang keinen strom mehr liefern, mahlwerke großer zement-
anlagen stehen quälend lange still oder Bohrgestänge müssen 
mühsam aus der Tiefe stück für stück nach oben gezogen wer-
den. „Das kostet die Betreiber meist richtig geld“, sagt Buchenau. 
„aber auch aspekte der Betriebssicherheit oder das Thema 
energieeffizienz spielen eine wichtige rolle.“ Deswegen hat 
er sich zusammen mit seinen Kollegen etwas einfallen lassen: 
einen kontaktlosen Drehmoment-sensor, der sich unabhängig 
vom messobjekt warten, reparieren oder austauschen lässt.

„eigentlich ist der Drehmoment-sensor eine Weiterentwick-
lung eines ebenfalls von uns ersonnenen Durchfluss-mess-
gerätes für heiße, flüssige metalle, wie sie beispielsweise in 
stahlwerken oder aluminiumgießereien vorkommen“, sagt 

_Text . gerhard samulat

mit magnetFeLdern berührungsLos messen

BerÜhrungsLos: Der gelbe sensor misst mit hoher Präzision 
das Verdrillen von achsen und anderen beweglichen Teilen. 
Foto: oliver Killig
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der Wissenschaftler. Der sensor besteht aus zwei e-förmigen 
eisen, deren Pole sich beiderseits der achse gegenüber lie-
gen. einer dieser dreizackigen eisenkämme trägt auf seinem 
mittleren Pol eine sendespule. sie erzeugt ein magnetfeld, 
das einige hundert mal in der sekunde seine richtung wech-
selt. Das eisen konzentriert und verteilt zudem das magnet-
feld. auf dem gegenüber liegenden eisenkamm sind auf den 
äußeren Polen zwei empfängerspulen angeordnet. sie haben 
einen abstand von wenigen zentimetern. „Der richtet sich 

nach dem Durchmesser der Welle“, betont Buchenau. messen 
kann er mit dieser anordnung, die er als Differenzialtransfor-
mator bezeichnet, die genaue Position und Lage, aber auch 
die Drehzahl der Welle.

Drehende Wellen reißen das magnetfeld mit sich

zwischen der sende- und den empfängerspulen befindet 
sich das zu messende objekt: eine achse oder einfach nur 
eine stange aus metall, die irgendwie mechanisch verdrillt 
wird. Die sendespule induziert in den empfängerspulen einen 
strom. „Wirken auf die Welle oder achse keine Kräfte, sind 
beide signale gleich“, erläutert Buchenau. Wird sie jedoch im 

stillstand oder in der Bewegung durch Torsionskräfte verdrillt, 
dann misst die eine empfängerspule einen etwas anderen 
Wert als die andere. „mit eingangsströmen von wenigen 
hundert milli-ampere messe ich einen deutlichen effekt in 
Form einer amplitudenänderung oder einer Phasenverschie-
bung zwischen den empfängersignalen“, sagt er. „und das bei 
einem abstand von über einen zentimeter zwischen Welle und 
sensor.“ Die Drehung der Welle reißt das magnetfeld sozusa-
gen mit sich. Voraussetzung ist allerdings, dass sie ferromag-

netisch, also magnetisierbar ist. „Die messung der Phasenver-
schiebung ist sogar exakter“, verrät der technische Physiker. 
„Denn die kann in hundertstel bis tausendstel schritten aufge-
löst werden.“ er überprüft anhand seiner ergebnisse auch 
immer, ob diese die theoretischen Voraussagen verschiedener 
Labormodelle bestätigen, vor allem im hinblick auf potentielle 
stör- und Drifteinflüsse.

PaTenTierT: Dominique Buchenau und seine 
Kollegen haben alle neu entwickelten sensoren 
mit Patenten geschützt. Foto: oliver Killig

Das zu messende Objekt: Eine Achse oder Welle, die im Stillstand 
oder in der Bewegung verdrillt wird.
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mit dem patentierten gerät lassen sich auch 
sehr dicke achsen problemlos prüfen

„Falls die Welle nicht ferromagnetisch ist, können wir deren 
oberfläche mit einem gut magnetisierbaren material beschich-
ten und somit doch prüfen“, verrät Buchenau. ihm kommt 
entgegen, dass sich das magnetfeld bei hohen Frequenzen 
hauptsächlich über die achsenoberfläche verteilt. genau an 
der oberfläche treten auch die maximalen mechanischen 
spannungen auf. zudem lassen sich auch sehr massive ach-
sen problemlos untersuchen; es gibt Wellen, die haben einen 
Durchmesser von einen meter fünfzig. „Der Drehmoment-sen-
sor lässt sich für alle technischen applikationen anpassen“, 
sagt der experte. „ist die achse leicht exzentrisch, kann ich 
auch deren Drehgeschwindigkeit messen und habe somit eine 
information über die übertragene Leistung“, rechnet er vor. 
„unsere aktuellen untersuchungen belegen, dass wir die sen-
de- und empfängerspulen sogar auf dem gleichen eisen plat-
zieren können.“ Das macht den sensor besonders kompakt.

Wie erwähnt, lässt sich das gleiche Prinzip dazu benutzen, 
um Fließgeschwindigkeiten flüssiger metalle berührungslos zu 
messen. Dabei wählen die Forscher die magnetfelder so klein, 
dass sie die strömung nicht beeinflussen. solch ein paten-
tierter Durchfluss-sensor mit digitaler auswertetechnik ist 
mittlerweile kommerziell verfügbar. gemeinsam mit der Firma 
„saas systemanalyse und automatisierungsservice gmbh“ 
in Bannewitz südlich von Dresden wurde in einem von der 
arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
(aiF) geförderten Projekt aus dem patentierten messprinzip 
und dem ersten Labormuster ein kommerzielles messgerät 
entwickelt, das von der saas gmbh jetzt produziert und mit 
zunehmendem erfolg vertrieben wird.

Der ebenfalls zum Patent angemeldete Drehmoment-sensor 
stößt gegenwärtig auf große resonanz. innerhalb kürzester 
zeit haben gut zwanzig Firmen ihr interesse bekundet – dar-
unter sehr namhafte Konzerne, die mit Windkraft, Tiefenboh-
rungen oder Förderanlagen zu tun haben. „Jetzt forschen wir 
an neuen Techniken und einsatzgebieten“, sagt Buchenau. 
Beispielsweise versucht er, sehr geringe Durchflüsse exakt 
zu erfassen. eine Vielzahl bisher nicht veröffentlichter ideen 
wartet auf Verwirklichung.

PuBLiKaTion:
D. Buchenau u. a.: „contact-less magneto-elastic torsional 
sensor based on phase-shift measurements”, in measurement 
science and Technology, Bd. 25 (2014; Doi: 10.1088/0957-
0233/25/7/075901)
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sensoren als verkaufsschlager

schuld ist die grundlagenforschung. um magnetfelder 
im Kosmos zu erforschen, holen hZdr-Wissenschaftler 
die magnetischen Phänomene ins Labor und stellen 
sie dort in extrem verkleinertem maßstab nach. dafür 
benötigen sie besonders empfindliche sensoren. da 
kommerziell verfügbare messsysteme nicht überall 
einsetzbar sind, wurde hier in den letzten Jahren viel 
entwicklungsarbeit geleistet. hinzu kommt, dass auch 
die Forscherkollegen im haus, die sich mit komple-
xen strömungen in verschiedenen industriebranchen 
beschäftigen, vielfältige messgeräte wie autonome sen-
soren, gittersensoren oder nadelsonden entwickelt ha-
ben. so steht heute eine große auswahl an messtechnik 
für unterschiedlichste Fragestellungen zur verfügung.

„einige der entwicklungen sind mittlerweile am markt 
erhältlich und erfreuen sich steigender nachfrage“, so 
der Leiter der technologietransfer-abteilung björn Wolf. 
in der hZdr innovation gmbh findet er einen perfekten 
Partner, wenn es um vertrieb, vermarktung oder Lizen-
sierung von im Zentrum entwickelten sensoren oder 
auch ganz allgemein um service für die industrie geht. 
andreas Kolitsch, der geschäftsführer der „inno“, wie die 
hZdr-ausgründung meist genannt wird, hat als ehemali-
ger Leiter des ionenstrahlzentrums schon jahrelang eng 
mit der industrie zusammengearbeitet, und so verfolgt 
er auch weiterhin die Politik, maßgeschneiderte service-
pakete für interessierte unternehmen zu schnüren.

und das mit steigendem erfolg, schreibt die erst 2011 
gegründete Firma doch von beginn an schwarze Zahlen. 
„Wir rechnen für das laufende Jahr mit einem umsatz 
von fast zwei millionen euro“, freut sich der geschäfts-
führer. „mit der inno haben wir quasi eine transfertoch-
ter im hZdr geschaffen. gemeinsam können wir messe-
auftritte und marketingaktivitäten organisieren oder uns 
auch einfach nur gegenseitig unterstützen.“ derzeit ist 
Kolitsch intensiv mit einem neuen Projekt unter beteili-
gung der hZdr innovation gmbh beschäftigt: er hat die 
Firma „i3 membrane“, die kleinstporige metallmembra-
nen produzieren wird, aus dem hZdr ausgegründet. (cB)

_abteilung Technologietransfer am hzDr
Dr. Björn Wolf
b.wolf@hzdr.de

_hzDr innovation gmbh
Prof. Andreas Kolitsch
andreas.kolitsch@hzdr-innovation.de
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// Was geht ab in Biogasanlagen? Für die Betreiber sind die Behälter oft eine „Black Box“: meist umso 

mehr, je stärker die masse verquirlt wird. Doch das frisst energie. Forscher des helmholtz-zentrums 

Dresden-rossendorf entwickeln daher sensoren, die einblicke in die gärbehälter bringen – und so die 

effizienz der anlagen steigern.

_Text . gerhard samulat

auF tauchstation in der güLLe

auTonome sensoren: eine neue Technologie kann erstmals 
überprüfen, ob Biogasanlagen effizient betrieben werden. 
Bild: Fotolia © Wolfgang Jargstorff

Wie spielzeug-u-Boote tauchen die sensoren durch das 
gärbecken. alle zwanzig sekunden messen sie den Druck, die 
Temperatur und mit welcher stärke sie von der strömung hin- 
und hergerissen werden. „aus den Daten können wir nachher 
schließen, wie gut das substrat durchmischt ist“, erläutert 
uwe hampel. er ist areVa-stiftungsprofessor für Bildgebende 
messverfahren der energie- und Verfahrenstechnik an der 
Technischen universität Dresden sowie abteilungsleiter am 
helmholtz-zentrum Dresden-rossendorf.

Die sensoren sind etwa so groß wie Tennisbälle. ihre Form 
erinnert aber eher an die Plastikbehälter aus den schokoladen-
Überraschungseiern. im gegensatz zu diesen sind sie jedoch 
so robust, dass sie lange die Prozessbedingungen in der 

Biomasse überstehen. ihr hermetisch gekapseltes inneres 
enthält eine elektronik sowie eine Knopfbatterie, die sie gut 
einhundert Tage autark machen.

sebastian reinecke, ein Doktorand von hampel, hat die sen-
soren entwickelt. „anfänglich hörte sich das nach spinnerei 
an“, gesteht der Professor. Doch begeisterte die idee schnell 
die experten. auf der energiefachmesse „enertec“ erzielte 
das sensorkonzept einen innovationspreis. schließlich weiß 
bislang niemand so genau, was sich in einer Biogasanlage im 
Detail abspielt. „Wenn sie dort einen grashalm hineinwerfen, 
kann der bereits nach wenigen minuten über den Überlauf 
wieder herauskommen“, erläutert hampel. andere bleiben 
nahezu ewig drin. Das rührwerk verquirlt das Fluid nur 
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ungleichmäßig; zonen am rand sind oft kaum durchmischt. 
„Was im gärbehälter abläuft, lässt sich zwar berechnen“, sagt 
der strömungsexperte, „aber nicht verlässlich prüfen.“

Die Betreiber von Biogasanlagen 
brauchen Durchblick

hinzu kommt, dass mikroorganismen beim Vergären oft sym-
biosen bilden. Das hilft, die stoffe umzusetzen. Die mikroben 
sollen sich möglichst gleichmäßig in der Biomasse verteilen. 
rührt man aber zu viel, stört sie das. Das wirkt sich negativ 
auf die gasausbeute aus. „Was dort biochemisch im Detail 
abläuft, ist noch nicht gut verstanden“, sagt hampel. zumal 
der Prozess im spätsommer, wenn mehr mais hineinkommt, 
ein anderer ist als im Winter, wenn mehr gülle reinfließt. Die 
Betreiber arbeiten daher häufig mit erfahrungswerten. meist 
schalten sie den rührer aber zu oft ein. Das frisst viel strom 
und verschlechtert die energiebilanz. ziel ist daher, möglichst 
wenig zu rühren und dennoch einen hohen gas-ertrag zu 
erwirtschaften.

sebastian reinecke kam nun auf die idee, diese kleinen 
mini-u-Boote zu bauen, sie ins substrat zu werfen und sie 
mittreiben zu lassen. „ihre Dichte passen wir genau an das 
medium an“, sagt er. nach einer Weile schwappen sie über 
den Überlauf aus dem Behälter. Dann sammelt er sie und liest 
die Daten aus. „Die informationen gleichen wir mit einem 
rührwerksmodell ab“, erklärt hampel. Daraus entwickeln 
die Forscher empfehlungen für den optimalen rührvorgang. 
„Künftig versuchen wir, die Partikel mit Funk auszustatten, 
damit wir sie im Behälter orten und mit ihnen kommunizieren 
können“, sagt er.

nächstes ziel: Kläranlagen

auch die Betreiber von Klärwerken sind mittlerweile auf die 
Technik aufmerksam geworden. in Klärwerken verdauen 
mikroben in so genannten Belebtschlamm-Becken organische 
abfälle. Dafür benötigen sie sauerstoff. Deswegen pressen die 
Betreiber Luft von unten ins Becken und verquirlen das ganze. 
auch das braucht viel energie. in einem von der Deutschen 
Bundesstiftung umwelt (DBu) geförderten Pilotprojekt will ein 
Konsortium aus dem institut für Wasser & energie Bochum 
gmbh (iWeB), der Tu Dortmund, der süd-oberlausitzer Was-
serversorgungs- und abwasserentsorgungsgesellschaft mbh 
(soWag), des ruhrverband Kör sowie des hzDr nun ebenfalls 
das pfiffige messverfahren testen. ein ziel ist, die vom abwas-
ser aufgenommene sauerstoffmenge messbar zu steigern – 
und damit den Prozess deutlich effizienter zu machen.

KontaKt
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10.000 BiLDer Pro seKunDe: Bis heute weiß 
tatsächlich niemand, wie genau sich eine Luft-
blase in einer Flüssigkeit bewegt – erst recht 
nicht, wenn sie sich im Wasser verformt, sich in 
der Flüssigkeit auflöst oder mit anderen Blasen 
vereinigt. mit hilfe des im hzDr entwickelten 
röntgentomographen roFeX, der einblicke 
selbst in trübste Brühen erlaubt, soll genau das 
im Labor untersucht werden. Bild: aiFilm

eiFÖrmig: nur etwas größer als die bekannten Überraschungs-
eier für Kinder und mit intelligenter messtechnik ausgestattet ist 
der im hzDr entwickelte sensor. 
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_institut für Fluiddynamik am hzDr
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s.reinecke@hzdr.de

mission: Das cassini-raumschiff befindet sich bereits 
seit zehn Jahren im Weltall. hier schwenkt es in einen 
orbit um saturn ein. Bild: nasa

// helmholtz-Forscher arbeiten an einer besseren energieversorgung für „deep-space missions“, also 

für raumschiffe und -sonden, die tief im Weltall ihren strom nicht aus den dort schwachen strahlen der 

sonne erzeugen können. 

Die sonne ist der wichtigste energielieferant auf unserer 
erde, ihre energie wird aber auch von satelliten angezapft, die 
damit ihre steuerungs- und regelungssysteme oder sensoren 
sowie Kommunikationselektronik betreiben. Dafür sind diese 
satelliten mit solarzellen ausgestattet. anders verhält es sich 
mit Weltraummissionen, die sich weit von der sonne entfer-
nen. Für diese kommen derzeit nur energieträger zum einsatz, 
die strom aus der zerfallswärme von Plutonium erzeugen kön-
nen. Die radioaktiven substanzen geben über einen längeren 
zeitraum von mindestens zehn Jahren Wärme ab, welche in 
elektrischen strom umgewandelt wird. eingepackt sind sie in 
kompakte radionuklid-Boxen, die ein wenig wie eine Batterie 
aussehen, weshalb sie auch radionuklid- oder Plutonium-
Batterien genannt werden. 

missionen wie galileo, ulysses und cassini werden so mit 
strom für den Funkverkehr, das Bordsystem oder die experi-
mente versorgt. Da die radionuklid-Batterien ohne bewegli-
che Teile auskommen, sind sie wartungsfrei. Die Wärme aus 

dem radioaktiven zerfall wird entweder direkt zum heizen 
eingesetzt, um beispielsweise kälteempfindliche elektronik im 
sonnenschatten zu schützen, oder aber zur stromproduktion 
genutzt. Dies geschieht durch spezielle Thermoelemente, die 
zur stromerzeugung einen möglichst hohen Temperaturunter-
schied benötigen. Der Wirkungsgrad ist mit deutlich unter zehn 
Prozent allerdings sehr gering, wie die europäische raumfahrt-
behörde esa auf ihrer internetseite (sci.esa.int) berichtet. 

mit magnetfeldern strom erzeugen 

raumsonden zukünftig auf effizientere art mit mehr energie für 
die erkundung des fernen Kosmos auszustatten ist das ziel des 
von der europäischen union geförderten Forschungsprojekts 
mit dem wegweisenden namen „space Trips“. eine neue Tech-
nologie auf magnetfeld-Basis steht dabei im mittelpunkt. Für 
deren Funktionieren werden benötigt: erstens eine geeignete 
methode, um die Wärmeenergie in eine mechanische Bewe-
gung umzuwandeln, und zweitens ein elektrisch leitfähiges ma-
terial. Dann entsteht in Kombination mit einem magneten ein 
elektrischer strom, und das mit einem viel höheren Wirkungs-
grad als bei den herkömmlichen thermoelektrischen systemen. 

_Text . christine Bohnet

Weit Weg von der erde
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um beim letzten schritt, der stromerzeugung, anzufangen: 
ordnet man um ein metall oder ein anderes leitfähiges materi-
al eine magnetspule an und versetzt den Leiter in Bewegung, 
so wird darin ein strom erzeugt (physikalisch: induktion). Die 
richtung des stromflusses gibt die Lorentzkraft vor, die viele in 
ihrer schulzeit als Drei-Finger-regel kennengelernt haben. Der 
strom wandert als bewegte Ladung zu einer elektrode, wo er 
abgegriffen werden kann. statt in einem festen material kann 
ebenso gut auch strom in einem flüssigen metall induziert 
werden. Damit lassen sich neben unerwünschten reibungs-
verlusten auch bewegliche Teile vermeiden, die aus Wartungs-
gründen unerwünscht sind. 

Doch wie wird das flüssige metall in Bewegung versetzt? 
hierfür testen die Forschungspartner aus Frankreich, Lettland 
und Deutschland ein für die energieerzeugung bislang nur 
selten genutztes Phänomen, den thermoakustischen effekt. 
Damit werden jedoch keine Töne erzeugt, sondern mecha-
nische Wellen. in manchen technischen Bereichen – etwa in 
gasführenden rohrleitungen oder Brennkammern von gastur-
binen – ist die Thermoakustik höchst unerwünscht. Durch das 
zusammenspiel von Wärme, strömung und akustik können 
dort regelmäßig wiederkehrende Pulsationen entstehen, die 
zu schwer regulierbaren Druckschwankungen führen können. 
genau diesen effekt aber wollen die eu-Forscher nun quasi 
als motor verwenden. um Wärme in einem gas in mechanische 
schwingungen umzuwandeln – darauf beruht der thermoakus-
tische effekt –, muss zum einen ein großes Temperaturgefälle 
vorhanden sein. zum anderen braucht es ein metallgitter oder 
einen ähnlichen aufbau, damit sich daran eine schwingung 
erregen kann. Der gasgefüllte Kolben wirkt dann wie ein reso-

nator und die sich ausbildende, stehende Druckwelle treibt mit 
ihren regelmäßigen schwingungen das flüssige metall außer-
halb des Kolbens an. so zumindest der Plan.  

Forscher im rossendorfer institut für Fluiddynamik verfügen 
über ein großes Know-how für Flüssigmetalle, beschäftigen 
sie sich doch seit vielen Jahren damit, wie man deren strö-
mungsverhalten verbessern und damit etwa die energieeffi-
zienz im stahl- oder aluminiumguss erhöhen kann. Deshalb 
klopfte die internationale Forschergruppe im Projekt „space 
Trips“ mit einem sehr konkreten auftrag bei dem Physiker 
sven eckert an. „ganz genau kümmern wir uns nur um die 
schnittstelle zwischen gas und Flüssigmetall, doch die hat es 
in sich“, erklärt er. „Die gassäule wackelt im Kolben mit einer 
bestimmten Frequenz, sagen wir zehn mal in der sekunde, hin 
und her. auf der anderen seite der schnittstelle haben wir die 
freie oberfläche des Flüssigmetalls. Die große Frage lautet: 
Bei welcher Frequenz zerreißt die schnittstelle?“ 

neuland für die Forschung

Das hätte zur Folge, dass sich gas und flüssiges metall ver-
mischen und den stromgenerator außer gefecht setzen. Die 
ersten Versuche im Dresdner Labor zeigen, dass das Prinzip 
des thermoakustisch angetriebenen stromgenerators bei 
einer niedrigen Frequenz von drei hertz, also drei schwin-
gungen pro sekunde, reibungslos funktioniert. mit einigem 
aufwand, etwa indem Lamellen oder andere mechanische 
strukturen verwendet werden, um die oberflächenspannung 
des flüssigen metalls zu stabilisieren, erreicht man vielleicht 
zehn oder gar 20 hertz. „Die erste halbzeit liegt hinter uns, 
doch von den im Projekt geforderten 50 hertz sind wir noch 
weit entfernt. Die Partner versuchen derzeit, das Problem 
von unterschiedlichen seiten anzugehen, sei es, indem sie 
ein neues Design entwerfen oder andere materialien verwen-
den, sei es, indem sie versuchen, mit niedrigeren Frequenzen 
auszukommen“, gibt sich eckert optimistisch. 

ob das unikat jemals im einsatz sein wird, ist dennoch unge-
wiss, denn weitere Probleme warten auf die europäischen Kon-
strukteure. so entpuppt sich ausgerechnet die Lorentzkraft 
als Bremsklotz für das vibrierende Flüssigmetall. reduzieren 
wollen die Forscher die damit verbundenen Verluste durch ein 
system von minirohren in Form eines zylinders. Dadurch ver-
schlechtert sich allerdings die relation zwischen gewicht und 
erzeugter energie. und da jedes gramm zählt, wenn es um die 
stromversorgung von teuren Weltraummissionen geht, gibt es 
hier noch viel zu rechnen und zu experimentieren. ziel jeden-
falls ist, im nächsten Jahr einen Demonstrator am langjährigen 
Partnerinstitut des hzDr im lettischen riga zu bauen. ob dies 
gelingt oder nicht, spannend ist das neuland für die Forscher 
allemal. gewiss ebenso spannend wie die erkenntnisse, wel-
che die Weltraumforschung erdfernen regionen abtrotzen will. 

KontaKt
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Die FonTÄnen Des enceLaDus: Dünne strahlen mit eisparti-
keln schießen von der oberfläche des saturnmondes und reichen 
bis zu 750 Kilometer ins Weltall. Quelle der Fontänen sind etwa 
100 Kilometer lange spalten, die etwas wärmer sind als ihre 
umgebung. Bild: nasa/JPL/space science institute.
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// Dresdner Wissenschaftler koppeln massenspektrometer an ionenbeschleuniger und ebnen so den 

Weg für eine effiziente rohstoffsuche sowie für eine ökologische Verarbeitung.

_Text . Tina schulz

ionen auF der überhoLsPur

Wenn Forscher die zusammensetzung chemischer Verbin-
dungen untersuchen, zerlegen sie sie für gewöhnlich in ihre 
einzelnen Bestandteile. unterscheidet man diese Bestandteile 
aufgrund ihrer masse, dann spricht man von der massen-
spektrometrie. genau diese Technik nutzen Wissenschaftler 
am helmholtz-institut Freiberg für ressourcentechnologie 
(hiF) – einer einrichtung des helmholtz-zentrums Dresden-

haus im haus: Vor strahlung und Temperatur-
schwankung geschützt, soll das sekundärionen-
massenspektrometer in zukunft per Fernsteuerung 
von Forschern auf der ganzen Welt rund um die uhr 
genutzt werden können. Bild: oliver Killig
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rossendorf – bei der analyse von energiematerialien oder auf 
der suche nach kostbaren rohstoffen. 

seltene erden sind solche begehrten elemente. es gibt jedoch 
stoffe, die für die Forscher von ebenso großem interesse 
sind: ultraspuren- und Pfadfinder-elemente. Blei und Bismut 
sind bekannte Vertreter dieser beiden gruppen. auch in 
kleinsten Konzentrationen liefern sie hinweise auf die Bildung 
von Lagerstätten und das Vorkommen von rohstoffen. „genau 
hier setzt unser sekundärionen-massenspektrometer (sims) 
an“, sagt der Leiter der arbeitsgruppe ionenstrahlanalytik, 
axel renno, und fügt hinzu: „Kennen wir ihren gehalt in den 
erzen und wissen, wie sie gebunden sind, dann können wir die 
rohstoffsuche effizienter und die aufbereitung umweltfreund-
licher gestalten.“

Das sims ist ein ungetüm aus metall, schrauben und zahl-
losen Kabeln, das von einem sogenannten „haus im haus“ 
– einer art container – umgeben ist, welches das sims vor 
äußeren Temperaturschwankungen und elektromagnetischer 
strahlung schützt. ein vom übrigen gebäude entkoppeltes, 
tonnenschweres Fundament aus gabbro – einem magmati-
schen gestein – sorgt dafür, dass auch minimale erschütte-
rungen keine auswirkung auf seine arbeit haben. 

auf die masse kommt es an

im luftleeren inneren des sims bombardiert ein cäsium-
ionenstrahl die polierte oberfläche einer Probe. Die Teilchen 
des ionenstrahls fräsen sich in die oberste schicht des 
materials und sprengen negativ geladene ionen aus seiner 
struktur. Daher sind es auch „sekundär-ionen“, deren masse 
der Detektor am ende aufspürt. Diese art der massenspek-
trometrie ist eine der wichtigsten mikromessmethoden und 
an sich sehr effizient, durch das auftreten von masseninterfe-
renzen jedoch nicht immer ausreichend genau, um den gehalt 
der elemente möglichst exakt zu bestimmen. grund dafür ist, 
dass nicht nur einfache atom-ionen aus der Probe geschlagen 
werden. Der Detektor erfasst außerdem molekül-ionen mit 
identischer masse. 

mit Beschleuniger zu neuen
höchstleistungen

Deswegen koppeln Wissenschaftler und Techniker aus dem 
hiF, dem ionenstrahlzentrum und der Forschungstechnik 
das sims an den Tandembeschleuniger im hzDr. aus dem 
sims wird so ein super-sims. Bald sind die Vorbereitungen 
abgeschlossen. Wenn alles klappt, nehmen die Leichtgewichte 
dann richtig Fahrt auf. mit nahezu halber Lichtgeschwindigkeit 
rasen sie durch das Vakuum des Beschleunigers; hinein in 
einen mit dem edelgas argon gefüllten Bereich, in dem sie ei-
nige ihrer hüllenelektronen abstreifen. Dadurch zerfallen alle 
noch existierenden molekül-ionen und werden als atom-ionen 
weiter in richtung Detektor beschleunigt. Diese methode 
ist so empfindlich, dass man in kürzester zeit ein einzelnes 
schwarzes sandkorn in der mit weißem sand gefüllten Dresd-
ner Frauenkirche finden könnte. 

geht es nach den drei helmholtz-
schwesterzentren Dresden-rossendorf, 
Leipzig und Potsdam, dann ist das su-
per-sims zukünftig Teil eines einzigar-
tigen netzwerks von mikroanalytischen 
geräten auf Basis eines neuartigen 
Fernsteuerprotokolls. ihr Vernetzungs-
projekt simga soll Wissenschaftlern 
weltweit den zugang zu einem kom-
plexen system von sims-Technologien 
ermöglichen. Das langfristige ziel ist es, 
die analyse von geologischen, biologi-
schen und umweltrelevanten materiali-
en noch effektiver zu gestalten.

KontaKt

_helmholtz-institut Freiberg für 
ressourcentechnologie am hzDr
Dr. Axel Renno
a.renno@hzdr.de

unTer Beschuss: Über eine Vorkam-
mer wird die Probe in die hauptkammer 
eingeschleust und im ultrahochvakuum 
mit cäsium-ionen beschossen.
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KontaKt

_institut für ressourcenökologie am hzDr

Prof. Karim Fahmy (KF)
k.fahmy@hzdr.de

Gisela Gabernet Garriga (GG)
g.gabernet-garriga@hzdr.de

_interview . christian Döring

nanoreaKtoren Für „inteLLigente“ chemotheraPie

seit einigen Jahren messen sich Dresdner masterstudenten an 
der harvard universität (usa) beim „Biomod“ – einem Wettbe-
werb für biomolekulares Design. 2013 erreichte die masteran-
din gisela gabernet garriga mit ihrer gruppe „nanormous“ 
den zweiten Platz. sie forscht am hzDr in der abteilung von 
Karim Fahmy, der im Juli als honorarprofessor für „structural 
Dynamics of Biomolecules“ an die Tu Dresden berufen wurde. 

Frau gabernet garriga, sie 
studieren am biotechno-
logischen Zentrum der tu 
dresden (biotec) und schrei-
ben ihre masterarbeit am 
hZdr. Was motivierte sie, am 
„biomod“-Wettbewerb teilzu-
nehmen?

_GG: Wir hatten damals vom großen erfolg des Biotec-Teams 
„nanosaurs“ gehört: sie erreichten 2012 in harvard den 
zweiten Platz. Davon angespornt, fanden wir uns in einer 
gruppe von elf internationalen masteranden zusammen und 
stellten als „nanormous“ ein eigenes Projekt auf die Beine. 
2013 konnten wir damit Platz zwei in der gesamtwertung 
verteidigen und wurden sogar für das beste YouTube-Video 
ausgezeichnet. Die Teilnahme Dresdner masterstudenten hat 
sich seither als Tradition etabliert: in diesem Jahr tritt das 
Team „Dnamic“ in harvard an.

_KF: Der Wettbewerb ist eine art Katalysator für die wis-
senschaftliche zusammenarbeit in Dresden. solche studen-
ten sind es, die das volle Potential von DresDen-concept 
ausschöpfen und gewissermaßen den Klebstoff bilden, der all 
die Dresdner Forschungsinstitute zusammenhält. Diese aktive 
Kooperation für den Biomod-Wettbewerb brachte gisela auch 
ans hzDr: um nanoreaktoren designen zu können, wollte sie 
mit ihrer gruppe die infrastruktur vor ort nutzen.

um was handelt es sich bei diesen nanoreaktoren?

_GG: Das sind hohle Kügelchen mit einem Durchmesser von 
rund 200 nanometern, die zum stofftransport in lebenden 
organismen eingesetzt werden könnten. Die winzigen Kugeln 
werden auch Polymerosome genannt und formen sich durch 
selbstorganisation aus zugleich wasser- und fettliebenden 
molekülen. Damit auch stoffe durch deren Wände wandern 
können, haben wir per Dna-origami einige Kanäle eingebaut. 
Diese lassen zwar kleine organische moleküle wie arznei-
mittel durch, verhindern aber, dass größere moleküle wie 
Proteine passieren können. so werden beispielsweise enzyme 
im inneren der Kugeln gehalten.

dna-origami? Was genau ist das?

_KF: es werden kurze Dna-sequenzen erzeugt, die in der Lage 
sind, einen deutlich längeren Dna-strang in beliebige zwei- 
und dreidimensionale Formen zu falten. Dna-moleküle dienen 
somit als grundgerüst oder Baumaterial im nanobereich. eine 
solche Technik spielt auch beim Projekt des Teams „Dnamic“ 
eine wichtige rolle: Für ihre „Plasmonic Waveguides“ nutzt die 
gruppe ebenfalls selbstorganisierende Prozesse, um Licht mit 
hilfe von gold und Dna zu leiten.

_GG: ich kam zum hzDr, weil hier schon länger Dna-
origamis erforscht werden. Das eigentliche Design und die 
Beschreibung der Dna-origami-Kanäle finden somit in den 
rossendorfer Laboren mit der Forschergruppe von Karim 
Fahmy statt. Betreut hat uns der Physiker adrian Keller und 
hilfe erhalten wir von den hzDr-mitarbeitern Bezuayehu 
Teshome und Jana oertel.

Wo kommen diese nanoreaktoren zur anwendung?

_GG: nanoreaktoren könnten potentiell als Transportsystem 
von Wirkstoffen in der Krebsbehandlung eingesetzt werden. 
Bislang kommt es bei der chemotherapie zu unerwünschten 
nebenwirkungen, weil die arzneimittel nicht nur die Krebszel-
len angreifen, sondern auf ihrem Weg durch den Körper auch 
gesundes gewebe schädigen. Wir haben deshalb die Poly-
merosomen mit antikörpern ausgestattet, die sie direkt zu 
antigenen an der oberfläche von Krebszellen führen können. 
im inneren der Polymerosomen befindet sich dann ein enzym, 
das aus einem inaktiven arzneimittel ein aktives macht. 

im Prinzip handelt es sich um eine „intelligente“ chemothera-
pie: in seiner inaktiven Form verbreitet sich das mittel überall 
im Körper, ohne schaden anzurichten. Die toxische Wir-
kung entfaltet es erst, wenn es vom enzym im nanoreaktor 
umgewandelt wird – direkt an den Krebszellen. so schädigt 
die chemotherapie nur noch ganz gezielt das Krebsgewebe. 
Derzeit sind wir aber noch dabei, das system vollständig zu 
beschreiben. Das nächste ziel ist ein machbarkeitsbeweis mit 
enzymen innerhalb des nanoreaktors. es steht uns also noch 
sehr viel arbeit bevor.
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LeiTer: helmut schultheiß baut 
im hzDr eine emmy noether-
nachwuchsgruppe auf. 

// noch ist es eine Vision, doch Physiker des hzDr forschen bereits daran: spinwellen sollen 

mikroprozessoren zu mehr Leistung verhelfen. 

schnelle Datenverarbeitung und geringer energieverbrauch 
– diese Forderungen an mikroprozessoren werden immer 
drängender. Der computer der zukunft soll mit noch höherer 
Taktfrequenz rechnen und dabei weniger strom schlucken 
und keine Wärme produzieren. möglich wird dies mit ganz 
neuen Konzepten für die informationsverarbeitung: anstelle 
von elektronen könnten künftig spinwellen zur Datenverar-
beitung genutzt werden. am hzDr baut helmut schultheiß 
derzeit eine nachwuchsgruppe auf, die genau diesen Weg 
beschreiten möchte. „Jedes elektron hat ein magnetisches 
moment, den sogenannten spin“, beschreibt der Physiker 
das zugrundeliegende Phänomen. „in einem Ferromagneten 
kann man diese spins so anregen, dass sie eine Welle bilden.“ 
Diese heißen in der Fachsprache magnonen. mithilfe solcher 
Wellen kann man informationen weitergeben – und zwar viel 
schneller als mit elektronen, die durch Leiterbahnen und 
Bauelemente fließen. „Die magnonik erlaubt eine wahnsinnig 
schnelle signalverarbeitung auf sehr kleiner Längenskala“, 
unterstreicht schultheiß. „magnonen haben Frequenzen bis in 
den Terahertz-Bereich!“

seit Juni 2013 forscht der gebürtige Pfälzer in Dresden an 
neuartigen materialien, die einen optimalen spinwellen-Trans-
port ermöglichen. am ionenstrahlzentrum und mit elektronen-
strahl-Lithografie werden die materialien so präpariert, dass 
die Forscher spinwellen in verschiedenen Frequenzbereichen 
anregen können. Dann wollen sie die spinwellen so manipu-

lieren, dass diese sich überlagern und dabei auslöschen oder 
verstärken. so lassen sich Logikbausteine wie zum Beispiel 
schalter konstruieren. „Ferromagnetische dünne schichten 
sind schon jetzt die Basis in der informationsverarbeitung“, 
weiß helmut schultheiß und erwähnt den gmr-effekt, der 
1988 entdeckt wurde und auf dem heute die Funktionsweise 
des schreib-Lese-Kopfes einer Festplatte basiert. „Durch 
nutzung von spinwellen in solchen schichten kann man die 
grenzen der gegenwärtigen elektronik überwinden.“

erzeugen lassen sich die spinwellen auf verschiedenen We-
gen: mikrowellenfelder kommen infrage, aber auch sogenann-
te spin-polarisierte Ladungsströme. „außerdem wollen wir un-
tersuchen, ob wir mit Licht spinwellen anregen können“, sagt 
schultheiß, der vor kurzem in das emmy noether-Programm 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgenommen wurde. 
Das gibt ihm die möglichkeit, sein ambitioniertes Forschungs-
programm mit einer eigenen nachwuchsgruppe anzugehen. 
aus dem Programm fließen auch gelder in die ausstattung 
der Labore, wo die Physiker derzeit spektroskopische geräte 
aufbauen, mit denen sie die spinwellen vermessen können.

_Text . uta Bilow

neue KonZePte Für die inFormationstechniK

KontaKt

_institut für ionenstrahlphysik und 
materialforschung am hzDr
Dr. Helmut Schultheiß
h.schultheiss@hzdr.de
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// neue Technologien zu entwickeln, ist häufig ein langwieriger und anstrengender Prozess. am hzDr-

institut für Fluiddynamik lässt man sich davon aber nicht abschrecken – was zu weltweit einzigartigen 

erfindungen führen kann.

_Text . simon schmitt

der herr über die strömungen

mit einem leicht quietschenden geräusch rollt der schreib-
tischstuhl langsam auf die Versuchsanlage zu, bevor er einen 
guten meter entfernt von dem gerät, das an einen selbstge-
bauten ofen erinnert, stehen bleibt. Der ungeschulte Beob-
achter kann keine entscheidende Veränderung in der großen 
halle, in der das möbelstück und die anlage fast die kleinsten 
gegenstände sind, erkennen. auf einer ebene, die für das 
menschliche auge unsichtbar ist, hat die Bewegung jedoch 
einschneidende Konsequenzen ausgelöst – zumindest für Tho-
mas Wondrak: „Früher hätte diese aktion bereits ausgereicht, 
unsere messungen nachhaltig zu stören.“

Der nachwuchsgruppenleiter am helmholtz-zentrum Dresden-
rossendorf beschreibt mit dem Beispiel die größte heraus-
forderung bei seinen untersuchungen: die sensibilität der 
messmethode. einerseits ist dies zwar gerade ihre stärke, da 
sie dadurch selbst sehr schwache magnetfelder in flüssigen 
stahlschmelzen aufspüren kann. andererseits muss aber die 
Versuchsanlage bei jedem experiment exakt aufgebaut sein, 
da sogar kleinste externe einflüsse die messungen ruinieren 
könnten. Wondrak stört das nicht: „Wenn man eine weltweit 
einzigartige Technologie entwickeln will, muss man eben viele 
hürden nehmen.“

ohne BerÜhrung: Thomas Wondrak arbeitet daran, 
die strömungen in heißen oder chemisch aggressiven 
schmelzen sichtbar zu machen. Bild: Frank Bierstedt



entdeckt 01 .14  PORTRÄT

WWW.HzdR.dE
           

Überraschend ist diese einstellung nicht, denn der studier-
te informatiker und seine Kollegen vom hzDr-institut für 
Fluiddynamik wollen immerhin etwas erreichen, was bislang 
unmöglich ist – oder zumindest so erschien: die direkte mes-
sung von strömungen in heißen oder chemisch aggressiven 
schmelzen. Die Kenntnisse darüber könnten die Qualität und 
die energiebilanz beispielsweise beim stahlguss nachhaltig 
verbessern. Denn die strömung in der heißen stahlschmelze 
wirkt sich auf die eigenschaften des endproduktes aus. ist 
sie ruhig und gleichmäßig, entsteht hochwertiger stahl. eine 
instabile strömung führt jedoch zu Verunreinigungen.

einblick in heiße schmelzen

„im schlimmsten Fall muss der stahl dann wieder einge-
schmolzen werden, was zu höheren Kosten und einem unnöti-
gen energieaufwand führt“, erläutert Thomas Wondrak. „mög-
liche materialfehler lassen sich aber erst nach dem erstarren 
des metalls feststellen, da wir ja nicht während des gießpro-
zesses in die schmelze schauen und die strömung messen 
können – bei 1.500 grad celsius versagt fast jedes material, 
das direkt mit der schmelze in Berührung kommt.“ Der gebürti-
ge regensburger hat deswegen zusammen mit seinen Kollegen 
vom hzDr eine messmethode entwickelt, die dies gar nicht 
erst nötig macht: die kontaktlose induktive strömungstomo-
graphie (contactless inductive Flow Tomography, ciFT).

Der ansatz nutzt eine spezielle eigenschaft von strömungen 
leitfähiger Flüssigkeiten aus: sie können magnetfelder beein-
flussen. um die Kokille – also die Form, in der metalle und Le-
gierungen gegossen werden – baut Wondrak deshalb vertikale 
und horizontale spulen auf, die die anlage selbst zwar nicht 
berühren, in der schmelze aber ein magnetfeld erzeugen. Die 
strömung im inneren löst wiederum ein eigenes magnetfeld 
aus, das das äußere leicht verzerrt, was sich mit dem rossen-
dorfer sensorsystem messen lässt. auf dieser grundlage wird 
es möglich, ein dreidimensionales abbild von den strömungen 
in der schmelze zu rekonstruieren.

Da die signale aus der schmelze aber viel kleiner als das 
angelegte magnetfeld sind, müssen die sensoren sensibel 
reagieren. Deshalb kann selbst der rollende stuhl die untersu-
chungen stören. Durch das Verschieben hat sich ein weiteres, 
wenn auch sehr kleines magnetfeld gebildet, das die anlage 
sofort aufgespürt hat. oder aufgespürt hätte. Denn dieses 
Problem konnten Wondrak und seine mitstreiter lösen, indem 
sie ein magnetfeld mit einer bestimmten Frequenz anlegen. 
alle signale, die auf einer anderen Frequenz zurückgesendet 
werden, können sie auf diese Weise herausfiltern. Dadurch 
gelang dem Team ein weiterer schritt, um die sensoren für 
größere aufgaben zum Beispiel bei der realen stahlproduktion 
fit zu machen.

auf dem Weg zur anwendung

so nähern sich die hzDr-Forscher langsam an die industrie 
an. eine entwicklung, die nicht immer so sicher schien: „als 
ich im Jahr 2007 mit meiner Promotion anfing, wurde gera-
de zum ersten mal demonstriert, dass der ansatz generell 
anwendbar ist, um strömungen in heißen schmelzen zu 
messen. es war anschließend meine aufgabe herauszufinden, 
ob es möglich ist, ciFT auch in die industrie zu übertragen. 
Damals hat man mir ganz klar gesagt, dass die antwort auch 
nein lauten könnte“, erinnert sich Wondrak und lacht. Denn in 
seiner Dissertation, die er 2012 abschloss, wies er nach, dass 
ciFT kein akademisches spielzeug, sondern eine Technologie 
ist, die viele Produktionsprozesse der Flüssigmetall-industrie 
verbessern könnte.

„Wir sind mittlerweile so weit, dass wir Tests unter realen 
Bedingungen durchführen können“, beschreibt Wondrak den 
aktuellen stand. „Wir benötigen nur noch einen industriepart-
ner, der die weitere entwicklung begleitet.“ Bis das messver-
fahren marktreif ist, wird es allerdings noch ein wenig dauern. 
zehn Jahre, schätzt der Wahlsachse, werden die hzDr-
Forscher noch benötigen, um die Technik zu perfektionieren. 
Für außenstehende ein langer zeitraum – für die Wissenschaft 
eher ein Wimpernschlag. „Wir sprechen immerhin von einer 
Technologie, die es so bislang überhaupt nicht gab und die wir 
von der grundlagenforschung bis zur anwendung komplett 
neu entwickeln“, erläutert Wondrak.

Denn das grundlegende Prinzip der sensoren leitet sich aus 
astrophysikalischen untersuchungen ab, die hzDr-Forscher 
gemeinsam mit Kollegen aus riga bereits im Jahr 1999 durch-
geführt hatten. Damals wiesen sie in Laborexperimenten den 
Dynamoeffekt nach. Die Wissenschaftler zeigten bei den 
untersuchungen auf, dass schraubenförmige strömungen im 
flüssigen äußeren Kern der erde magnetfelder erzeugen, wie 
Wondrak erklärt: „es laufen also ähnliche Prozesse wie bei 
den strömungen in der stahlproduktion ab – nur in wesentlich 
größerem maßstab.“

aus den numerischen methoden, mit denen sie den Dyna-
moeffekt simulierten, haben die Forscher im anschluss das 
Verfahren der berührungslosen strömungsmessung über 
magnetfelder entwickelt. seitdem nähern sie sich schritt für 
schritt an die industrie an – auch wenn ihnen gelegentlich ein 
möbelstück in den Weg rollt.

KontaKt

_institut für Fluiddynamik am hzDr
Dr. Thomas Wondrak
t.wondrak@hzdr.de
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// Der auffälligste Wissenstransfer von Forschungszentren in die Wirtschaft sind neue Technologien. 

entscheidender sind aber die menschen, die über ihre ausbildung an einrichtungen wie dem hzDr die 

erkenntnisse in die gesellschaft tragen.

Wenn sich eik schiller an seine Promotionszeit erinnern will, 
muss er lediglich einen Blick aus seinem Fenster werfen. sieht 
er dort doch den campus seiner ehemaligen Wirkungsstätte. 
sein früheres institut kann der gebürtige zittauer zwar von 
seinem Büro aus nicht erkennen, wenige schritte bringen ihn 
aber schnell dorthin. einmal pro Woche arbeitet eik schiller 
im Durchschnitt am institut für radiopharmazeutische Krebs-
forschung des hzDr. „Wir nutzen für gemeinsame Projekte 
analytische geräte und Laborräume des zentrums“, erzählt 
der Leiter der abteilung für Forschung und entwicklung der 
roToP Pharmaka ag.

im herbst 2005 wechselte schiller zu dem rossendorfer 
unternehmen, das auf dem campus des Forschungszentrums 
arzneimittel für die nuklearmedizin entwickelt und herstellt. 
„Durch meine zeit am hzDr war das praktisch ein fließender 
Übergang“, erinnert sich der chemiker. „Da ich schon wäh-
rend meiner Promotion mit Forschern von roToP zusam-
mengearbeitet habe, wurde mir nach der Verteidigung meiner 
Doktorarbeit die stelle eines wissenschaftlichen mitarbeiters 

angeboten.“ Damals war das unternehmen mit rund 20 mitar-
beitern noch relativ klein. seitdem konnte es nachhaltig seine 
geschäftsfelder ausbauen. und mit der Firma wuchs auch eik 
schiller in größere aufgaben hinein.

als 2006 die sogenannte good manufacturing Practice (gmP) 
– richtlinien, die die Qualität bei der Produktion von arznei-
mitteln sichern sollen – auf die Wirkstoffe ausgeweitet wurde, 
übernahm schiller die abteilung Wirkstoffsynthese, fünf Jahre 
später die Leitung für Forschung und entwicklung. gleichzei-
tig ernannte ihn die sächsische Landesaufsichtsbehörde zur 
sachkundigen Person. „Das bedeutet, dass ich persönlich 
für die Qualität der hergestellten arzneimittel verantwortlich 
bin. Die perfekte grundlage dafür konnte ich mir durch die 
ausbildung am hzDr legen, denn ich habe hier die Forschung 
an radioaktiven arzneimitteln in ihrer ganzen Breite – von der 
chemie über die Physik und die Biologie bis zur medizin – 
kennengelernt.“

_Text . simon schmitt

bindegLieder ZWischen WissenschaFt und industrie

sTarKe Verzahnung: nach 
seiner Promotion am hzDr 
wechselte eik schiller zur 
roToP Pharmaka ag. Für ge-
meinsame Projekte zieht es den 
Leiter der abteilung Forschung 
und entwicklung noch häufig an 
das zentrum. Bild: oliver Killig
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Partnerschaft zwischen angewandter 
und grundlegender Forschung

nicht nur aufgrund der räumlichen nähe hat schiller das 
Forschungszentrum aber nie so ganz verlassen. „Bei der ent-
wicklung von arzneimitteln für die Krebsdiagnostik sind wir 
mittlerweile ein eingespieltes Team. Vor allem bei der grund-
lagenforschung greifen wir oft auf die Kenntnisse des hzDr 
zurück. als mittelständische Firma können wir zum Beispiel 
radiochemische und biologische untersuchungen, die vor 
einführung eines medikaments nötig sind, nicht selbst durch-
führen.“ Bei gemeinsamen Projekten, die selbstverständlich 
wie mit anderen unternehmen auch vertraglich vereinbart 
werden, entschlüsseln deshalb oft die hzDr-Forscher den 
synthetischen herstellungsprozess der mittel. im anschluss 
wird er bei roToP bis zur marktreife weiterentwickelt. „so 
profitieren beide seiten, da sich die Kompetenzen ergänzen.“

Diese enge Verzahnung mit Forschungszentren findet auch 
Jaroslava salomon äußerst wichtig. als Programmmanagerin 
für Forschung und innovation bei der Dresdner Von ardenne 
gmbh spielt sie praktisch die Vermittlerin zwischen industrie 
und Wissenschaft. „um komplett neue Technologien zu ent-
wickeln, fehlen uns als mittelständischem unternehmen ganz 
einfach die ressourcen. hier verlassen wir uns auf angewand-
te und grundlagenforschung, wie sie am hzDr betrieben wird. 
sobald potentiell marktfähige ideen und Produkte entstehen, 
übernehmen wir die aufgabe, sie gemeinsam mit den zentren 
bis zur industriellen anwendung zu begleiten.“

ein großer anteil ihrer arbeit besteht deswegen darin, die ent-
wicklungen an den Forschungseinrichtungen zu beobachten. 
optimal darauf vorbereitet hat sie ihre Promotion am hzDr, 
wie die gebürtige slowakin berichtet: „mir war früh klar, dass 
ich nicht in der Wissenschaft bleiben, sondern lieber in die 
Wirtschaft gehen möchte. anders als an einer universität 
konnte ich am hzDr bereits frühzeitig Kontakte zur industrie 
knüpfen. Dadurch habe ich ein gespür dafür entwickelt, wel-
che innovation für den markt interessant sein könnte.“ Dank 
der guten arbeitsbedingungen und der möglichkeit, sich auf 
ihre Forschung zu konzentrieren, blickt salomon deswegen 
zufrieden auf ihre Promotion in Dresden-rossendorf zurück.

Dresden statt Baltimore

in die sächsische Landeshauptstadt hat es sie vor elf Jahren al-
lerdings eher zufällig verschlagen. nach dem ingenieurstudium 
an der slowakischen Tu Bratislava wollte Jaroslava salomon 
ihre Doktorarbeit eigentlich am Labor für angewandte Physik 
der John hopkins universität in Baltimore beginnen. Durch ei-
nen persönlichen Kontakt lernte sie jedoch das hzDr kennen. 
„Die spannenden Forschungsthemen und die hervorragenden 
technischen möglichkeiten haben mich schließlich überzeugt, 
nicht in die usa, sondern nach Deutschland zu gehen“, erin-
nert sich salomon. am institut für ionenstrahlphysik und mate-
rialforschung des hzDr beschäftigte sie sich mit der Frage, wie 
sich die effizienz von silizium-Leuchtdioden steigern lässt.

nach ihrer Promotion in der Fachrichtung Physik im Jahr 2009 
wechselte die Diplom-ingenieurin zur Von ardenne gmbh. Bei 
dem Dresdner anlagenbauer werden Vakuumbeschichtungs-
anlagen entwickelt, mit denen mikro- bis nanometerdünne 
Funktionsschichten auf materialien wie glas oder Folie aufge-
bracht werden können. Diese materialien sind die grundlage 
für Produkte wie architekturglas, solarmodule, veredelte 
metallfolien für dekorative anwendungen oder Displays. aber 
auch in salomons Fall blieb die Verbindung zum Forschungs-
zentrum stark: „gerade im Bereich der Prozessanalytik 
arbeiten wir oft mit dem hzDr zusammen. Wenn eine schicht 
nicht die gewünschten eigenschaften aufweist, hilft uns das 
rossendorfer grundlagenwissen weiter.“

Wissenschaftler, wie eik schiller und Jaroslava salomon, wer-
den auf diese Weise zu Brückenköpfen zwischen Forschung 
und industrie. Denn sie tragen einerseits die erkenntnisse 
aus zentren, wie dem hzDr, in die Wirtschaft, andererseits 
machen sie die Forschungseinrichtungen auf die Bedürfnisse 
der industrie aufmerksam. Die wichtige Verzahnung zwischen 
den beiden gesellschaftlichen Bereichen, die innovation und 
Fortschritt sichern, wird so real.

KontaKt

_roToP Pharmaka ag
Dr. Eik Schiller
eisc@rotop-pharmaka.de

_Von ardenne gmbh
Dr. Jaroslava Salomon
salomon.jaroslava@vonardenne.biz

sTarT aLs DoKToranDin: Jaroslava salomon am niederenergie-
implanter im ionenstrahlzentrum. auch heute noch arbeitet sie 
oft mit dem hzDr zusammen. Bild: claus Preußel
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// Das vergangene Wachstum nachhaltig ausbauen: Dieses ziel verfolgen die neuen eigentümer der 

roToP Pharmaka ag. Besonders auf den internationalen märkten in europa und nordamerika sehen 

sie gute absatzchancen für ihre Produkte.

_Text . simon schmitt

von rossendorF in die Weite WeLt

BLicK in Die zuKunFT: Der neue 
Vorstand der roToP Pharmaka ag, 
Jens Junker, will mit dem rossendor-
fer unternehmen die internationalen 
märkte erobern. Bild: oliver Killig

Die Vision ist klar: aufstieg zu einem der europaweit füh-
renden unternehmen in der nuklearmedizin. Die herausfor-
derungen ebenfalls. Dies wird schnell deutlich, wenn man 
sich mit Jens Junker über die zukunft der roToP Pharmaka 
ag unterhält. seit Januar 2014 lenkt er gemeinsam mit der 
Firmengründerin monika Johannsen die geschicke bei dem 
hersteller für radiopharmazeutische arzneimittel, der sich mit-
ten auf dem rossendorfer Forschungscampus befindet. Der 
erfahrene manager weiß, dass das Wachstum nicht schnell, 
sondern nachhaltig erfolgen muss. gerade deswegen fiel die 
Wahl auf ihn.

„es freut uns sehr, dass wir für die zukunft des unternehmens 
eine sächsische Lösung finden konnten“, verkündete monika 
Johannsen am anfang des Jahres auf der Pressekonferenz, auf 
der sie die investoren Wilhelm zörgiebel und Jens Junker als 
neue eigentümer der roToP Pharmaka ag vorstellte. nach 14 

erfolgreichen Jahren wollte die gründerin das zepter weiterge-
ben, damit die Firma langfristig weiter stetig wächst. um dies zu 
erreichen, müssen nach ansicht der neuen gesellschafter nun 
zwei zentrale aufgaben gemeistert werden: Das geschäft muss 
internationaler und die organisationsstruktur umgebaut werden.

„Wir haben momentan rund 50 mitarbeiter“, erzählt Junker. 
„Das ist eine typische Wachstumsschwelle für unternehmen. 
ab diesem Punkt kommt es nicht mehr darauf an, dass sich 
alle mitarbeiter in jedem Bereich perfekt auskennen. Vielmehr 
müssen jetzt aufgaben und Verantwortlichkeiten stärker 
delegiert werden.“ Da er bei diesen strategischen Fragen auf 
einen großen erfahrungsschatz zurückgreifen kann, ist es auch 
kein Problem, dass er nicht mit jedem Detail der roToP-Pro-
dukte vertraut ist, meint Junker. immerhin hat er sich mit den 
herausforderungen, die das mögliche Wachstum bestimmen 
werden, ausgiebig auseinandergesetzt.
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so hat er in den vergangenen drei Jahren mittelständische 
unternehmen in sachsen beraten, die den schritt auf inter-
nationale märkte gewagt haben. Vor der rückkehr in seine 
heimat leitete Junker bis 2010 eine tschechische Firma in 
hradec Králové, die güter für schwellenländer herstellt. zuvor 
hat er von 2001 bis 2005 die Produkte eines unternehmens 
aus dem anlagenbau und der Verfahrenstechnik international 
vertrieben. um für die unterschiedlichen märkte die besten 
abläufe zu finden, baute Junker vor ort eigene Vetriebsstruk-
turen auf. Vom start-up zum unternehmen mit rund 150 
mitarbeitern führte er davor ein deutsch-israelisches gemein-
schaftsprojekt.

sächsische Lösung

Diese internationale erfahrung, kombiniert mit seinen säch-
sischen Wurzeln, machte den gebürtigen Dresdner zu einem 
perfekten nachfolger in den augen der roToP-gründerin. 
„Frau Johannsen hat gezielt nach unternehmern aus der regi-
on gesucht, weil wir wissen, was passiert, wenn eine mittel-
ständische von einer großen Firma geschluckt wird“, berichtet 
Junker. „nach ein paar Jahren bleibt nichts mehr übrig.“ nun 
soll es aber auch mit roToP in die weite Welt gehen. „zwar 
vertreiben wir arzneimittel schon in 32 Ländern. Bislang aber 
tröpfchenweise.“ Besonders für die beiden hauptprodukte 
mag-3, mit dem sich Funktionen der nieren visualisieren las-
sen, und nanoToP, mit dem Tumorzellen aufgespürt werden 
können, sieht er gute absatzchancen im ausland.

um die herstellungskapazitäten zu steigern, werden beim 
sächsischen Pharmaka-hersteller zunächst die reinräume 
ausgebaut. Dadurch soll sich bis zum ende des kommenden 
Jahres die Produktion verdreifachen. außerdem will Junker auf 
wichtige synergien setzen: „Wir haben auf der einen seite die 
gute zusammenarbeit mit dem hzDr im Bereich der grund-
lagenforschung, die wir fortsetzen möchten. Das gibt uns die 
möglichkeit, neue medikamente zu entwickeln. auf der ande-
ren seite kommen über den zweiten gesellschafter, Wilhelm 
zörgiebel, die Firmen Biotype und Qualitype mit ins Boot. 
Dadurch können wir unser radiopharmazeutisches Know-how 
um biotechnologische ansätze und methoden erweitern.“

auf grundlage dieser Kombination aus gendiagnostik, radio-
pharmazeutischer Theragnostik und Bioinformatik könnte sich 
in den kommenden Jahren nach ansicht Junkers eine eigen-
ständige, sächsische unternehmergruppe für die personali-
sierte medizin entwickeln, die auch auf den internationalen 
märkten eine starke rolle spielen kann.

KontaKt

_roToP Pharmaka ag
Jens Junker
j.junker@rotop-pharmaka.de

KontaKt

_institut für radioonkologie im hzDr / nationales zentrum 
für strahlenforschung in der onkologie – oncoray
Prof. Michael Baumann
michael.baumann@uniklinikum-dresden.de

_institut für radiopharmazeutische Krebsforschung am hzDr
Prof. Jörg Steinbach
j.steinbach@hzdr.de

Für seine verdienste auf dem gebiet der Krebsforschung 
und -behandlung erhielt michael baumann, direktor des 
instituts für radioonkologie am hZdr sowie des natio-
nalen Zentrums für strahlenforschung in der onkologie 
- oncoray, anfang mai den Wilhelm-Warner-Preis 2013. 
die auszeichnung wird einmal pro Jahr von der gleichna-
migen stiftung, die der hamburger gastronom Wilhelm 
Warner im Jahr 1961 kurz vor seinem tod gegründet hat, 
verliehen.

die Würdigung, die mit einem Preisgeld in höhe von 
10.000 euro dotiert ist, wurde bislang an rund 60 
Wissenschaftler verliehen – unter anderem an den 
deutschen nobelpreisträger harald zur hausen. das 
Preisgeld hat michael baumann im vollen umfang an die 
dresdner stiftung hochschulmedizin gespendet, deren 
Ziel es ist, das universitätsklinikum und die medizini-
sche Fakultät der tu dresden in den bereichen Kranken-
versorgung, Patientenfürsorge, medizinische Forschung 
sowie bei der aus- und Weiterbildung medizinischen 
Personals zu fördern.

ebenfalls im mai würdigten die finnische universität tur-
ku und die abo akademi turku Jörg steinbach für seine 
Leistungen auf dem gebiet der radiochemie mit dem 
gadolin award 2014. der direktor des hZdr-instituts für 
radiopharmazeutische Krebsforschung erhielt die aus-
zeichnung, die an Johan gadolin, den „vater moderner 
finnischer chemieforschung“, erinnern soll, während des 
13. turku Pet symposiums. der Preis wird alle drei Jahre 
an einen Forscher verliehen. nach bengt Langström von 
der schwedischen universität in uppsala, der den award 
2011 bekam, ist Jörg steinbach der zweite Preisträger.

auszeichnungen für dresdner Krebsforscher
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KontaKt

_helmholtz-institut Freiberg für ressourcen-
technologie am hzDr 
Prof. Christiane Scharf
c.scharf@hzdr.de

_institut für ne-metallurgie und reinststoffe 
an der Tu Bergakademie Freiberg
Prof. Michael Stelter
michael.stelter@inemet.tu-freiberg.de

WissensWerT – nachrichten rund um das hZdr

neues verFahren Zum recyceLn von röhren- 
und Lcd-biLdschirmen entWicKeLt

Die neue LcD-Technologie hat sich durchgesetzt. in den 
elektromärkten sind die alten röhrenfernseher bereits 
ausgestorben. es ist nur noch eine Frage der zeit, bis sie aus 
den haushalten verschwunden sind und sich auf müllhalden 
türmen. Doch auch die neuen LcD-geräte stellen ein ernst-
zunehmendes recyclingproblem dar. rund eine halbe million 
Tonnen dieser schrotte – so die Prognosen – fallen bis zum 
Jahr 2018 allein in der eu an. Warum aber wichtige ressour-
cen vergeuden? „in geringen mengen enthalten vor allem 
LcD-Bildschirme die wertvollen metalle indium und zinn, die 
auf dem Weltmarkt stark nachgefragt und auch für unsere 
industrie von großer Bedeutung sind“, erklärt michael stelter 
vom institut für nichteisenmetallurgie und reinststoffe der Tu 
Bergakademie Freiberg.

aus diesem grund haben die Berg-
akademie und das helmholtz-ins-
titut Freiberg für ressourcentech-
nologie (hiF) am hzDr gemeinsam 
ein Verfahren entwickelt, mit dem 
sowohl röhren- als auch LcD-Bild-
schirme umweltschonend und ge-
winnbringend recycelt werden kön-
nen. Für diese Leistung erhielten die 
hiF-mitarbeiter christiane scharf 
und robert Wolf sowie michael 
stelter gemeinsam mit drei weiteren 
Wissenschaftlern der Bergakademie 
am 24. Juni 2014 in goslar den mit 
50.000 euro dotierten Kaiserpfalz-
Preis der metallurgie. 

in einem einzigen pyrometallurgi-
schen Verfahren, wobei die Bild-
schirme samt glas in einem ofen 
geschmolzen werden, können beide 
schrottsorten zusammen verarbei-
tet werden. als Produkte erhält man 
ein mischglas, das als glaskeramik 
genutzt werden kann, und eine blei-
haltige Phase, also geschmolzenes 
metall, in der alle metalle enthalten 
sind. Über 80 Prozent des in den 
LcD-monitoren enthaltenen indiums 
konnten so bisher zurückgewonnen 
werden. „Dieses neue Verfahren löst 
die Probleme beim recycling der 

schrotte der beiden Bildschirmgenerationen und stellt damit 
eine strategisch und wirtschaftlich interessante, innovative 
Lösung dar“, freut sich Preisträger robert Wolf.

metallurge und Kaiserpfalz-Preisträger robert Wolf vom helmholtz-institut Freiberg 
für ressourcentechnologie am hzDr.

_Text . Tina schulz & Katarina Werneburg
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muLtiFLoW im iraK

uwe hampel kennt sich aus mit strömungen. gemeinsam 
mit Kollegen vom institut für Fluiddynamik am hzDr hat er 
in den letzten Jahren neuartige sensoren und ausgefeilte 
messtechniken für komplexe strömungen aus zwei Phasen – 
also aus einer Flüssigkeit und gas oder Dampf – entwickelt. 

„mittlerweile haben wir unsere Forschungen auf Dreiphasen-
strömungen ausgedehnt, weil diese in vielen Prozessen der 
chemischen industrie eine wichtige rolle spielen", so hampel. 
er verdeutlicht dies mit einem Beispiel: „Bei der sogenannten 
heterogenen Katalyse wird gas in einen mit flüssigen ein-
satzstoffen gefüllten chemiereaktor eingedüst. an den in der 
Flüssigkeit mitströmenden Katalysator-Partikeln kommt es 
dann zur gewünschten chemischen reaktion. unsere grundla-
genuntersuchungen dienen dem ziel, die effizienz von solchen 
chemischen Prozessen zu erhöhen.“

aber auch in einem anderen anwendungsgebiet sind zwei- 
und Dreiphasenströmungen von herausragender Bedeutung: 
für die Förderung und Verarbeitung von erdöl und erdgas. 
Während dieses Thema für die deutsche Wirtschaft naturge-
mäß weniger interessant ist, gibt es Länder und regionen, 
deren Wachstum, Wohlstand und damit soziale und politische 
stabilität sehr eng mit diesem Wirtschaftszweig verbunden 
sind. ein gutes Beispiel dafür ist der irak, wo abseits der poli-
tischen Wirren des Kernlandes das erdölreiche Kurdistan der-
zeit einen bisher unerreichten wirtschaftlichen aufschwung 

erlebt. Wie in jedem anderen Wirtschaftszweig ist eine 
exzellente ausbildung von ingenieuren und Wissenschaftlern 
eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltigen wirtschaft-
lichen erfolg. Daher hat sich die universität zakho das ziel 
gesetzt, sich im irak als exzellenzuniversität auf dem gebiet 

der erdöl- und erdgastechnologien zu etablieren. uwe ham-
pels abteilung ist für sie perfekter Partner für eine zukünftige 
zusammenarbeit. Die neue Kooperation kommt jedoch nicht 
von ungefähr, denn einer der irakischen Leiter des Projektes 
war während seiner Promotionstätigkeit vor einigen Jahren an 
einer gemeinsamen Forschungsarbeit zwischen der britischen 
universität nottingham und dem hzDr beteiligt.

Bei der gewinnung von erdöl müssen verschiedene Flüssigkei-
ten und gase – beides fasst der Begriff Fluide in einem Wort 
zusammen – aus dem unterirdischen reservoir an die ober-
fläche gefördert und dort getrennt werden. neben rohöl sind 
dies methangas, co

2 und Wasser, aber auch Feststoffe wie 
etwa sand oder methanhydrate. Technologisch und wissen-
schaftlich interessante Fragestellungen sind: Wie lassen sich 
die einzelnen Fluide in der Pipeline mengenmäßig erfassen? 
Wann wird das reservoir unwirtschaftlich? Welche Verfahren 
zur Trennung der Fluide sind effizient und wirtschaftlich? Wie 
verhalten sich strömungen mit mehreren Phasen in langen 
rohrleitungen? unter welchen umständen entstehen Druck-
schläge durch Pfropfenbildung? Welche Druckverluste entste-

_Text . christine Bohnet

Verarbeitungsanlage für rohöl im irak. Bild: Fotolia © superkiss
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hen durch die strömung und wie lassen 
sie sich mindern? Wie handhabt man 
zähflüssiges rohöl? Wie verhalten sich 
Feststoffe im Förderstrom? Wie sehen 
optimale mehrphasen-Pumpen aus?

zur Beantwortung derartiger Fragen 
sowie zur praxisnahen ausbildung ihrer 
ingenieurstudenten will die universität 
zakho ein Labor für mehrphasen-strö-
mungen aufbauen. gefördert durch den 
Deutschen akademischen austausch-
dienst (DaaD) startete im april 2014 
im rahmen des irakisch-Deutschen 
Partnerschaftsprogramms für universi-
täten die Phase a der zusammenarbeit: 
die anbahnung einer Forschungskoope-
ration zwischen der universität zakho 
und dem hzDr. 

Das helmholtz-zentrum wird als refe-
renzpartner die universität im irak bei 
aufbau, einrichtung und Betrieb eines ei-
genen mehrphasen-Labors unterstützen. 
hier sollen in zukunft neue Technologien 
für die erdgas- und erdölfördertechnik, 
wie beispielsweise mehrphasen-mengen-
messgeräte oder -Pumpen, erprobt und 
entwickelt werden. Die universität zakho 
finanziert alle arbeiten, die nötig sind, 
um die neuen Versuchsstände auszule-
gen und mit messtechnik auszustatten. 
auch Training und Weiterbildung stehen 
hoch im Kurs. irakische ingenieure und 
Wissenschaftler sollen an den neuen 
Versuchsständen, aber auch im rahmen 
von Kursen und durch projektbezogene 
zusammenarbeit am hzDr ausgebildet 
werden. nicht zuletzt können besonders 
fähige nachwuchswissenschaftler von 
der zusammenarbeit profitieren, indem 
sie in gemeinsamen Projekten promo-
vieren. 

Der aufbau des Labors im irak steht je-
doch erst in der Phase B der Förderung 
durch den DaaD an, die nun gestartete 
Phase a beinhaltet Workshops zum in-
formationsaustausch und zum Kennen-
lernen der Partner sowie das erarbeiten 
eines festen Programmplans inklusive 
zeit- und Finanzierungsplanung. eine 
Kooperationsvereinbarung soll die erste 
Phase abschließen. 

KontaKt

_institut für Fluiddynamik am hzDr
Prof. Uwe Hampel
u.hampel@hzdr.de

Von den rund 30.000 Beschleunigern 
weltweit ist ein gutes Drittel für die me-
dizin im einsatz. meist handelt es sich 
um Linearbeschleuniger, die harte rönt-
genstrahlung oder elektronen für die 
strahlentherapie produzieren, und das 
täglich sowie mit hoher Verfügbarkeit. 
Die zahl der Kliniken, die einen Kreis- 
oder ringbeschleuniger betreiben, ist 
dagegen noch überschaubar klein. Wäh-
rend in Dresden bald ein mehrere hun-
dert Tonnen schwerer Kreisbeschleuni-
ger Protonen für die neue Krebstherapie 
mit geladenen Teilchen liefern wird, 
können an der heidelberger ionenstrahl-
Therapie am ringbeschleuniger auch 
Kohlenstoff-ionen und weitere ionen-
sorten erzeugt werden. 

Die giganten in der Welt der Beschleu-
niger sind aber sicherlich nur in großen 
Forschungszentren vorhanden. Kommt 
es dort zur entdeckung neuer Teilchen, 
dann sorgt dies regelmäßig für schlag-
zeilen in den medien. ein spektakuläres 
Thema war etwa der nachweis des 
higgs-Teilchens an der europäischen or-
ganisation für Kernforschung cern, für 
dessen Vorhersage im vergangenen Jahr 
der nobelpreis Physik verliehen wurde. 

um dieses Teilchen noch genauer 
vermessen zu können, soll die energie 
des größten Teilchenbeschleunigers der 
Welt – der Large hadron collider (Lhc) 
hat einen umfang von knapp 27 Kilome-
tern – noch einmal verdoppelt werden. 
Dies war nur eines von vielen Themen, 
mit denen sich die rund 1.500 Teilneh-
mer auf der Weltbeschleunigerkonferenz 

„iPac“ vom 15. bis 20. Juni 2014 in 
Dresden beschäftigten. Forscher vom 
cern hielten allein acht Vorträge auf 
der „international Particle accelerator 
conference“, aber auch andere zentren 
waren gleich mit mehreren rednern 
vertreten. so auch das hzDr: michael 
gensch berichtete über den aufbau 
einer superstrahlenden Quelle für 
Terahertz-strahlen im eLBe-zentrum für 
hochleistungs-strahlenquellen. Koope-
rationspartner des aufwendigen Projekts 
sind die helmholtz-zentren DesY und 
Karlsruher institut für Technologie, die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
sowie der european XFeL und das ameri-
kanische Beschleuniger-Labor sLac. 

eine rossendorfer eigenentwicklung, 
die supraleitende elektronenkanone, 
war dagegen das Vortragsthema des 
Physikers Jochen Teichert. Diese zu-
kunftstechnologie sorgt dafür, dass der 
elektronenstrahl des Beschleunigers 
eLBe am hzDr eine besonders hohe 
Qualität aufweist. „Viele spannende 
Projekte auf dem gebiet der Teilchenbe-
schleunigung werden derzeit realisiert, 
denn mit immer noch intensiveren und 
brillanteren strahlen können Forscher 

die Kräfte verstehen, die unsere Welt 
zusammenhalten“, freute sich Peter 
michel vom hzDr über das Welttreffen 
der Beschleunigerexperten. er hatte die 
organisation vor ort zu verantworten 
und ihm ist es unter anderem zu verdan-
ken, dass die iPac-Konferenz 2014 in 
Dresden stattfand. (cB)

beschleuniger in medizin und Forschung

Konferenzempfang im albertinum Dresden
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terminvorschau 

25. - 29.08.2014
Fifteenth international symposium on 
capture gamma-ray spectroscopy 
and related Topics (cgs15)
hzDr | gemeinsam mit Technischer 
universität Dresden

03. - 07.11.2014
advanced Techniques in actinide 
spectroscopy 2014 (aTas 2014)
hzDr 

strahlenschutzkurse an der hZdr-
Forschungsstelle in Leipzig

08. - 12.09.2014 
Fachkunde (module gh, og)

23.09.2014 
aktualisierungskurs

07. - 09.10.2014
Fachkunde (module gg, Fa)

Kunst im hZdr

04.09.2014
eberhard von der erde

Lehrer-infotage im 
schülerlabor deltaX

21. und 25.08.2014
hzDr 

ein spezieller Luftsammler das abrauchen einer zigarette 
erledigt hatte, konnten die Jugendlichen mit messgeräten den 
Filter untersuchen und herausfinden, dass selbst der zigaret-
tenrauch radioaktiv ist. insgesamt informierten sich rund 4.000 
Besucher am stand des rossendorfer schülerlabors. (Ts)

  www.hzdr.de/deltax

der Lhc im Klassenzimmer

obwohl der riesige Teilchenbeschleuniger Lhc (Large hadron 
collider) am cern, dem europäischen zentrum für Teilchen-
physik in genf, eine starke Faszination auf die Öffentlichkeit 
ausübt, bleibt vielen menschen verborgen, was sich genau bei 
dem größten experiment der Welt abspielt. um die experi-
mente am cern schülern zu vermitteln, hat michael Kobel 
deshalb die Programme „international masterclasses“ und 
„netzwerk Teilchenwelt“ entwickelt.

Dem Professor der Tu Dresden geht es dabei allerdings 
weniger darum, bei den Teilnehmern Detailwissen aufzubau-
en. Vielmehr sollen sie erfahren, wie moderne Forschung in 
großen internationalen Kollaborationen abläuft. Die schüler 
schlüpfen in die rolle von cern-Wissenschaftlern. unter 
anleitung von Teilchenphysikern, die entweder in die schulen 
kommen oder ihre Forschungsinstitute für die Jugendlichen 
öffnen, werten sie Daten von Teilchenkollisionen, die am 
cern aufgezeichnet wurden, aus. Jährlich erhalten so rund 
5.000 schüler in Deutschland einen einblick in die Welt der 
Teilchenphysik. Besonders die eigenen messungen und der 
Kontakt zu den Forschern hinterlassen bei vielen Teilnehmern 
einen bleibenden eindruck. Für diese Leistung und vor allem für 
sein langjähriges engagement, Jugendlichen die Teilchenphysik 
zu vermitteln, hat die Deutsche Physikalische gesellschaft (DPg) 
den georg-Kerschensteiner-Preis 2014, der mit 3.000 euro 
dotiert ist, an michael Kobel verliehen. (uB, si)

  www.teilchenwelt.de

mit deltaX zum doktortitel!

einen Doktortitel bekommen, bevor man überhaupt mit der 
schule fertig ist, noch dazu ganz ohne Prüfungsstress?
möglich ist das im Dresdner Juniordoktor-Programm. Bei die-
sem Projekt bieten mehr als 30 Dresdner institute und Firmen 
schülern der 3. bis 12. Klasse die möglichkeit, einen Blick 
in die Welt der modernen Forschung zu werfen. Das hzDr-
schülerlabor DeltaX hat sich an dem Programm mit einem 
experimentiertag zur radioaktivität beteiligt. Dabei konnten 
die schüler echte messgeräte aus den Laboren testen und 
erforschen, woher die radioaktivität in der Luft oder in un-
terschiedlichen Lebensmitteln kommt. abstand und abschir-
mung – zwei wichtige gesetze beim umgang mit radioaktiven 
stoffen – wurden an neuen medientischen erprobt, die 
verschiedenste strahlungsquellen virtuell simulieren können.

Die letzte gelegenheit, am DeltaX-Programm teilzunehmen, 
gab es im hörsaalzentrum der Tu Dresden während der 12. 
Langen nacht der Wissenschaften am 4. Juli 2014. highlight 
war die station zum radioaktiven zigarettenrauch. nachdem 
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schüler auf der suche nach virtuellen strahlungsquellen 
im schülerlabor DeltaX.
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EXZELLENZ AUS  
WISSENSCHAFT UND KULTUR
DRESDEN-concept ist der synergetische Verbund der Technischen 

Universität Dresden mit starken Partnern aus Wissenschaft und Kultur. 

Unser gemeinsames Ziel: Dresden als Wissenschaftsstandort an 

die Weltspitze bringen!


