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„Es gEht um dEn aktivEn kompEtEnzErhalt“
sören Kliem, Leiter der abteilung für reaktorsicherheit am hzDr, im interview

gEschossE mit ungEhEurEr präzision
hochgeladene Teilchen erzeugen kleinste hügel oder Löcher im nanometerbereich

nEuEs domizil für ExzEllEntE forschung
Feierliche einweihung des nationalen zentrums für strahlenforschung in der onkologie – oncoray
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Liebe Leserinnen 
und Leser,  

welche ressource ist ihnen wichtig? ist es freie zeit, sind es 
persönliche Fähigkeiten oder einfach geld? auch natürliche 
ressourcen wie eine unverfälschte Landschaft oder das meer 
mit seiner Fülle an Lebewesen sind für viele von besonde-
rem Wert. Werden ressourcen zum Forschungsgegenstand, 
beschäftigen sich Wissenschaftler in intensiver Weise und 
oft über Jahre hinweg damit. sie suchen dabei nach neuen 
ansätzen, um die Verfügbarkeit oder die effizienz beim einsatz 
von ressourcen zu verbessern. Denkt man zum Beispiel an 
die erneuerbaren energien, so liefern uns zwar sonne, Wind 
und Wasser heute schon ausreichend strom, doch mangelt es 
noch an geeigneten zwischenspeichern und an der gewünsch-
ten ausbeute. Verborgene Potenziale stecken zudem in vielen 
industriellen Prozessen. Die Forschung kann hier durch opti-
mierung wichtige ressourcen, also zeit, energie und Kosten, 
einsparen helfen. 

Das hzDr hat die energie- und ressourcenforschung in den 
letzten Jahren erheblich ausgebaut, etwa durch die gründung 
des helmholtz-instituts Freiberg für ressourcentechnologie. 

„entdeckt“ stellt ein dort angesiedeltes Projekt zur Fern-
erkundung per helikopter und den verantwortlichen Leiter 
richard gloaguen vor. solaranlagen spielen in gleich drei 
geschichten eine rolle. ohne grundlegende Forschungen 
über einen längeren zeitraum wären die hier präsentierten 
Themen allerdings kaum möglich gewesen. Dies trifft auch 
für die arbeiten zu, bei denen es um die optimierung von 
industriellen Prozessen und Produkten geht. um materialien 
für den einsatz in Verbrennungsmotoren so modifizieren zu 
können, dass die reibung minimiert und die energieeffizienz 
verbessert wird, greift die materialforscherin sibylle gemming 
auf das repertoire des ionenstrahlzentrums und langjähriges 
Know-how zurück. ein anderes Beispiel: in der chemieindus-
trie finden häufig große Behälter Verwendung, in denen be-
stimmte reaktionen ablaufen. Diese lassen sich nicht einfach 
vom reagenzglas zum chemiereaktor skalieren und man kann 
sie in aller regel auch nicht direkt beobachten oder messen. 
Der Verfahrenstechniker markus schubert will die zumeist 
komplexen reaktionen genauer verstehen und so dazu beitra-
gen, ressourcen im industriellen maßstab einzusparen.

Damit Forscher dank immer ausgefeilterer experimente in 
neue Bereiche vorstoßen können, verbrauchen sie oft selbst 
teure und knappe ressourcen. so drohte dem hochfeld-
magnetlabor Dresden im hzDr ein drastischer mangel, das 
edelgas helium wurde knapp. Der Physiker Thomas herr-
mannsdörfer berichtet im interview, welche maßnahmen sein 
institut dagegen ergriffen hat.

expertenwissen ist zu einer unverzichtbaren ressource in 
vielen Bereichen geworden, angefangen bei der Forschung 
selbst über die industrie bis hinein in Politik und gesellschaft. 
unsere Wissenschaftler verwenden ihre energie darauf, 
Wissen zu schaffen und zu vermehren. sie fügen so mit jedem 
neuen Forschungsergebnis einen Baustein zu der immensen 
Wissens- bzw. ressourcenbibliothek hinzu, auf der auch unser 
Wohlstand beruht.

eine erhellende Lektüre wünscht ihnen

christine Bohnet
abteilung Kommunikation und medien im hzDr

TiTeLBiLD: solarthermische Kraftwerke, wie diese Parabolrinnen-
anlage mit etwa 3.200 Kollektoren des spanischen Weltmarkt-
führers abengoa solar in der nähe der us-amerikanischen stadt 
gila Bend, verwandeln die Wärme des sonnenlichts mit relativ 
einfachen technischen mitteln in strom. an welchen Projekten 
Wissenschaftler des hzDr forschen, um den Wirkungsgrad von 
solarthermischen anlagen zu erhöhen, erfahren sie auf den seiten 
04 bis 08 in dieser ausgabe. Foto: abengoa solar, s.a.
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Wie so oft steckt die Tücke im Detail. so setzen Wissenschaft-
ler und Politiker für die energiewende auf sonnenkraftwerke, 
die mit gebündelten sonnenstrahlen Wasser verdampfen und 
damit genau wie in einem Kohle- oder Kernkraftwerk Turbi-
nen und generatoren antreiben. Die so erzeugte elektrizität 
ist weitgehend klimaneutral, weil statt fossiler Brennstoffe 
die sonnenkraft Dampf erzeugt. Das Deutsche zentrum für 
Luft- und raumfahrt (DLr) untersucht eine vielversprechende 
Variante dieser Technik im spanischen almeria: Dort konzen-
trieren gewölbte spiegel die sonnenstrahlen auf lange rohre, 
in denen ihre energie direkt Wasser verdampft. im Prinzip ist 
das ganz einfache Physik. im Detail kann die strömung der 
Wasser-Dampf-mischung in diesem absorber-rohr aber recht 
instabil sein. Da solche instabilitäten in strömungen mit zwei 
Phasen die notwendige Kühlung beeinflussen und damit das 
material beanspruchen, wollen die ingenieure sie natürlich 
vermeiden. und das am besten von vornherein. genau dabei 
soll die Doktorarbeit von alexander hoffmann vom hzDr 
helfen. Für einen jungen ingenieur ist es natürlich ein Traum-
job, gleich in seiner Dissertation an einer zukunftstechnologie 
mitzuarbeiten. auch wenn die aufgabe erheblich komplizierter 

ist, als es auf den ersten Blick scheint. Denn das absorber-
rohr ist nicht etwa ein strohhalm, sondern hat innen fünf 
zentimeter Durchmesser und setzt sich aus verschiedenen – 
Kollektoren genannten – segmenten zusammen, die insge-
samt rund einen Kilometer lang sind. in diesem langen Teil 
fließt zwar ziemlich normales Wasser, das aber unter außerge-
wöhnlichen Bedingungen im Vergleich mit den sonst auf der 
erde üblichen Verhältnissen.

instabilitäten im rohr

schon ganz am anfang dieser anlage kann das Wasser unge-
fähr 260 grad celsius heiß sein. Damit es flüssig bleibt, liegt 
der Druck im rohr beim achtzigfachen des Luftdrucks in höhe 
des meeresspiegels. auf den ersten rund hundert metern des 
rohres heizt die gebündelte sonnenstrahlung das Wasser 
immer weiter auf, bis es zu verdampfen beginnt. Dann schafft 
es auch der hohe Druck nicht mehr, den Übergang von der 
Flüssigkeit zum Dampf zu verhindern. allerdings passiert das 
nicht schlagartig, sondern nach und nach. auf einer strecke 

// spezialisten für reaktorsicherheit des hzDr forschen an effizienteren sonnenkraftwerken.

_TeXT . roland Knauer

ohne VerLusTe: in der Testanlage DuKe wird Wasserdampf für die stromgewinnung
direkt in den rohren der Parabolrinnen erzeugt. Damit entfallen spätere zwischenschritte 
über Wärmeträger-medien. Foto: DLr

simuLierte strömungen
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von mehr als einem halben Kilometer liefern die gebündelten 
sonnenstrahlen energie in die Flüssigkeit, die jetzt aber nicht 
mehr die Temperatur erhöht, sondern immer mehr Flüssigkeit 
in Wasserdampf verwandelt. erst nach rund einem dreiviertel 
Kilometer ist das Wasser vollständig verdampft. Die restlichen 
gut 200 meter heizen die sonnenstrahlen diesen Dampf dann 
weiter auf. Je höher nämlich die Temperatur ist, umso effizien-
ter arbeitet die Turbine, umso höher ist der Wirkungsgrad und 
damit die ausbeute an elektrizität.

Die Tücke aber steckt im mittleren halben Kilometer, in dem 
aus einer mischung von Wasser und Dampf zunehmend mehr 
Dampf entsteht. „in dieser strömung aus zwei Phasen können 
aus verschiedenen gründen instabilitäten auftreten“, erklärt 
alexander hoffmann. im einfachsten Fall passiert das, wenn 
nach längerer zeit die sonne wieder durch die Wolken dringt. 
Dadurch erreicht mehr gebündelte sonnenenergie das rohr, 
verdampft mehr Wasser und verkürzt so die strecke, auf der 
beide Phasen unterwegs sind. Die ingenieure können sich 
noch eine ganze reihe von möglichkeiten vorstellen, wie 
solche instabilitäten entstehen, die das material belasten und 
damit seine haltbarkeit verkürzen können. schlimmer noch: 
möglicherweise entstehen instabilitäten, die bisher noch gar 
nicht beobachtet wurden.

Kerntechnisches Know-how 
für sonnenkraftwerke 

um die Vorgänge besser zu verstehen, kann man die strö-
mungsverhältnisse in der mischung aus Wasser und Dampf 
im computer simulieren. Dafür eine software zu entwickeln, 
würde den rahmen einer Doktorarbeit allerdings bei weitem 

sprengen. Die gesellschaft für anlagen- und reaktorsicherheit 
grs in garching bei münchen hat jedoch eine simulations-
software für ein ganz anderes, aber sehr ähnliches Problem 
bereits entwickelt und erfolgreich angewendet. strömungen 
aus den beiden Phasen Wasser und Dampf können nämlich 
auch im Kühlkreislauf eines Kernkraftwerkes zirkulieren. auf 
diese grs-software aThLeT greifen die hzDr-ingenieure zu-
rück. sie kennen schließlich sowohl die simulationsprogram-
me wie auch die abläufe in Kernkraftwerken sehr gut. genau 
auf diesen Know-how-Transfer gründet alexander hoffmann 
seine Forschung.

Dabei will er allerdings nicht nur herausbekommen, ob es 
noch nicht beobachtete instabilitäten gibt. Vor allem möch-
te er untersuchen, in welchen Bereichen ein zuverlässiger 
Betrieb möglich ist. Darüber hinaus könnte man die software 
auch nutzen, um das gesamte sonnenkraftwerk besser zu re-
geln. mit diesem Wissen, das Forscher am DLr zum Teil auch 
noch in praktischen experimenten testen, sollten sich dann 
Parabolrinnen-Kraftwerke nicht nur besser, sondern auch 
preiswerter betreiben lassen.

KontaKt

_institut für ressourcenökologie im hzDr
alexander hoffmann
alexander.hoffmann@hzdr.de

_Deutsches zentrum für Luft- und raumfahrt (DLr)
institut für solarforschung
dr.-ing. tobias hirsch
tobias.hirsch@dlr.de

KraFTWerK maL anDers: 
Bei Parabolrinnen-Kraftwerken 
wird die sonnenstrahlung auf 
ein absorber-rohr im Fokus 
des spiegels konzentriert. Die 
Wärmeenergie im rohr wird wei-
tergeleitet, mit ihrer hilfe wird 
Wasserdampf zum antrieb einer 
Turbine erzeugt. Foto: DLr
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Tag für Tag steht die sonne am himmel. mit ihren strahlen 
schickt sie Licht und Wärme zur erde, und diese energie 
übertrifft den globalen energieverbrauch um ein Vielfaches. 
schon seit langem wird deshalb erkundet, wie sich dieses 
unermessliche geschenk nutzen lässt. mittels Photovoltaik 
und solarthermie versucht man, das sonnenlicht zu ernten 
und auf diesem Wege umweltfreundlich und emissionsfrei 
strom und Wärme zu erzeugen. eine möglichkeit dazu bieten 
thermische solarkraftwerke, die heute schon vielfach in 
sonnenreichen regionen der erde arbeiten. Dazu gehören 
beispielsweise Parabol-anlagen, bei denen spiegelrinnen das 
sonnenlicht auffangen und auf ein zentrales rohr bündeln, 
das von einer Flüssigkeit durchströmt wird (siehe auch seiten 
04 und 05). hier wird sonnenlicht mit vergleichsweise ein-
fachen technischen mitteln in strom verwandelt. Die bislang 
weltweit größte anlage wurde just im märz dieses Jahres in 
abu Dhabi eröffnet. sie bedeckt die Fläche von 350 Fußballfel-

dern, besteht aus einer viertel million spiegeln und versorgt 
20.000 haushalte im emirat mit strom. Bei einer anderen 
Bauweise, der solarturm-anlage, fokussiert eine Vielzahl 
planarer und nachführbarer spiegel das sonnenlicht auf einen 
Punkt an einem hohen Turm, wo wiederum ein Wärmeträger 
die energie aufnimmt und weiterführt.

Das Potenzial solcher anlagen ist noch bei weitem nicht 
ausgeschöpft. um den Wirkungsgrad zu erhöhen, kooperieren 
Wissenschaftler vom helmholtz-zentrum Dresden-rossendorf 
mit der spanischen Firma abengoa, einem Pionier in der ener-
gieforschung. „Wir suchen nach neuen effizienten materialien, 
die dafür sorgen, dass mehr sonnenlicht geerntet wird“, sagt 
gintautas abrasonis vom hzDr. als dünne Beschichtung auf 
der zentralen absorber-einheit sollen diese Werkstoffe das 
gesamte sichtbare Licht auffangen und in Wärme umwandeln, 
die nicht wieder abgestrahlt werden darf. Deshalb untersu-

_TeXT . uta Bilow

das sonnenLiCht ernten

// materialforscher aus dem hzDr und Weltmarktführer abengoa aus spanien erforschen 

gemeinsam, wie man den Wirkungsgrad von solaranlagen erhöhen kann. 

PoTenziaL ausschÖPFen: gemeinsam mit abengoa solar, dem Betrei-
ber dieser Parabolrinnen-anlage bei sevilla, arbeiten materialforscher des 
hzDr daran, den Wirkungsgrad von thermischen solarkraftwerken zu 
erhöhen. Foto: abengoa solar, s.a.
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hoch hinaus: Die weltweit erste kommerzielle 
solarturm-anlage in der nähe von sevilla produ-
ziert eine energiemenge, mit der 6.000 haushalte 
versorgt werden können. Foto: abengoa solar, s.a.

chen die Dresdner Forscher verschiedene Werkstoffe auf 
ihre eignung als absorber, beispielsweise nanokomposite 
auf der Basis von Kohlenstoff und stickstoff oder oxide, die 
im ionenstrahlzentrum mit seinen vielfältigen möglichkeiten 
maßgeschneidert erzeugt und modifiziert werden können. 

allen effizienten absorbern ist gemein, dass sie schwarz sind. 
„Das ist wie beim autolack: ein schwarzes auto wird außen 
viel heißer als ein helles“, erläutert der Physiker. Diese alltags-
erfahrung können die hzDr-Forscher ganz exakt vermessen. 
Dazu haben sie im ionenstrahlzentrum eine neue anlage 
installiert, ein sogenanntes cluster-Tool. auf mehreren Quad-
ratmetern Fläche stehen Kammern aus glänzendem stahl, die 
über Tunnel miteinander verbunden sind. Über eine schleuse 
kann man Proben in das unter Vakuum stehende system brin-
gen und mit greifern von einer Kammer in die andere trans-
portieren. Das cluster-Tool eröffnet den Wissenschaftlern 
einzigartige möglichkeiten. Verschiedene atomsorten lassen 
sich zielgerichtet in eine Probe einbringen. „Damit können wir 
die eigenschaften des materials einstellen“, erklärt gintautas 
abrasonis. zugleich lässt sich mit hilfe der ionenstrahl-
analytik messen, wie die verschiedenen chemischen elemente 
innerhalb der schichten verteilt sind und wie die optischen 
und thermischen eigenschaften dadurch beeinflusst werden. 

schwarze schichten unter 
umweltbedingungen testen

Kernstück des cluster-Tools ist eine Kammer, in der sich 
praxisnahe Bedingungen nachstellen lassen. an den standor-
ten von solaranlagen ist es tagsüber sehr heiß, nachts kühlt 
es dagegen stark ab. Wo das fokussierte sonnenlicht hin-
fällt, können Temperaturen von mehr als 1.000 grad celsius 
entstehen. außerdem muss die Beschichtung mechanisch 
stabil sein, ein sandsturm sollte sie nicht zerkratzen. und 
auch die normale umgebung – Luft, sauerstoff, Wasserdampf 
– darf der absorber-schicht nichts anhaben. Das material 
muss also vielfältigen Belastungen standhalten. Die neue 
„environmental“-Kammer erlaubt es, die Bedingungen zum 

KooPeraTionsParTner: campus Palmas altas in sevilla, sitz 
der spanischen solarfirma abengoa. Foto: abengoa solar, s.a.
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Beispiel in der Wüste oder bei hoher Luftfeuchtigkeit nach-
zustellen und dabei die eigenschaften der materialien zu 
messen. 

Bei einem zweiten Projekt, an dem die hzDr-Forscher mit 
den spanischen Kollegen arbeiten, geht es um Photovoltaik, 
also die direkte umwandlung von sonnenlicht in strom. im 
Fokus stehen hier Dünnschicht-solarzellen auf silizium-Basis, 
deren Wirkungsgrad die Forscher weiter in die höhe treiben 
möchten. Die hzDr-Forscher setzen dabei auf ein innovatives 
Konzept: nano-strukturen sollen dem Werkstoff silizium eine 
neue Leistungsfähigkeit verleihen. „Durch eine besondere ther-
mische Behandlung können wir nanokomposite auf silizium-
Basis herstellen“, so gintautas abrasonis. Der Physiker 
untersucht anschließend die eigenschaften der Proben, also 

ihre optischen merkmale und den elektrischen Transport 
im material. erste ergebnisse sprechen dafür, dass diese 
nanostrukturen dem herkömmlichen silizium überlegen sind. 
Die Kooperation mit abengoa besteht seit Jahresbeginn; in 
spanien und in Dresden sind bislang insgesamt zwei Wissen-
schaftler und drei Doktoranden in dem Projekt beschäftigt. 
Daher ist gintautas abrasonis zuversichtlich, mit dem Team 
Wege zu finden, wie das sonnenlicht mit noch mehr effizienz 
geerntet werden kann.

KontaKt

_institut für ionenstrahlphysik und materialforschung im hzDr
dr. gintautas abrasonis
g.abrasonis@hzdr.de

einmalige messtechnik 
für die solarthermie

in solarthermischen Kraftwerken, wie beispiels-
weise in Parabolrinnen-Kraftwerken, wird über 
gewölbte spiegel das sonnenlicht in einem rohr 
gebündelt, um das darin befindliche Wasser zum 
antrieb von turbinen in dampf umzuwandeln. 
solche strömungsgemische aus gas- und Flüssig-
anteilen werden mehrphasen-strömungen genannt. 
im hZdr entwickelte gittersensoren erfassen im 
rohrquerschnitt die strömungsstruktur und den 
dampfgehalt von mehrphasen-strömungen mit 
hoher räumlicher und zeitlicher auflösung.  die so 
gewonnenen daten können einen beitrag leisten, um 
die effizienz eines Parabolrinnen-Kraftwerks zu be-
stimmen. Zugleich liefern die messungen wertvolle 
informationen für grundlegende untersuchungen 
einerseits und für die auslegung andererseits. die 
systeme aus dem hZdr halten temperaturen bis 
zu 300 °C und drücken bis zu 70 bar stand – ein 
einsatzbereich, welcher derzeit im bereich der hoch-
aufgelösten mehrphasen-messtechnik einmalig ist.

im hzDr entwickelter gittersensor für anwendungen 
bei hohen Drücken und Temperaturen.

gemeinsame sache: irene heras 
Pérez, aBengoa research (mi.) 
mit den hzDr-Forschern gintautas 
abrasonis (re.) und erik schumann.

KontaKt

_institut für Fluiddynamik im hzDr
Eckhard schleicher
e.schleicher@hzdr.de



 TiTel// Das Forschungsmagazin aus Dem hzDr

WWW.hzDr.De

08

09

_TeXT . christine Bohnet

VieL energie im abFaLL

als hauchdünne scheiben liegt das halbleitermaterial silizium 
auf unseren Dächern, eingepackt in solarmodulen, die heute 
oft kostengünstig in asien produziert werden. ein beträcht-
licher Teil des mit hohem energieaufwand gewonnenen 
siliziums geht aber unmittelbar bei der herstellung der Wafer 
verloren. Beim zuschneiden der scheiben aus großen Barren 
entsteht abfall in Form von feinem siliziumpulver. Besonders 
ärgerlich ist, dass fast genau so viel rohmaterial als abfall an-
fällt, wie material am ende in den scheiben steckt. Das liegt 
daran, dass die zum einsatz kommende säge – zum Beispiel 
ein Draht aus siliziumkarbid oder auch aus Diamant – beinahe 
genau so dick ist wie die scheibe selbst. Könnte man den sä-

gestaub nicht auffangen, erneut aufschmelzen und damit die 
material- und energieeffizienz von solar-silizium wesentlich 
erhöhen? Das fragten sich die italienische Firma garBo und 
der Physiker sven eckert vom helmholtz-zentrum Dresden-
rossendorf. er koordiniert seit kurzem das eu-Projekt 
„siKeLor“, an dem auch die universitäten greenwich aus 
großbritannien und Padua aus italien sowie die mittelständi-
sche Firma eaaT aus chemnitz beteiligt sind.

mit welchen herausforderungen sich die eu-Partner in 
sachen rohstoffaufbereitung konfrontiert sehen, beschreibt 
sven eckert so: „Die siliziumspäne im sägestaub sollen 

// Die energieausbeute von solarmodulen, wie sie landauf, landab in großen energieparks oder auf 

den Dächern von Privathäusern zu finden sind, ist bekanntermaßen nicht riesig, der energieeinsatz 

für deren Produktion dafür umso mehr. Die aufbereitung von Produktionsabfällen könnte hier zur 

zauberformel werden.

Foto: © il-fede – fotolia.de
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möglichst sortenrein neu eingeschmolzen werden. Deshalb 
müssen wir sie zunächst von der Flüssigkeit trennen, die beim 
sägen eingesetzt wird. Danach wird der staub verdichtet 
und aufgeschmolzen. allerdings enthält dieser staub Verun-
reinigungen. Da die oberfläche der späne im Vergleich zum 
Volumen groß ist, kommt es zur oxidation, sodass sich sehr 
viel siliziumdioxid bilden kann. zudem gelangen Kohlenstoff-
partikel in den sägestaub und beim schmelzen entsteht das 
ebenfalls unerwünschte siliziumkarbid. unser ziel ist ein 
ökonomisch vernünftiger Prozess, um den siliziumabfall indus-
triell aufzuarbeiten.“

ohne magnetfelder geht es nicht

am ende des auf drei Jahre angelegten eu-Projekts soll 
solch ein industrietauglicher Prozess entwickelt sein. eine 
besondere rolle kommt dabei dem elektromagnetischen 
rühren und separieren zu. magnetfelder werden schon lange 
in der Kristallzüchtung eingesetzt, etwa bei der herstellung 
von silizium-einkristallen mit Durchmessern von bis zu 300 
millimetern, wie sie die moderne chipproduktion benötigt. Die 
Wirkung eines berührungslos von außen angelegten magnet-
felds auf die strömung in einer elektrisch leitfähigen schmel-
ze ist enorm: schmelzen lassen sich damit rühren, beruhigen, 
abbremsen oder auch verwirbeln. 

Die hzDr-Forscher verfügen hier über langjähriges Know-how, 
und zwar gerade auch, wenn es um in schmelzen eingeschlos-
sene schmutzpartikel geht. „Vor allem die Frage, wie magnet-
feld und spule konfiguriert sein müssen, um die verunreinigte 
mischung effizient zu rühren, beschäftigt uns sehr. stellen 
sie sich einen eimer mit einer Flüssigkeit und Dreckflocken 
vor. sie können einerseits so rühren, dass die Flocken sehr 
gleichmäßig verteilt sind und sie damit leben können. oder es 
gelingt ihnen, den schmutz durch das rühren zu separieren 
und ihn an den rand wandern zu lassen, wo sie ihn abfischen 
können“, erläutert sven eckert die möglichen alternativen. 

ohne BerÜhrung: magnetfelder rühren 
flüssige metalle um, sie können eine strömung 
aber auch bremsen oder beschleunigen. Josef 
Pal führt ein experiment am muLTimag-stand 
im hzDr durch (muLTimag - multi Purpose 
magnetic Field system). Foto: Frank Bierstedt
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ein erster Vorschlag der Firma garBo für die Verdichtung 
des sägestaubs liegt bereits vor. Das verdichtete material 
soll durch hochfrequente magnetfelder induktiv erhitzt und 
geschmolzen werden. Danach kommt es darauf an, die Ver-
unreinigungen am rand der schmelze anzureichern und dort 
abzutrennen. aufgrund der unterschiedlichen elektrischen 
Leitfähigkeit von silizium und den siliziumoxid- bzw. silizium-
karbid-Partikeln wirkt eine elektromagnetische Kraft auf die 
schmutzteilchen, die so eingestellt werden kann, dass sich die 
Verunreinigungen zum rand hin bewegen. gleichzeitig muss 
man aber darauf achten, dass die ebenfalls vom magnetfeld 
hervorgerufene strömung im silizium durch intensives mi-
schen diesen separationseffekt nicht wieder zunichte macht. 
es bedarf also einer trickreichen Kombination der magnetfeld-
parameter, um das gewünschte ergebnis zu erreichen.

„Daran arbeiten wir gerade. Wir können an muLTimag, 
unserer magnetischen multifunktionsanlage im hzDr, 
unterschiedliche strömungsformen und geschwindigkeiten 
einstellen und bauen darauf, dass es uns gelingt, den richtigen 
Dreh zu finden“, so der Flüssigmetall-experte eckert. sobald 
die hzDr-Wissenschaftler dies erfolgreich mit ihrer modell-
Legierung – sie ist bereits bei zimmertemperatur flüssig – 
bewiesen haben, wollen sie einen Demonstrator bauen, um 
mit eigener messtechnik die Prozessschritte noch genauer zu 
verstehen. numerische modelle der Londoner Kollegen von 
der universität greenwich werden ebenfalls zum besseren 
Verständnis beitragen. 

Vor dem Transfer in die industrie müssen die ausgetüftelten 
Prozessschritte aber auch direkt am silizium erprobt werden; 
immerhin schmilzt das metall erst bei 1.410 grad celsius. Da 

die universität Padua in der Lage ist, silizium zu schmelzen 
und zu verarbeiten, können die Forscher dort auf grundlage 
der ergebnisse aus Dresden und London einen Demonstrator 
für den Prozess mit silizium bauen. Die chemnitzer Firma 
eaaT plant und liefert hierfür die stromversorgung. Diese 
anlage muss in der Lage sein, verschiedene heizschritte zu 
fahren und unterschiedliche Frequenzen für die magnetfelder 
einzustellen. im gegensatz zu dem heute gebräuchlichen heiz-
verfahren setzt das eu-Projekt auf ein induktionsverfahren, 
das man vom induktionsherd kennt, und auf dessen optimie-
rung, maßgeschneidert für die gewünschte Partikelseparation. 

Wissenschafts- und industriepartner haben das ziel fest vor 
augen: mit einem einzigen Prozess in mehreren, teils parallel 
ablaufenden schritten das teure abfallmaterial silizium zu 
verdichten, einzuschmelzen und die unvermeidlichen Dreck-
partikel zu separieren und abzutrennen – und das alles unter 
ökologischen wie ökonomischen gesichtspunkten. so, davon 
ist sven eckert überzeugt, kann die energieausbeute von 
Photovoltaik-silizium um einen wesentlichen Faktor verbes-
sert werden, selbst wenn man bedenkt, dass für das Ver-
dichten und einschmelzen der siliziumspäne ebenso energie 
eingesetzt werden muss wie für das elektromagnetische 
rühren und separieren. 

Wie weiter mit dem silizium?

silizium ist auf dem schnell wachsenden solarmarkt das ma-
terial der Wahl, weil es relativ effizient sonnenenergie in elekt-
rischen strom umwandelt. in Deutschland sind derzeit etwa 
32 gigawatt Leistung an Photovoltaik-modulen installiert, die 
ausbaupläne der Branche sehen mehr als 200 gigawatt vor. 
nach wie vor sind neue Konzepte gefragt, mit denen sich der 
Wirkungsgrad weiter verbessern lässt. Wenn es im siKeLor-
Projekt gelingt, das als abrieb bei der Waferfertigung anfal-
lende rohmaterial aufzubereiten, könnte die solarindustrie 
nicht zuletzt Kosten einsparen. Derzeit wird silizium auf dem 
Weltmarkt mit rund 18 Dollar pro Kilogramm gehandelt – ex-
perten rechnen jedoch mit einem ansehnlichen anstieg in den 
nächsten Jahren –, die Partner im siKeLor-Projekt zielen für 
ihr recycling-Verfahren auf Kosten von lediglich zehn Dollar 
pro Kilogramm recyclefähigem material. 

schließlich kann auch eine Wiederverwertung ausgedienter 
solarmodule helfen, die energiebilanz der Photovoltaik weiter 
zu verbessern. sven eckert und seine hzDr-Kollegen machen 
sich schon heute gedanken darüber, ob – und wie – silizium-
abfall wiederaufbereitet werden kann. anders als beim her-
stellungsprozess haben sie es dann aber mit großen splittern 
und Bruchstücken der siliziumwafer zu tun. eine neue und 
sicherlich wiederum spannende herausforderung. 

TornaDo im LaBor: magnetfelder erzeugen in 
einem mit Flüssigmetall gefüllten zylinder strö-
mungen, die mit ultraschall-Technik untersucht 
werden können. Foto: rainer Weisflog

KontaKt

_institut für Fluiddynamik im hzDr
dr. sven Eckert
s.eckert@hzdr.de
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natürlich geht auch an der chemischen industrie die grüne 
Welle nicht vorbei: Die herstellung wichtiger Produkte kostet 
oft nicht nur viel energie, sondern gleichzeitig auch viel geld. 
seit etlichen Jahren ist die industrie daher dabei, ihre herstel-
lungsverfahren zu optimieren. Da bei vielen dieser Prozesse 
Flüssigkeiten eine rolle spielen, sind häufig die strömungen 
in den reaktoren für die energiebilanz und die ausbeute 
entscheidend. genau diese Vorgänge sind bisher nur wenig 
untersucht worden. Jetzt aber treibt markus schubert vom 
helmholtz-zentrum Dresden-rossendorf diese grundlagen-
forschung mit einem gezielten Blick auf solche anwendungen 
voran.

Der Verfahrenstechniker arbeitet dabei am Übergang vom re-
agenzglas zum großen chemiereaktor. im Labor funktionieren 
viele reaktionen sehr gut, verschlechtern sich aber deutlich, 
wenn sie im großtechnischen maßstab laufen. Das hat einen 
einleuchtenden grund: Weil bei vielen dieser reaktionen gase 
mit Flüssigkeiten interagieren, beeinflussen auch strömungen 
dieser beiden Phasen die geschwindigkeit der reaktion und 
den energieverbrauch. im reagenzglas spielen die strömun-
gen praktisch kaum eine rolle, im erheblich größeren chemie-
reaktor dagegen schon.

markus schubert untersucht strömungen aus gasen und 
Flüssigkeiten in einem „Blasensäulen-reaktor“. Das ist im 
Prinzip ein glaszylinder mit einem Durchmesser von rund 
20 zentimetern, der einige meter hoch sein kann und in den 
ersten Versuchen Wasser enthält. „in der industrie kommen 
zwar viele reaktionen in organischen Flüssigkeiten vor, aber 
Wasser ist ein referenzsystem, für das relativ viele ergebnis-
se vorliegen“, erklärt der Forscher diese Wahl. später will er 
dann natürlich auch organische Flüssigkeiten unter die Lupe 
nehmen.

// mit röntgenstrahlen strömungen verstehen und chemische Verfahren verbessern.

_TeXT . roland Knauer

Vom „reagenZgLas“ in den reaKtor

schneLLe BiLDer: Physikerin martina Bieberle 
nutzt die aufnahmen von strömungsgemischen 
aus Flüssigkeiten und gasen des röntgentomo-
graphen roFeX. sie zeichnen sich durch eine 
extrem hohe zeitliche auflösung aus. 
Foto: rainer Weisflog
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Kleinere Blasen für mehr ausbeute

nach unten schließt den zylinder eine Platte mit etlichen 
Löchern ab, durch sie wird das für die reaktion benötigte gas 
dosiert. strömt das gas nun durch diese Löcher, entstehen 
kleine Blasen, die in der säule nach oben steigen. Das pas-
siert aber keineswegs geradlinig, was schon ein Blick auf die 
Luftblasen zeigt, die ein Taucher beim ausatmen produziert. 
auch das läuft nicht gleichmäßig ab: Beim aufsteigen hat eine 
gasblase ja bereits die vor ihr liegende Flüssigkeit bewegt und 
erzeugt damit eine art sog für nachfolgende Bläschen. „ein 
wenig ähnelt der aufstieg von gasblasen der Bewegung eines 
Vogelschwarms, wo das ganze aussieht wie ein geordnetes 
chaos“, beschreibt schubert dieses Verhalten.

„Der aufstieg der gasblasen führt natürlich auch zu einer 
Vermischung der Flüssigkeit, die die Prozesse beeinflusst. Die 
Flüssigkeit strömt hauptsächlich in der mitte des rohres nach 
oben und sinkt an den rändern wieder ab“, erklärt der Forscher 
weiter. Für einen Verfahrenstechniker ist es daher sehr wichtig, 
das Verhalten der ströme von Flüssigkeit und gas exakt zu 
beobachten. obendrein will er nicht nur wissen, wie groß die 
einzelnen Bläschen sind, sondern auch noch, wie oft zwei oder 
mehrere von ihnen zu einer größeren Blase verschmelzen. Je 
mehr kleine Bläschen in der Flüssigkeit sind, umso größer ist die 
oberfläche des gases. genau diese große oberfläche wird für 
die reaktion benötigt. Wenige große anstelle vieler kleiner Bläs-
chen bedeuten demnach weniger ausbeute und höhere Kosten.

um die für die jeweilige reaktion optimalen Bedingungen 
herauszufinden, analysiert markus schubert die strömung 
mit einer ultraschnellen computertomographie, die am hzDr 

entwickelt wurde: Die normalerweise für diese Beobachtungs-
technik in Krankenhäusern verwendeten Tomographen lassen 
sich für die hier benötigten Kurzzeit-aufnahmen nicht schnell 
genug steuern. Daher nutzen die hzDr-Forscher röntgen-
strahlen, die beim auftreffen von elektronenstrahlen auf Wolf-
ram entstehen. Die elektronen aber können mit elektrischen 
spulen sehr schnell abgelenkt werden; entsprechend schnell 
ändert sich dann die Position der erzeugten röntgenstrah-
len. Diese werden vom Wasser stärker und vom gas weniger 
geschwächt. Detektoren messen anschließend, wie stark die 
röntgenstrahlung nach Passieren der strömung noch ist. aus 
dieser schwächung berechnen aufwändige Programme dann, 
ähnlich wie in der medizin, die Bilder der Blasen in der Flüssig-
keit. mit dieser Technik sind tausend Bilder von der strömung 
im glaszylinder in nur einer sekunde kein Problem.

Parallel dazu entwickelt markus schubert computermodelle, 
mit denen er die strömungen simulieren kann. erneut macht 
er das zunächst für Wasser und Luft. in diesen modellen muss 
der Forscher dann „nur noch“ die meist bekannten eigen-
schaften einer anderen Flüssigkeit eingeben, um auch dort die 
strömungen zuverlässig zu modellieren. und natürlich folgen 
später noch echte experimente, zum Beispiel mit organischen 
Lösungsmitteln. am ende will der Forscher der industrie so 
grundlagen liefern, mit denen sie den energieverbrauch der 
jeweiligen reaktionen verringern kann.

KontaKt

_institut für Fluiddynamik im hzDr
dr. markus schubert
m.schubert@hzdr.de

BLasensTrÖmung: Die abbildung zeigt bei-
spielhaft strömungsstrukturen, die sich in einer 
engen Blasensäule von 70 millimeter Durchmes-
ser einstellen können. Die messungen wurden 
mit der im hzDr entwickelten ultraschnellen 
röntgen-computertomographie durchgeführt. Die 
vielen „schnittbilder“ der strömung, die mit einer 
Frequenz von 1.000 hertz (also 1.000 Bildern pro 
sekunde) aufgenommen wurden, können dann zu 
dreidimensionalen strukturen zusammengefügt 
werden. 

in der studie wurde die Flüssigkeit immer mit der 
gleichen Luftmenge durchströmt, jedoch wurde 
von links nach rechts die Viskosität der Flüssigkeit 
erhöht. Viskose Flüssigkeiten können zum Beispiel 
im Bereich der abwasserbehandlung oder in 
Bioreaktoren auftreten und unterscheiden sich 
deutlich von Wasser. Damit ändert sich auch die 
strömungsstruktur – von wenigen kleinen Blasen 
über eine dichte Blasenströmung bis hin zur aus-
bildung von regelmäßigen großblasen. glycerin (%)
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// Bewegliche Teile im automotor sind hoher reibung ausgesetzt. Das führt zu unerwünschtem 

abrieb und energieverlusten. mit Funktionsschichten wollen hzDr-Forscher die reibung reduzieren.

_TeXT . uta Bilow

neue sChiChtKonZePte gegen reibung

gasenTLaDung: Während in einer Leuchtstoffröhre die gas- oder glimmentladung 
der Beleuchtung dient, erfüllt sie in dieser Beschichtungskammer die Funktion, 
argon-atome zu ionisieren, die violett leuchten. Foto: Jürgen Jeibmann

moderne PKWs verbrauchen immer weniger Treibstoff. Das 
freut die autofahrer, denn wenn der motor nicht so viel 
Benzin schluckt, sinken die Betriebskosten. Doch die ein-
sparungspotenziale sind noch lange nicht ausgeschöpft. 
Denn was mancher gar nicht weiß: ein erheblicher Teil des 
Kraftstoffs wird nicht in antriebsleistung umgesetzt, sondern 
geht unerwünscht verloren. Wenn die antriebskomponen-
ten wie Kurbelwelle oder Kolben arbeiten, werden nicht nur 
Kräfte übertragen, sondern es entsteht reibung – und die ist 
unerwünscht. reibung bedeutet energieverlust. sie hemmt 
die Bewegung, erzeugt Wärme und verursacht Verschleiß. 
Der Treibstoffverbrauch steigt an und parallel dazu auch der 
co2-ausstoß des autos. „reibung mindert die energieeffizienz“, 
sagt sibylle gemming vom institut für ionenstrahlphysik und 
materialforschung. „Was durch reibung verloren geht, ist 
verschwendet.“ am helmholtz-zentrum Dresden-rossendorf 
arbeitet die chemikerin daran mit, neue materialien zu 

entwickeln, die eine höhere energieeffizienz erlauben und 
dadurch helfen, Kraftstoff und schmiermittel einzusparen. Die 
Forschungsarbeiten sind ein Teilprojekt im spitzentechnologie-
cluster ecemP (european centre for emerging materials and 
Processes) Dresden.

im ecemP haben sich vor nunmehr sechs Jahren Wissen-
schaftler der Tu Dresden, der hTW Dresden, der Bergakade-
mie Freiberg und zahlreicher außeruniversitärer Forschungs-
einrichtungen - darunter auch des hzDr – unter der Leitung 
von Werner hufenbach (institut für Leichtbau und Kunststoff-
technik) zusammengeschlossen, um neuartige Werkstoffe 
zu erforschen und deren anwendungen aufzuzeigen. „Wir 
wollen neue mehrkomponentenwerkstoffe entwickeln, die in 
der energietechnik, der umwelttechnik und im Leichtbau zum 
einsatz kommen sollen“, umreißt sibylle gemming die aufga-
benstellung des clusters. zentrales Leitthema dabei ist die 
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energieeffizienz. seit fünf Jahren wird das spitzentechnologie-
cluster im rahmen der Landesexzellenzinitiative gefördert. 
„Dresden gilt als einer der führenden materialforschungs-
standorte in Deutschland“, weiß sibylle gemming. „in den 
insgesamt 14 Teilprojekten des clusters arbeiten chemiker, 
Physiker, Werkstoffforscher und ingenieure zusammen. Die 
ganze Bandbreite an Know-how ist vertreten.“

sächsisches Wissenspotenzial ausschöpfen

Forscher am hzDr koordinieren das Teilprojekt „carboFunct-
coat“. Die abkürzung steht für „Kohlenstoffbasierte Funk-
tionsschichten für tribologische anwendungen“. Tribologie 
ist das griechische Wort für reibungslehre. Die Forscher 
haben sich auf Bauteile spezialisiert, die im Verbrennungs-
motor ständiger Bewegung und damit großen Belastungen 
ausgesetzt sind. Dazu gehören beispielsweise Kolbenringe, 
Kolbenbolzen, exzenterwellen oder Teile der Treibstoffpumpe. 
„alle diese motorteile weisen anspruchsvolle dreidimensiona-
le geometrien auf“, sagt sibylle gemming. insbesondere der 
einsatz von Kraftstoffen aus nachwachsenden Quellen stellt 
die Beschichtung zudem vor besondere herausforderungen, 
da die Verbrennungschemie dieser sogenannten biogenen 
Kraftstoffe vielfältiger ist als bei fossilen Brennstoffen. 
Bislang haben die Forscher zwei Beschichtungen identifi-
ziert, die helfen könnten, energieverluste im bewegten motor 
einzudämmen. Bei der einen Beschichtung handelt es sich 
um sogenannten tetraedrisch-amorphen Kohlenstoff (ta-c). 
Das material ist eine Variante von sogenanntem diamond-like 
carbon DLc (diamantartiger Kohlenstoff), der schon seit 20 

Jahren bekannt ist und in industriellen anwendungen genutzt 
wird. Der ta-Kohlenstoff ist noch härter und dichter als DLc, 
zudem enthält er weniger Wasserstoff, was ebenfalls seine 
eigenschaften positiv beeinflusst. Die andere Beschichtung, 
mit der sich die reibung herabsetzen lässt, enthält zusätzlich 
metalle wie zum Beispiel nickel und weist eine hochgeordnete 
nanostruktur auf. Beide Beschichtungen sind extrem bestän-
dig – auch gegen erhöhte Temperaturen im motor –, reduzie-
ren die reibung und verhindern übermäßigen abrieb.

neuartige Werkstoffe auf Kohlenstoff-Basis

„am ionenstrahlzentrum des hzDr wie auch am Fraunhofer-
institut für Werkstoff- und strahltechnik (iWs) bei eckhard 
Beyer haben wir die möglichkeiten, motorbauteile mit Filmen 
auf der Basis von Kohlenstoff zu beschichten und so ihr rei-
bungsverhalten zu verbessern“, beschreibt sibylle gemming. 
Die dabei am hzDr genutzten ionenstrahlen eröffnen ein-
zigartige möglichkeiten der Werkstoffsynthese und -modifi-
zierung. eine neue high-Tech-anlage erlaubt es, komplexe 
Formen zu beschichten und dabei auch kleine unebenheiten 
auf der oberfläche auszugleichen. so entstehen sehr gleich-
mäßige, dabei aber hauchdünne Filme mit schichtdicken von 
100 nanometern und mehr. in Kooperation mit ingenieuren 
der Von arDenne anlagentechnik gmbh in Dresden haben 
sibylle gemming und ihr Team auch ein Verfahren ausge-
arbeitet, das die abscheidung dickerer schichten erlaubt, 
ohne dass der Beschichtungsvorgang länger dauert. Diese 
technologische entwicklung wurde jüngst zum Patent ange-
meldet.

high-Tech im schichTsYsTem: 
Die hzDr-Wissenschaftler stellen 
Funktionsschichten für hochbelas-
tete motorenteile in einer speziellen 
Plasmakammer her. grundlage dafür 
ist ein sputter-Verfahren, mit dem 
zunächst elektrisch geladene argon-
atome erzeugt werden. Beschleunigt 
man diese, „klopfen“ sie atome aus 
einer Kathode, die wiederum zu der zu 
beschichtenden materialoberfläche 
wandern und dort den gewünschten 
Film ausbilden. Foto: Jürgen Jeibmann
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Die beschichteten Bauteile werden regelmäßig unter realitäts-
nahen Bedingungen geprüft. Dies geschieht im institut für 
automobiltechnik an der Tu Dresden bei hans zellbeck, ei-
nem weiteren Partner im ecemP-Konsortium. Die ingenieure 
bauen die beschichteten Bauteile in den seriennahen Verbren-
nungsmotor des Versuchsstands ein und verfolgen, wie sich 
Kraftstoffverbrauch und co2-ausstoß ändern. „Die motorprüf-
stände sind mit modernster messtechnik ausgestattet“, sagt 
sibylle gemming. „Wir können dort unsere Kombinationen von 
Beschichtung und schmierstoff testen.“

simulation auf atomarer ebene

Vom atom zum komplexen Bauteil – unter diesem motto wird 
im ecemP geforscht. Die Wissenschaftler wollen nicht nur Be-
schichtungstechniken entwickeln oder fertige Komponenten 
produzieren, sondern Phänomene wie die reibung auch auf 
atomarer ebene verstehen. Was passiert beim Kontakt von 
zwei Bauteilen? Wie baut sich ein reibfilm zwischen einzelnen 
atomen auf? Welche Konsequenzen hat dies für das material? 
solchen Fragen gehen die hzDr-Forscher in Kooperation mit 
gotthard seifert, Tu Dresden (Theoretische chemie), nach. 
in simulationen wird nachgestellt, wie zwei Komponenten 
aneinander reiben und wo sich ein Widerstand aufbaut. Dabei 
haben die Wissenschaftler interessante Dinge herausgefun-
den. gelangen etwa zwei ta-c-schichten miteinander in engen 
Kontakt, ändert sich die chemische struktur der obersten 
atomlagen. Die grenzschicht wird weicher und die reibbelas-
tung sinkt. außerdem führt die strukturänderung dazu, dass 
ein schmiermittel besonders gut an die oberfläche andocken 
kann. so wird verständlich, warum die ta-c-schichten beson-
ders reibungsarm sind.

Die ergebnisse, die im rahmen von carboFunctcoat erzielt 
wurden, sind vor kurzem in ein neues Projekt gemündet: 
gemeinsam mit dem institut für Fertigungstechnik der Tu 
Dresden untersuchen sibylle gemming und ihr Team die mik-
roskopischen mechanismen von reibung und Verschleiß noch 
genauer. mit einer speziellen apparatur im ionenstrahlzentrum 

können die Wissenschaftler reibprozesse nachstellen und de-
ren auswirkungen unmittelbar analysieren. einmal mehr zeigt 
sich hier, welch vielseitiges Werkzeug die ionenstrahlen sind.

und auch sonst präsentiert sich das ecemP überaus erfolg-
reich. Jedes Jahr im herbst veranstaltet das cluster ein gut 
besuchtes Kolloquium. „anfangs war das mehr auf grund-
lagen ausgerichtet“, erinnert sich sibylle gemming. „Doch 
inzwischen ist das Programm sehr applikationsnah, viele inter-
nationale Partner und solche aus der industrie sind vertreten.“ 
Das zeigt, dass die ergebnisse von carboFunctcoat und den 
anderen 13 Teilprojekten auf breiter Front in der industrie 
ankommen.
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TiTan: Je mehr Titanatome ionisiert 
werden, desto blauer sieht das 
Plasma in der Beschichtungskammer 
aus. Foto: Jürgen Jeibmann
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herzsTÜcK Des heLiumVerFLÜssigers: 
Thomas herrmannsdörfer an der sogenannten 
coldbox, in der das gasförmige helium gereinigt 
und verflüssigt wird. Foto: oliver Killig

// gerade rechtzeitig wurde im hzDr ein wichtiger anbau fertig: das gebäude für einen helium-

verflüssiger, der ab märz 2014 in Betrieb gehen soll. Die Forschungswelt steuert derzeit auf eine 

fatale Preissteigerung für flüssiges helium oder gar einen engpass zu. Thomas herrmannsdörfer, 

abteilungsleiter am hochfeld-magnetlabor Dresden (hLD), erklärt warum.

_interview . sara schmiedel

KnaPP, KnaPPer, heLium

herr herrmannsdörfer, wieso ist es für das hld so 
wichtig, über einen eigenen helium-verflüssiger zu 
verfügen? 

Die Problematik ist Folgende: Der weltweite Bedarf an helium 
ist in den letzten Jahren ständig angestiegen, beispielsweise 
durch die wirtschaftliche und wissenschaftliche aufholjagd 
aufstrebender Länder wie china. im gegensatz dazu stagniert 

oder sinkt das angebot. zudem droht die schließung der soge-
nannten nationalen helium-reserve der us-amerikanischen 
regierung. innerhalb weniger Jahre wurden zwei Drittel des heli-
umvorrats verkauft, der über viele Jahrzehnte aufgebaut wurde. 
Das merkt man jetzt weltweit, es kann zu einer echten Krise 
kommen. sogar die amerikanischen Kollegen des „national high 
magnetic Field Laboratory“ in Tallahassee befürchten, dass sie 
nicht mehr genug helium aus den reserven bekommen.

gibt es denn außerhalb der usa keine helium-vorkom-
men?

helium kann auf der erde nur als geringe Beimischung aus 
erdgas gewonnen werden. Leider sind weltweit nur eine 
handvoll großer erdgasquellen erschlossen, die über eine 
ausreichende menge an helium verfügen: neben den usa 
in algerien, Katar und russland. Die uns nächstgelegene 
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befindet sich in Wroc  l aw, ist aber vergleichsweise klein. Die 
heliumversorgung europas ist empfindlich von den aufberei-
tungsanlagen an den großen Quellen und den Überseetrans-
porten abhängig. Treten dort Probleme auf, so schlägt sich 
das unmittelbar in Lieferengpässen nieder. 

Wozu wird im hzdr helium benötigt und welche kosten 
entstehen dem zentrum dadurch?

Wir haben im laufenden Jahr einen Bedarf von 100.000 Litern 
am hzDr, etwa 70 Prozent davon benötigt das hLD, Tendenz 
steigend. Wir nutzen das helium für experimente unter tiefen 
Temperaturen. außerdem kühlen wir unsere supraleitenden 
magnete damit. zwar fangen wir das helium im anschluss auf 
und verkaufen es an den zulieferer, leider bekommen wir aber 
nur einen geringen Teil des einkaufspreises zurück. Das ganze 
kostet uns einige hunderttausend euro jährlich.

gibt es denn keine alternativen zur helium-kühlung?

nein, eigentlich nicht. zwar gibt es geschlossene Kryosys-
teme, aber deren Vorteil, kein helium zu verlieren, muss mit 
hohem Verbrauch an elektrischem strom erkauft werden und 
leider auch mit Vibrationen, die sich bei vielen Präzisions-
messmethoden nachteilig auswirken. zudem müsste man 
hierfür alle messaufbauten aufwändig umrüsten.

Bekamen sie die Engpässe in letzter zeit schon zu 
spüren?

allerdings. Besonders im oktober und Dezember letzten Jahres 
haben wir wochenlang vergeblich auf bestelltes helium gewar-
tet. nutzer, die von weither angereist waren, konnten wir zum 
glück gerade noch versorgen, aber unsere eigenforschung hat 
zwischenzeitlich stark unter dem heliummangel gelitten und 
leider wiederholt sich dieser engpass gerade wieder. 

Wird das hzdr mit inbetriebnahme des verflüssigers 
vollkommen autark sein?

nicht vollständig. es wird immer wieder prozess- und bedie-
nungsbedingte Verluste an experimentaufbauten, auffangsys-
temen und den hochdruckspeichern geben. Wir rechnen mit 
Verlusten von etwa zehn Prozent, das ist das Beste was man 
bisher in vergleichbar großen anlagen bekommen konnte. Wir 
planen, gasförmiges, leicht verunreinigtes helium nachzukau-
fen – das ist deutlich preisgünstiger als der nachkauf von rei-
nem Flüssig-helium; die reinigung und Verflüssigung können 
wir schließlich mit unserer eigenen anlage übernehmen.

der anbau wurde innerhalb weniger monate fertig 
gestellt, kommt er gerade zur rechten zeit?

ich denke ja. alle anbieter prognostizieren eine Krise. Wann 
die nun genau in vollem umfang kommen wird, weiß man 
nicht. Wir sind sehr froh, dass wir mit der ressource helium 
zukunftsorientiert umgehen und die anzeichen der Krise er-
kannt haben. entscheidend war, dass der hzDr-Vorstand die 
Beschaffung der heliumverflüssigungsanlage so konsequent 
in gang gesetzt hat und dass das Team von herrn reichelt 
[anm. d. red.: zentralabteilung Technischer service] den 
anbau in rekordzeit verwirklichen konnte. Dadurch werden 
wir zukünftig die Forschung in- und externer nutzergruppen 
gewährleisten können. 

KontaKt

_hochfeld-magnetlabor Dresden im hzDr
dr. thomas herrmannsdörfer
t.herrmannsdoerfer@hzdr.de

mehr KaPaziTÄT: um dem großen Bedarf 
internationaler Wissenschaftler an messzeit 
in höchsten magnetischen Feldern gerecht 
zu werden, wird am hochfeld-magnetlabor 
Dresden im Dezember 2013 ein erweiterungs-
bau in Betrieb genommen.
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messFLug: mit dem hubschrauber sollen 
rohstoffe bis in 500 meter Tiefe geortet 
werden. Foto: Detlev müller

// Per helikopter und auch am Boden wird im sächsischen erzgebirge nach rohstoffen gesucht. 

Die erste Befliegung fand im oktober statt. Das ziel: schonende erkundungsmethoden testen.

_Text . anja Weigl

rohstoFFLager erZgebirge

huthaus, Binge, Bergbrüderschaft – in der erzgebirgsstadt 
geyer merkt man, dass hier einmal Bergbau betrieben wurde. 
und die zeiten dafür sind möglicherweise noch nicht vorbei, 
jedenfalls wird in der umgebung von geyer wieder nach roh-
stoffen gesucht. eine Tochterfirma der Deutschen rohstoff 

ag bohrte südlich der stadt nach zinn und beziffert das 
Vorkommen  auf 44.000 Tonnen, begleitet von beträchtlichen 
mengen an indium und zink. auch das zum hzDr gehörende 
helmholtz-institut Freiberg für ressourcentechnologie (hiF) 
ist an den möglichen ressourcen in einem gebiet westlich 
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von geyer interessiert – allerdings aus wissenschaftlicher 
sicht. Die Forscher wollen gemeinsam mit Partnern methoden 
zur erkundung von rohstoffen weiterentwickeln, die ohne 
tiefe eingriffe in den Boden auskommen.  

Das gebiet ist etwa 110 Quadratkilometer groß und umfasst 
die gemeinden ehrenfriedersdorf-stadt, gelenau/erzgebirge, 
Lauter-Bernsbach, grünhain-Beierfeld-stadt, Lößnitz-stadt, 
elterlein-stadt, raschau-markersbach, Thum-stadt, zwönitz-
stadt, auerbach, Drebach, geyer-stadt sowie schwarzen-
berg/erzgebirge-stadt. „es ist bekannt, dass dort rohstoffe 
wie zinn und zink, aber auch Wolfram und indium lagern“, so 
hiF-Direktor Jens gutzmer. seine mitarbeiter hatten dafür 
in den archiven des sächsischen Landesamtes für umwelt, 
Landwirtschaft und geologie recherchiert. aus bergbaulicher 

sicht ist die region rund um geyer gut erkundet – soweit man 
dies anhand von einzelnen Bohrungen zu DDr-zeiten sagen 
kann. Was die hiF-Wissenschaftler jetzt anstreben, ist eine 
flächendeckende untersuchung des geyerschen Waldes, die 
also auch jeden zentimeter Boden zwischen den früheren 
Bohrungen einschließt. 

elektromagnetische signale in der Luft  

Die Forscher arbeiten mit der Bundesanstalt für geowissen-
schaften und rohstoffe (Bgr) in hannover zusammen, sie 
setzt dafür ihren hubschrauber ein. Für die Behörde ist das 
ein Wiedereinstieg in die rohstofferkundung; zumeist ist der 
helikopter im ausland im einsatz, wo es vielfach darum geht, 
Wasserreservoirs aufzuspüren. Doch egal, ob es sich um Was-
ser oder erze handelt, die methode ist die gleiche. an einem 
45 meter langen Kabel schleppt der hubschrauber eine zehn 
meter lange Flugsonde unter sich her. sie enthält die mess-
ausrüstung, sender und empfänger für elektromagnetische 
signale. „sie geben auskunft über die elektrische Leitfähigkeit 
des untergrundes, was ein anzeichen für vorhandene erze 
sein kann“, sagt Bernhard siemon, arbeitsbereichsleiter aero-
geophysik und Luftfahrtechnischer Betrieb bei der Bgr. 

rohsToFFe sanFT erKunDen: mehrere einrich-
tungen vereinen ihr Know-how (v.l.n.r.): olaf hellwig 
(Tu Bergakademie Freiberg), Jens gutzmer (helm-
holtz-institut Freiberg/hiF), saskia stein (hiF), 
mathias scheunert (Bergakademie) und Bernhard 
siemon (Bundesanstalt für geowissenschaften und 
rohstoffe). Foto: Detlev müller
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am 22. oktober startete der hubschrauber vom Typ sikorsky 
zu seinem ersten messflug über das erzgebirge. inzwischen 
hat er das Kerngebiet des geyerschen Waldes erfasst. auch in 
den kommenden beiden Jahren soll er wieder dort sein, dann 
jedoch mit neuen messmethoden an Bord, die die Bgr testen 
will. sie sollen rohstoffe bis in 500 meter Tiefe finden; bei der 
ersten Befliegung waren messungen nur bis in 150 meter Tie-
fe möglich. obwohl die Flugsonde nur etwa 30 bis 40 meter 
über dem gelände schwebt, kann man selbst den auffälligen 
helikopter vom Boden aus gar nicht so oft sehen. er überfliegt 
das gebiet auf festgelegten Linien in abständen von 300 bis 
500 metern.

Die experten der Bgr registrieren unzählig viele messsigna-
le. sie können aber nicht auf konkrete erzkörper schließen. 
„Dafür müsste man dann wieder Bohrungen durchführen. sie 
geben einen genauen aufschluss, welche rohstoffe in wel-
chen mengen vorhanden sind“, so Jens gutzmer. eine weitere 
herausforderung: Die Forscher wollen wissen, wo exakt im 
untergrund die wertvollen ressourcen liegen. Die hubschrau-
ber-Daten allein reichen dafür aber nicht. nur die größe der 
erzkörper lässt sich aus ihnen erschließen. zusätzliche mess-
techniken sind also nötig. 

seismische Wellen im Boden

sie sollen vom institut für geophysik und geoinformatik der 
Tu Bergakademie Freiberg kommen. Die Forscher dort lassen 
kleine gewichte auf die erde fallen und zünden minimale 
sprengladungen, vergleichbar mit silvesterknallern, um 
seismische Wellen im Boden zu erzeugen. sie werden von 
hochempfindlichen geophonen registriert. Da die einzelnen 
schichten im untergrund die erdwellen unterschiedlich reflek-
tieren, können die Wissenschaftler so auf die unterirdischen 
strukturen zurückschließen. „Die Wellen, die wir erzeugen, ha-
ben eine viel geringere stärke als die signale, die entstehen, 
wenn der Wind durch Bäume rauscht“, sagt der wissenschaft-
liche mitarbeiter olaf hellwig. Die untersuchungen sind also 
genauso schonend wie die messungen durch den helikopter.

geplant ist zudem, dass die Forscher der Bergakademie eine 
weitere wichtige aufgabe in dem Projekt übernehmen: alle 
gesammelten informationen sollen in ein hochaufgelöstes, 
räumliches modell des untergrundes unter dem geyerschen 
Wald einfließen. zwar haben die Wissenschaftler erfahrung 
mit dieser art der mathematischen modellierung für gebiete 
im norddeutschen raum, aber das erzgebirge sei erheb-
lich vielschichtiger aufgebaut, so hellwigs Kollege mathias 
scheunert. in drei Jahren wollen die experten des helmholtz-
instituts Freiberg, der Bgr sowie der Bergakademie ihre 
ergebnisse öffentlich vorstellen. Denkbar, dass dann auch die 
industrie daran interesse hat. „zunächst müssen wir aber die 
untersuchungen, insbesondere per hubschrauber, abwarten“, 
sagt Jens gutzmer vom hiF. „Danach können wir sagen, wel-
ches Potenzial unsere heimischen rohstoffe haben. Wichtig 
ist aber ebenso das zusammenspiel der von uns erprobten, 
schonenden methoden; sie könnten auch anderswo zur erkun-
dung von rohstoffen eingesetzt werden.“

eLeKTromagneTiK in Der LuFT: 
schema zum einsatz von helikopter 
und Flugsonde

KontaKt

_helmholtz-institut Freiberg für ressourcentechnologie im hzDr
prof. Jens gutzmer
j.gutzmer@hzdr.de
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// sören Kliem ist Leiter der abteilung reaktorsicherheit am hzDr. im gespräch mit „entdeckt“ 

erklärt er, warum bestimmte aspekte der reaktorsicherheitsforschung trotz der energiewende in 

Deutschland weiterhin wichtig sind.

_interview . simon schmitt

„es geht um den aKtiVen KomPetenZerhaLt“

herr kliem, sie waren gerade auf dem 23. symposium 
der atomic Energy research (aEr) organisation im slo-
wakischen strbské pleso. gab es ein spezielles thema 
in diesem Jahr?

Die Konferenz hat normalerweise kein spezielles Thema 
als hauptsächlichen Fokus. es geht vielmehr darum, sich 
kontinuierlich über die sicherheitstechnischen entwicklungen 
auf dem Forschungsfeld der sogenannten Wasser-Wasser-
energie-reaktoren (WWer) auszutauschen.

Worum handelt es sich dabei?

Wir verstehen darunter Druckwasserreaktoren russischer 
Bauart. Die Bezeichnung Wasser-Wasser steht für wassermo-
deriert und wassergekühlt, also das Wasser dient sowohl zur 

abbremsung der neutronen als auch zur abfuhr der produzier-
ten Wärme. Dies ist in den entsprechenden reaktoren westli-
cher Bauart genauso der Fall, die wichtigsten unterschiede zu 
diesen reaktoren liegen vor allem in der anordnung der Brenn-
stäbe im reaktorkern und der ausrichtung der Dampferzeuger.

lässt sich für diesen reaktortyp derzeit ein trend 
ablesen?

Tatsächlich gibt es momentan einen verstärkten Technologie-
export in diesem Bereich von russischer seite. so werden 
momentan WWers in indien, china, Vietnam, Bangladesch und 
der Türkei gebaut bzw. es gibt entsprechende Vorbereitungen 
dafür. außerdem sind bei den derzeit laufenden ausschreibun-
gen für reaktorneubauten in Tschechien und Finnland reakto-
ren dieses Bautyps in der Liste der angebotenen reaktortypen.

Foto: areva
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im gegensatz dazu steigt deutschland aus?

Ja, Deutschland hat, wie wir alle wissen, den vollständigen 
ausstieg aus der stromerzeugung mit Kernenergie beschlos-
sen und die energiewende eingeleitet. Wir stellen uns nun den 
daraus resultierenden Konsequenzen. Trotzdem brauchen wir 
weiterhin aktive reaktorsicherheitsforschung.

Weshalb?

nun ja, einerseits geht das letzte deutsche Kraftwerk erst im 
Jahr 2022 vom netz. Das atomgesetz schreibt vor, dass die 
reaktoren nach aktuellem stand von Wissenschaft und Tech-
nik zu betreiben sind. Dies gilt bis zum letzten Betriebstag und 
darüber hinaus. Das stichwort lautet hier nachbetriebsphase. 
Das können wir natürlich nur schaffen, wenn wir weiterhin ak-
tiv Forschung betreiben. aber auch danach bleibt es wichtig, 
die Kompetenz zu erhalten. nur mit eigener aktiver Forschung 
können wir einfluss auf internationale entwicklungen und si-
cherheitsstandards nehmen. Deutschland ist einer der Trend-
setter im Bereich reaktorsicherheit. es ist politisch gewollt, 
dass wir uns weiterhin für die Verbesserung der sicherheit von 
Kernreaktoren einsetzen. Darüber hinaus brauchen wir auch 
in zukunft eine unabhängige Bewertungsinstanz für unsere 
regierung. es ist ja bekannt, dass nachbarländer von uns den 
neubau von Kernkraftwerken planen, teilweise sogar mit neu-
en reaktortypen. Frankreich plant zum Beispiel den Bau eines 
flüssigmetallgekühlten reaktors. Das ist eine komplett andere 
Technologie, die wir natürlich nur verstehen können, wenn 
wir uns aktiv mit ihr beschäftigen. und diese Kompetenz wird 
vor allem dann wichtig, wenn wir einfluss auf die genehmi-
gungsverfahren nehmen wollen – was die europäische union 
nachbarländern gestattet.

Wie könnte sich das hzdr hier einbringen?

Wir stehen immer noch ein wenig in der Tradition des ehe-
maligen Kernforschungszentrums rossendorf, weswegen wir 
als experten für WWers auch der atomic energy research 
organisation beigetreten sind. auf grundlage dieser Kompe-
tenz konnten wir uns ja auch ein starkes Profil auf dem gebiet 
der reaktorsicherheitsforschung erarbeiten. so wurde unser 
reaktordynamikprogramm DYn3D speziell für die störfallana-
lyse von WWers konzipiert. in den 1990ern haben wir den 
code auf westliche Leichtwasserreaktoren ausgeweitet. Wir 
haben DYn3D in beiden anwendungsgebieten als unabhän-
giges und komplementäres Berechnungswerkzeug etabliert, 
das von Forschungseinrichtungen, der industrie und auch von 
genehmigungsbehörden eingesetzt wird. nun wollen wir das 
Programm auch für neue Bauarten, wie zum Beispiel Flüssig-
metallreaktoren, anwendbar machen.

Wie funktioniert das?

Wir müssen unser rechenprogramm an die spezifika dieser 
reaktoren anpassen und modelle für effekte einbauen, die in 
den bisher betrachteten reaktoren nicht auftreten.

KontaKt

_institut für ressourcenökologie im hzDr
dr. sören kliem
s.kliem@hzdr.de

eXPerTe FÜr reaKTorsicherheiT: sören Kliem

kann es eigentlich langfristig funktionieren, internatio-
nale sicherheitsstandards mitzubestimmen ohne eigene 
kernreaktoren zu betreiben?

aber ja, dafür gibt es ja bereits ein Beispiel: nach der Wie-
dervereinigung ist Deutschland aus der WWer-Technologie 
ausgestiegen und hat alle diese reaktoren stillgelegt. Weil 
wir, und da meine ich genau die reaktorsicherheitsforschung 
im hzDr, aber weiterhin aktive Forschung in diesem Bereich 
betrieben und relevante Forschungsergebnisse erzielt haben, 
sind wir innerhalb der aer-organisation auch 20 Jahre später 
immer noch ein wichtiger, anerkannter und einflussreicher 
Partner. Das muss nach dem Kernenergieausstieg unser ziel 
für die zukunft sein und wir haben ja bereits demonstriert, 
dass dies möglich ist.

Befürchten sie, dass ihnen aufgrund der Energiewende 
für solche projekte bald der nachwuchs fehlt?

Das können wir noch nicht genau abschätzen, da dafür der 
zeitraum noch zu kurz ist. im grundlagenbereich scheinen die 
universitäten bislang noch keine einbrüche zu verzeichnen. 
Wir müssen das in zwei bis drei Jahren überprüfen, wenn es 
darum geht, welche spezialisierung die heutigen erstsemester 
dann wählen. Vielleicht bekommen wir dann aber auch wieder 
verstärkt nachwuchs aus dem ausland – ein Trend, den wir 
beim von der rot-grünen regierung im Jahr 2002 mit der 
industrie vereinbarten ausstieg gesehen haben.
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Die sechs weißen mäuse vom stamm cD1 wuseln durch die 
einstreu ihrer Box, klettern an den gitterstäben entlang, be-
knabbern die bereitgestellten Pellets und kuscheln mit ihren 
artgenossen. noch wissen sie nicht, dass sie gleich Teilneh-
mer an einer wichtigen studie sein werden. einer studie, die 
mäuseleben und irgendwann auch menschenleben retten 
kann. mathias Kranz, Doktorand in der hzDr-Forschungsstel-

le in Leipzig, untersucht in seiner Promotion, wie viel radio-
aktivität sich in welchen organen bei einsatz von radioaktiven 
sonden – sogenannten radiotracern – im Körper von mäusen 
anreichert. später sollen diese Werte auf den menschlichen 
organismus übertragen werden. radiotracer sind chemische 
Verbindungen, die ein radioaktives element aufweisen und 
dadurch Wissenschaftlern helfen, stoffwechselprozesse in 

_Text . sara schmiedel

Von mäusen und mensChen: LeiPZiger ForsCher un-
tersuChen strahLenbeLastung bei der diagnostiK

// in der hzDr-Forschungsstelle in Leipzig steht das deutschlandweit erste kommerzielle 

Forschungsgerät für Kleintiere, das die beiden bildgebenden Verfahren Positronen-emissions- 

und magnet-resonanz-Tomographie (PeT/mr) vereint. 

Wie VieL isT zu VieL: Doktorand mathias Kranz untersucht die 
strahlenbelastung einzelner organe beim einsatz von radiotracern. 
Foto: andré Künzelmann
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lebenden organismen zu beobachten. ganz konkret handelt 
es sich bei dem Leipziger Projekt um die radiotracer Fluspi-
dine und Flubatine – beides moleküle, die das radioaktive 
18F (Fluor) enthalten. sie sollen in der Diagnostik von Tumoren 
und neurodegenerativen erkrankungen wie der alzheimer-
Krankheit zum einsatz kommen. entscheidend dafür ist ihre 
Fähigkeit, körpereigene substanzen in bestimmten eigen-
schaften zu imitieren.

einmal in den menschlichen Körper injiziert, binden sie sich an 
ganz bestimmte zielstrukturen – das sind beispielsweise für 
den ebenfalls in Leipzig eingesetzten „PeT-zucker“ [18F] FDg 
besonders stoffwechselaktive stellen wie Tumoren. Die 
ausgesendete strahlung der radioaktiven moleküle kann 

mithilfe der Positronen-emissions-Tomographie erfasst und 
ausgewertet werden. Bevor eine radioaktive sonde allerdings 
tatsächlich in Krankenhäusern eingesetzt werden kann, muss 
ihre Wirksamkeit und unbedenklichkeit in Lebewesen nachge-
wiesen werden, so schreiben es das Bundesamt für strah-
lenschutz (Bfs) und das Bundesinstitut für arzneimittel und 
medizinprodukte (Bfarm) vor. Der Weg führt über mehrere 
studienphasen mit mäusen und schweinen bis hin zu gesun-
den menschen. Die hzDr-Wissenschaftler werden dabei von 
Kollegen der nuklearmedizinischen Klinik des uniklinikums 
Leipzig unterstützt. 

Leipzig ist referenzstandort

nach der inbetriebnahme durch erfahrene Kollegen am 
Dresdner standort steht seit Frühjahr dieses Jahres in Leipzig 
das erste kommerzielle ganzkörper-PeT-mr in Deutschland 
für Kleintiere. es ist eines von dreien weltweit. Das hzDr ist 
referenzstandort des ungarischen herstellers mediso – das 
bringt eindeutige Vorteile: „natürlich gibt es noch ein paar 
verspätete Kinderkrankheiten, aber wenn wir ein Problem 
melden, bekommen wir innerhalb weniger stunden hilfe“, 
erklärt mathias Kranz. Der 27-jährige Diplomingenieur hat Bio-
medizinische Technik an der Technischen universität ilmenau 
studiert und arbeitet seit gut einem Jahr im hzDr-institut für 
radiopharmazeutische Krebsforschung. Vom neuen gerät ist 
er begeistert: „Wir bekommen so nicht nur informationen über 
die stoffwechselvorgänge im Körper, sondern gleichzeitig 
auch hochaufgelöste dreidimensionale Bilder, die die genaue 
Lage und ausdehnung der Weichteile zeigen.“ Vor allem bei 
der Darstellung des gehirns liefern mr-geräte weitaus besse-
re ergebnisse als herkömmliche Kombinationen aus PeT und 
computertomographie (cT). 

mäuse bleiben unversehrt

ohne diese methoden müssten die tierischen Versuchs-
teilnehmer seziert, die einzelnen organe entnommen und 
ausgemessen werden, um die menge an radioaktivität fest-
zustellen, die sich nach injektion des radiotracers im Körper 
anreichert. interessant ist dabei nicht nur die momentane 
Dosisleistung, sondern auch die entwicklung im Laufe von mi-
nuten und stunden, wodurch die organdosis bestimmt wird. 
„Dank unseres PeT-mrs können wir auch Langzeitstudien mit 
ein und derselben maus machen“, erklärt mathias Kranz. Bei 
anderen methoden muss pro messzeitpunkt ein Versuchstier 
geopfert werden. 

Während der untersuchung liegen die mäuse auf einer be-
heizten mini-Liege, eine Drucksonde überwacht ihre atmung. 
Die radioaktiv markierte substanz wurde ihnen zu Beginn in 
die schwanzvene injiziert. sie befinden sich in narkose und 
werden sich hinterher an nichts erinnern können. auf dem 
Bildschirm sieht mathias Kranz nun ein schwarz-graues Bild 
aus dem inneren der maus. an einigen Körperregionen leuch-
ten rote, gelbe und blaue stellen auf. „rot heißt, dass wir an 
diesen stellen eine hohe aktivität messen, sich also viel von 
unserem stoff anlagert“, erklärt der junge Wissenschaftler. 
auf den ersten Blick sind sehr gut die Leber, die nieren und 
die Blase zu erkennen – organe, die aktiv an der ausschei-
dung der substanz beteiligt sind. 

mathias Kranz berechnet im anschluss an die experimente die 
zu erwartende effektive Dosis im menschen. Diese dient beim 
klinischen einsatz der sonden als risikoabschätzung. Die For-
scher haben mit den vorliegenden untersuchungsergebnissen 
beim Bfs die genehmigung für eine studie zur anwendung der 
neu entwickelten radiotracer (+)-[18F]Flubatine und (s)-(-)-[18F]
Fluspidine am menschen beantragt. Dabei kooperieren sie eng 
mit den Wissenschaftlern des uniklinikums Leipzig – der start 
ist für anfang 2014 geplant.

KontaKt

_institut für radiopharmazeutische Krebsforschung im hzDr
Forschungsstelle Leipzig
prof. peter Brust
p.brust@hzdr.de
mathias kranz
m.kranz@hzdr.de

Bevor eine radioaktive Sonde in Krankenhäusern eingesetzt werden kann, muss 
ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in Lebewesen nachgewiesen werden.
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„es war beinahe so unglaublich, als wenn man mit einer 
15-zoll-granate auf ein stück seidenpapier schießt und die 
granate zurückkommt und einen selber trifft.“ mit diesen 
Worten beschrieb der neuseeländische Physiker ernest ruth-
erford das resultat seiner experimente, bei denen er positiv 
geladene heliumkerne (alphateilchen) auf eine hauchdünne 
goldfolie lenkte. zu seiner großen Überraschung flogen nicht 
alle Teilchen ungehindert durch die metallfolie, sondern ein 
gewisser Prozentsatz änderte seine Flugrichtung oder wurde 
sogar reflektiert. Der streuversuch von ernest rutherford 
markierte vor rund 100 Jahren einen Wendepunkt im Ver-
ständnis vom aufbau der atome. seine ergebnisse führten 
zur bis heute gültigen Vorstellung, dass jedes atom einen 
sehr kleinen, positiv geladenen Kern besitzt, der von negativ 
geladenen elektronen umhüllt ist. 

so winzig ein atomkern auch ist, bedeutende Phänomene wie 
radioaktivität oder Kernspaltung, aber auch die entstehung 
der chemischen elemente in den sternen sind mit Vorgängen 
im atomkern verknüpft. Deshalb versuchen Wissenschaft-

ler, möglichst viele Details über aufbau und reaktionen von 
atomkernen herauszufinden. auch Forscher am hzDr betei-
ligen sich an dieser aufgabe. ronald schwengner und seine 
Kollegen interessieren sich speziell für sogenannte Dipolre-
sonanzen in atomkernen und deren einfluss auf den ablauf 
von Kernreaktionen. in einer gemeinsamen untersuchung 
von Forschern des „Triangle universities nuclear Laboratory“ 
(TunL) in Durham, north carolina, usa, und des hzDr ist es 
kürzlich gelungen, die magnetische Dipolresonanz in einem 
atomkern mit großer genauigkeit zu vermessen. Die neuen 
Daten können unter anderem in Berechnungen in der Kern-
astrophysik und der Kerntechnik einfließen. 

Wie aber untersucht man atomkerne, jene winzig kleinen 
gebilde aus neutronen und Protonen? „man muss die 
Kerne zunächst in einen energetisch angeregten zustand 
versetzen“, erklärt der Physiker ronald schwengner. Dies 
geschieht durch den Beschuss mit ionen, neutronen oder 
mit hochenergetischen Photonen (gamma-Quanten). Wenn 
die atomkerne dann in ihren energetischen grundzustand 

// experimente an der hochintensiven gamma-Quelle higs im amerikanischen Durham zeigen 

erstmals exakte Werte für die magnetische Dipolstärke – und enthüllen somit Details zum aufbau 

von atomkernen.

_TeXT . uta Bilow

das magnetisChe eCho Von atomKernen

QueLLe Der sTrahLung: Die für die untersuchung von atomkernen nötige gamma-
strahlung entsteht, wenn die schnellen elektronen aus dem eLBe-Beschleuniger auf ein 
spezielles „Target“ treffen. Weil dieses die elektronen stark abbremst, sprechen die 
Physiker hier auch von Bremsstrahlung. Foto: Frank Bierstedt



Forschung// Das Forschungsmagazin aus Dem hzDr

WWW.hzDr.De

26

27

zurückfallen, senden sie wiederum Teilchen oder eine cha-
rakteristische gamma-strahlung aus. in photonuklearen 
reaktionen lassen sich zwei Phänomene beobachten: ist das 
eingestrahlte gamma-Quant sehr energiereich, wird z. B. ein 
neutron aus dem atomkern herausgeschlagen. Dieser als 
Photodissoziation bekannte Prozess ist mit der sogenannten 
elektrischen riesen-Dipolresonanz verknüpft. sind dagegen 
die eingestrahlten Photonen von geringerer energie, kommt 
es zu einem streueffekt, bei dem der atomkern angeregt 
wird. „Während die elektrische riesen-Dipolresonanz schon 
seit vielen Jahren an zahlreichen nukliden vermessen wurde, 
gibt es bisher vergleichsweise wenig Kenntnis über elektro-
magnetische Dipolanregungen des atomkerns bei kleineren 
energien unterhalb der schwelle für die Photodissoziation“, 
sagt schwengner. 

empfindliche messgeräte und Techniken gefragt

experimente zur Photonenstreuung werden seit einigen Jahren 
am elektronenbeschleuniger eLBe des hzDr durchgeführt. 
schießt man den hochenergetischen elektronenstrahl der 
eLBe-Quelle auf eine metallfolie, wird er darin abgebremst. 
Die dabei entstehende hochenergetische Bremsstrahlung 
(gamma-strahlung) wird genutzt, um atomkerne in verschie-
denen massengebieten systematisch zu untersuchen. zu na-
tur und energetischer Verteilung der magnetischen Dipolanre-
gungen blieben jedoch immer noch Fragen offen. Denn in den 
gemessenen spektren überdeckt die elektrische strahlung 
die magnetische regelrecht, wie ronald schwengner erläu-
tert: „Die magnetischen Dipolanregungen haben eine weitaus 
geringere intensität als elektrische Dipolanregungen. man 
benötigt also sehr empfindliche messgeräte und Techniken 
zum nachweis und zur eindeutigen unterscheidung zwischen 
magnetischer und elektrischer strahlung.“ 

Den Durchbruch brachte nun ein experiment an der „high-
intensity gamma-ray source“ (higs), die im amerikanischen 
Durham betrieben wird. Die gamma-strahlung aus dieser 

Quelle ist zum einen sehr intensiv, vor allem aber ist sie nahe-
zu monoenergetisch und polarisiert. gerade letzteres erlaubt 
eine sehr genaue unterscheidung zwischen elektrischer und 
magnetischer Dipolstrahlung. zur eichung der an higs gemes-
senen spektren wurden dabei zuvor mit Bremsstrahlung an 
eLBe gewonnene Daten genutzt. schwengner: „Die Kombina-
tion von eLBe und higs hat sich als optimal erwiesen. Beide 
einrichtungen decken verschiedene aspekte der experimen-
tiertechnik ab, und die ergebnisse lassen sich sehr gut kom-
binieren.“ Das ergebnis: ein anregungsspektrum des nuklids 
90zr, das in einem bestimmten energiebereich eine häufung 
von magnetischen Dipolanregungen aufweist. Die größe und 
Lage der Werte der magnetischen Dipolstärke zeigen die ex-
akte Feinstruktur der magnetischen Dipolresonanz und lassen 
rückschlüsse auf die eigenschaften des atomkerns zu.

Die experimente am hzDr und in Durham erbringen einerseits 
einen bedeutenden erkenntnisgewinn über stärke und struktur 
magnetischer Dipolanregungen in atomkernen. andererseits 
können sie aber auch in künftige Berechnungen und simulati-
onen von Kernreaktionen einfließen, da sich aus den energe-
tischen Verteilungen der anregungsstärke ablesen lässt, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit ein atomkern ein gamma-Quant 
einfängt oder abgibt. Die genaue Kenntnis dieser Wahrschein-
lichkeit ist zum Beispiel wichtig für die Beschreibung von 
neutroneneinfangsreaktionen, die sowohl in der Kernastro-
physik – wo man die entstehung schwerer elemente in stern-
explosionen untersucht - als auch in der Kerntechnik, etwa für 
die Transmutation von langlebigen radionukliden, eine ent-
scheidende rolle spielen. ernest rutherford wäre vermutlich 
begeistert über die Vielzahl von Details, die in dem zurücklie-
genden Jahrhundert über den atomkern entdeckt wurden.

PuBLiKaTionen:
g. rusev u. a., Physical review Letters, Bd. 110 
(2013; Doi: 10.1103/PhysrevLett.110.022503)

r. massarczyk u. a., Physical review c, Bd. 86 
(2012; Doi: 10.1103/Physrevc.86.014319)

r. schwengner u. a., Physical review c, Bd. 87 
(2013; Doi: 10.1103/Physrevc.87.024306)

KontaKt
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dr. ronald schwengner
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erhÖhTe energie: in der higs-anlage zirkulieren 
beschleunigte elektronen in einem speicherring und 
treffen am „collision Point“ auf den entgegenkommen-
den Lichtstrahl des FeL. Die Lichtteilchen werden rück-
gestreut und erhalten dabei eine millionenfach höhere 
energie im Bereich von gamma-strahlung. sie verlassen 
den ring und bestrahlen im experimentierraum die zu 
untersuchende Probe. schema: calvin r. howell, Duke 
university Durham, north carolina
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Elektronenstrahl
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// s.n.i.P.e.r heißt die gerade mal einen mal eineinhalb meter kleine anlage im großen ionenstrahl-

zentrum des hzDr, mit der rené heller einzelne ionen auf oberflächen platzieren will. 

Werden im ionenstrahlzentrum geladene Teilchen üblicher-
weise auf hohe energien beschleunigt und auf materialien 
geschossen, um so deren eigenschaften gezielt zu verändern, 
liegt die Kunst für den Physiker rené heller darin, wenige, be-
sonders hoch geladene Teilchen abzubremsen. Dann richten 
sie zwar räumlich sehr begrenzt, dafür aber umso effizienter 
schaden auf der materialoberfläche an. so lassen sich nano-
strukturen an der oberfläche erzeugen, ohne strahlungsschä-
den in tieferen schichten des materials hervorzurufen. 

atome sind, was ihre elektrische Ladung anbelangt, neutral. 
entzieht man ihnen negativ geladene elektronen, werden aus 
den atomen positiv geladene ionen. Je mehr elektronen aus 
dem atom entfernt werden, desto mehr energie ist für diesen 
Vorgang der ionisation nötig. an s.n.i.P.e.r können Xenon-
atomen bis zu 44 elektronen entzogen werden. solcherart 
hochgeladene ionen führen die eingesetzte energie mit sich 
und setzen sie bei der Kollision mit einer oberfläche innerhalb 
weniger Femtosekunden frei, also im millionstel Teil einer mil-
liardstel sekunde. hinzu kommt, dass die Fläche, auf der die 

Wechselwirkung mit der oberfläche stattfindet, nur wenige 
Quadratnanometer klein ist, sodass die ionen auf einer winzi-
gen zeit- und raumskala enorme energien übertragen. 

Das resultat: kleinste hügel oder Löcher im nanometer-
bereich. Da die ionen zudem sehr langsam sind, dringen sie 
nicht tief in das material ein und erzeugen nur genau dort 
nanostrukturen, wo man sie haben möchte, nämlich an der 
oberfläche. Tiefere schichten des Festkörpers bleiben nahezu 
unbeschädigt. in zusammenarbeit mit der Tu Wien konnten 
rené heller und seine Kollegen in aufwändigen experimenten 
die physikalisch knifflige Frage klären, welche Bedingungen 
dazu führen, dass sich nano-Krater bilden oder eben nano-
Berge wachsen. 

einzelne Teilchen herausfiltern  

Wie viele andere Wissenschaftler weltweit träumt auch rené 
heller davon, in zukunft ganz gezielt ion für ion in eine ober-
fläche mit abständen von nur wenigen nanometern „eingra-
vieren“ zu können. in anlehnung an dieses ehrgeizige ziel 
kommt dem ausgefallenen namen seiner anlage, s.n.i.P.e.r 
(auf Deutsch: scharfschütze), gleich eine doppelte Bedeu-
tung zu. er spielt einerseits auf den gezielten energieeintrag 
an der oberfläche an und hebt gleichzeitig die anvisierte 

aTom FÜr aTom: mit einer glaskapillare und einer 
spitze, wie sie bei rasterkraft-mikroskopen Verwen-
dung findet, werden die beschleunigten Teilchen aus 
ihrem Paket aussortiert. schema: sander münster

_TeXT . christine Bohnet

gesChosse mit ungeheurer PräZision
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scharF geschossen: mit der s.n.i.P.e.r-anlage  
gelingt es rené heller, einzelne ionen in eine ober-
fläche zu implantieren und nanostrukturen zu 
erzeugen. Foto: Frank Bierstedt
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im QuerschniTT: s.n.i.P.e.r-anlage. 
schema: sander münster 
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genauigkeit bei der ionenplatzierung hervor. ausgeschrieben 
steht s.n.i.P.e.r für „surface nanostructures by ions Potential 
energy release“ – oberflächen-nanostrukturen durch potenti-
ellen energieeintrag hochgeladener ionen.

Der gezielte Beschuss von oberflächen mit hochgeladenen 
ionen birgt ein hohes Potenzial zur untersuchung neuer 
wissenschaftlicher Fragestellungen in der grundlagen- wie 
in der angewandten Forschung. als wohl prominentestes 
Beispiel ist hier der Quantencomputer zu nennen, denn die 
Platzierung einzelner ionen in wohldefinierter Weise stellt 
einen schlüsselpunkt in dessen herstellung dar. aber auch 
der gezielte Beschuss bereits auf der oberfläche vorhandener 
nanostrukturen könnte zu ungeahnten innovationen führen. 
Vom Biomolekül bis hin zur magnetischen nanostruktur, alles 
ließe sich durch hochgeladene ionen kontrolliert modifizieren. 
allerdings ist der Weg dorthin noch lang. 

s.n.i.P.e.r erzeugt derzeit ionen in einem strahl mit einem 
Durchmesser von circa einem millimeter. Diese gilt es zu be-
schleunigen, abzubremsen und dann genau ein einzelnes Teil-
chen herauszufiltern und auf der oberfläche zu deponieren. 
Dafür setzt heller eine superfeine glaskapillare sowie eine 
am hzDr modifizierte spitze ein, wie sie auch für rasterkraft-
mikroskope verwendet wird. Die größte herausforderung 
beschreibt der Physiker jedoch so: „hochgeladene ionen in 
eine oberfläche zu implantieren ist uns bereits gelungen, aber 
eben nicht auf den nanometer genau. Doch die Voraussetzun-

gen an s.n.i.P.e.r sind sehr vielversprechend. Was uns aber 
noch viel mehr beschäftigt, ist, dass wir ja wissen müssen, 
ob und wann ein einzelnes Teilchen die oberfläche erreicht 
hat. Wir benötigen also einen zuverlässig funktionierenden 
einzelionen-Detektor, für dessen entwicklung wir aber noch 
hohe hürden zu meistern haben.“

PuBLiKaTionen: 
r. heller u. a.: “Defect mediated desorption of the KBr(001) 
surface induced by single highly charged ion impact”, in Physi-
cal review Letters, Bd. 101/9 (2008; Doi: 10.1103/Physrev-
Lett.101.096102)

a.s. el-said u. a.: “Phase diagram for nanostructuring caF2 
surfaces by slow highly charged ions”, in Physical review Let-
ters, Bd. 109 (2012; Doi: 10.1103/PhysrevLett.109.117602)

r. ritter u. a.: “Fabrication of nanopores in 1 nm thick carbon 
nanomembranes with slow highly charged ions”, in applied 
Physics Letters, Bd. 102 (2013; Doi: 10.1063/1.4792511) 
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sTaBiLiTÄT Durch WirBeL: zwischen zwei magnetischen schichten 
bilden sich um eine nicht-magnetische zwischenschicht herum stati-
sche dreidimensionale magnetwirbel. sie stabilisieren die magneti-
sierungsrichtung im Wirbelkern in der mitte – eine Voraussetzung für 
stabile Wirbelantennen für die drahtlose Datenübertragung. 
schema: sander münster

Wie viele andere junge Wissenschaftler schreibt der hzDr-
Physiker sebastian Wintz gerade an seiner Doktorarbeit. auch 
wenn alle Doktoranden das ziel haben, die Wissenschaft mit 
neuen erkenntnissen zu bereichern, entdecken sie dabei nicht 
unbedingt immer ein bisher völlig unbekanntes Phänomen. 
sebastian Wintz kann das – gemeinsam mit Kollegen aus 
dem helmholtz-zentrum Dresden-rossendorf und dem Paul 
scherrer institut (Psi) in der schweiz – für sich in anspruch 
nehmen.

Wintz beschäftigt sich mit extrem kleinen magnetischen 
schichtstrukturen, die nur wenige nanometer dick sind und 
einen Durchmesser von einigen mikrometern haben. in diesen 
winzigen Dimensionen, und insbesondere auf der nochmals 
kleineren ebene der atome, entstehen die magnetischen 
eigenschaften, die stoffe nach außen hin zeigen. Denn in mag-
netischen materialien verhalten sich die elektronen der atome 
ähnlich wie kleine magnete, die miteinander wechselwirken. 
Wenn man die schichtstrukturen so beeinflusst wie Wintz, 
kann ungewöhnliches zum Vorschein kommen.

_Text . anja Weigl

magnetWirbeL in 3d

// Für leistungsfähige Funkantennen und Datenspeicher könnten dreidimensionale magnetische 

Wirbel wichtig sein.
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Was zunächst von nanometerkleinen magnetscheiben her 
bekannt war: magnete können zweidimensionale Wirbel 
bilden. sie ordnen sich dabei, in die gleiche richtung zeigend, 
in Kreisen um einen Wirbelkern herum an. solche statischen 
magnetischen Wirbel – die einzelnen magnete bleiben alle 
an ihrem Platz – sind nicht nur für die grundlagenforschung 
interessant, sie könnten auch technologische anwendungen 
haben. Legt man zum Beispiel einen strom an das system an, 
ändern die magnete in der scheibe ihre richtung, sodass es 
aussieht, als schwinge der magnetwirbel hin und her. Dabei 
werden elektromagnetische Wellen abgestrahlt. „Das ist für 
die ultraschnelle drahtlose Übertragung von informationen 
interessant“, sagt sebastian Wintz. 

schichtstapel anstelle von einzelschichten

„Diese magnetischen antennen arbeiten allerdings bei hohen 
Leistungen bisher nicht stabil. Wird die Drehgeschwindigkeit 
des magnetwirbels zu hoch, klappt die magnetisierung im 
Wirbelkern um und die Funkwelle wird unterbrochen“, erklärt 
er weiter. er experimentierte nun nicht mit einzelnen mag-
netscheiben, sondern stapelte zwei oder drei magnetische, 
jeweils nur zehn nanometer dünne schichten übereinander. 
Diese isolierte er durch nicht-magnetische metallschich-
ten verschiedener stärke. um die fertigen schichtsysteme 
zu untersuchen, fuhr er zum Psi in die schweiz. Das dort 
betriebene raster-Transmissions-röntgenmikroskop ist in der 
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Lage, magnetische richtungen mit einer auflösung von 20 
nanometern zu unterscheiden, also genau passend für seine 
strukturen. 

in den einzelnen magnetischen schichten beobachtete er die 
bekannten magnetwirbel. neu allerdings waren Wirbel, die 
er zwischen zwei Lagen – um die zwischenschichten herum 
– entdeckte. „Das sind also nicht nur zweidimensionale, son-
dern sogar dreidimensionale magnetwirbel“, erläutert Wintz 
das neue Phänomen. sie treten aber nur in bestimmten Fällen 
auf: Wenn die magnete in den gestapelten einzelschichten ei-
nen gegensätzlichen Drehsinn haben und dabei leicht gekippt 
sind. Das wiederum wird durch sehr dünne zwischenschich-

ten begünstigt, welche man gezielt beeinflussen kann. sie 
werden dazu im ionenstrahlzentrum des hzDr mit schnellen, 
geladenen Teilchen beschossen. Die atome geraten dadurch 
in unordnung und die grenze zwischen den magnetischen 
schichten und der nicht-magnetischen zwischenschicht 
verschwimmt. Je nachdem, wie stark man die materialien be-
schießt, sind die magnete in den einzelnen schichten auf eine 
bestimmte art miteinander „gekoppelt“ und richten sich in der 
gewünschten Weise aus.

stabil statt instabil

auch die von Wintz hergestellten magnetischen schicht-
systeme können durch anlegen von strom zu sendern für 
elektromagnetische Wellen werden. Die neuen, dreidimensio-
nalen magnetwirbel könnten nun aber dafür sorgen, dass die 
antennen auch bei hohen Leistungen stabil bleiben: „Durch 
die neuen magnetwirbel klappt die magnetisierung nicht 
mehr so leicht um. Die schichtsysteme eignen sich deshalb 
vermutlich für Wirbelantennen besser als vergleichbare ein-
zelschichten. selbst bei hohen Wirbeldrehgeschwindigkeiten 
bleibt die magnetische richtung im Wirbelkern erhalten“, sagt 
Wintz. sendefrequenzen von mehr als einem gigahertz – das 
entspricht einer milliarde Wirbeldrehungen pro sekunde – sei-
en bei einer gleichzeitig sehr hohen signalstärke denkbar. in 
diesem Frequenzbereich arbeiten zum Beispiel auch heutige 
W-Lan- und mobilfunknetze.

Bis hier ist die arbeit des nachwuchsforschers aber noch 
grundlagenforschung. momentan beschäftigt er sich weiter 
damit, die magnetischen schichtsysteme durch strom oder 
magnetische Felder zu beeinflussen – bei größeren Frequen-
zen als bisher. Dass er dabei wiederum interessante Beobach-
tungen gemacht hat, kann er bis jetzt nur andeuten. soviel 
könne man sagen: es geht nicht nur um Funkantennen als 
mögliche anwendungen, sondern auch um das Potenzial von 
magneten zum Prozessieren von informationen in sehr kleinen 
räumlichen Dimensionen mithilfe von sogenannten „spinwel-
len“. mit weiteren spannenden und nützlichen Phänomenen 
aus der Welt des magnetismus darf gerechnet werden.

KontaKt

_institut für ionenstrahlphysik und materialforschung im hzDr
sebastian Wintz
s.wintz@hzdr.de

miT eLeKTronen schreiBen: Der Physiker sebastian 
Wintz am elektronenstrahlschreiber, mit dem feinste 
strukturen in die Wafer-schichten eingebracht werden. 
Foto: oliver Killig
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// Der Wissenschaftsstandort Dresden genießt einen exzellenten ruf auf dem gebiet der 

Krebsforschung. mehrere Preise für Wissenschaftler des helmholtz-zentrums Dresden-rossendorf 

und des oncoray-zentrums unterstreichen dies.

allein in Deutschland erkranken jährlich etwa 450.000 men-
schen neu an Krebs. um Fortschritte im Kampf gegen diese 
Krankheit zu erzielen, ist es wesentlich, dass Forscher aus 
unterschiedlichen Bereichen – von der Biologie über chemie 
und Physik bis hin zur medizin – zusammenarbeiten. Von 
zentraler Bedeutung ist außerdem der reibungslose Transfer 
von erkenntnissen der grundlagenforschung in die klinische 
anwendung am Patienten und zurück. genau für diesen as-
pekt hat die europäische Krebsgesellschaft ecco (european 
cancer organisation) dem Direktor des instituts für radioon-
kologie, michael Baumann, im september dieses Jahres den 
„clinical research award“ verliehen.

Der multidisziplinäre Dachverband, der sich aus onkologi-
schen Fachgesellschaften, Krebsforschern und Patientenver-
einigungen zusammensetzt, hat damit die herausragenden 
Leistungen Baumanns für die integration wissenschaftlicher 
ergebnisse in die klinische Praxis gewürdigt. „Für meine ar-
beit war der translationale gedanke immer grundlegend, also 
die Vorstellung, erkenntnisse, die Potenzial für die Krebsbe-
handlung versprechen, vom Labor über klinische studien in 
die anwendung am Patienten zu bringen“, betont der Direktor 
des nationalen zentrums für strahlenforschung in der onkolo-
gie – oncoray, das das hzDr gemeinsam mit der Tu Dresden 
und dem universitätsklinikum carl gustav carus trägt.

_TeXT . simon schmitt

Vom auFsPüren bis Zur beKämPFung der 
erKranKten ZeLLen

ausgezeichneT: michael Baumann an der gantry im oncoray-
zentrum Dresden. mitten in diesem riesigen umlenkmagneten sollen 
ab herbst 2014 die ersten Krebspatienten mit Protonen behandelt 
werden. Foto: uKD/christoph reichelt
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ein besonderes augenmerk hat der radioonkologe vor allem 
darauf gelegt, biologische ergebnisse mit den technischen 
entwicklungen der strahlentherapie zusammenzubringen. so 
beschäftigt sich Baumann beispielsweise mit Biomarkern, 
die die strahlenempfindlichkeit von Tumoren voraussagen. in 
einer klinischen studie konnten er und sein Team feststellen, 
dass sich Tumoren im Kopf-hals-Bereich, die mit sauer-
stoff unterversorgt sind, extrem resistent gegenüber einer 
strahlentherapie zeigen. „Für die chancen auf heilung sind 
vor allem individuelle biologische Faktoren verantwortlich“, 
erläutert Baumann. „Diese müssen wir erforschen, um die 
Bestrahlungsdosis gezielt auf den Tumor abzustimmen.“

exakte messung der strahlendosis

Die Präzision der strahlentherapie zu verbessern – dieses ziel 
verfolgt auch christian richter. Der Forschungsgruppenleiter 
am oncoray konnte eine zuverlässige Technik entwickeln, um 
die strahlendosis laserbeschleunigter und damit ultrakurz ge-
pulster Partikelstrahlen in echtzeit genau zu messen. Dies ist 
ein weiterer Fortschritt auf dem Weg zur zukünftigen Krebsbe-
handlung mit hilfe von laserbeschleunigten Protonenstrahlen. 
Denn Laserlicht kann, ähnlich wie die großen Beschleuni-
geranlagen, Protonen so extrem antreiben, dass sie für die 
Bekämpfung von Tumoren eingesetzt werden könnten. Bislang 
war allerdings nicht bekannt, welche biologische Wirkung von 
laserbeschleunigten Teilchenstrahlen ausgeht.

mit richters studie konnte dieses Problem mithilfe strahlen-
biologischer untersuchungen behoben werden. Damit ließen 
sich erste zuverlässige experimentelle Daten zur biologischen 
Wirksamkeit gewinnen – eine notwendige Voraussetzung, 
um laserbeschleunigte Protonen und elektronen bei der 
Krebsbehandlung einzusetzen. Dank dieser Leistung konnte 
sich christian richter den mit 10.000 euro dotierten 2. Platz 
beim Behnken-Berger-Preis sichern. Die auszeichnung wird 
jedes Jahr von der gleichnamigen stiftung an nachwuchs-
wissenschaftler verliehen, die sich mit der anwendung von 
strahlen in der medizin oder dem strahlenschutz beschäftigen.

Kampf von außen und von innen

Während die strahlentherapie, die heute bereits bei 50 Pro-
zent aller Krebspatienten eingesetzt wird, die erkrankten zel-
len durch strahlen zerstört, die von außerhalb in den Körper 
eingebracht werden, setzt ein weiterer Forschungszweig des 
hzDr im Körperinneren an. Die endoradionuklid-Therapie will 
Tumoren gezielt schädigen, indem sie radioaktive substanzen 
direkt zu der Krebszelle schickt. Den Weg dorthin weisen zum 
Beispiel spezielle antikörper, die als Transportmoleküle über 
die Blutbahn zum Tumor wandern und dort andocken.

Diese antikörper können entweder direkt radioaktiv markiert 
sein oder alternativ zunächst die Tumorzelle kennzeichnen, 
während der strahler erst in einem zweiten schritt injiziert 
wird. Das dabei angewandte Prinzip kann man sich wie einen 
schlüssel vorstellen, der zielgenau nur zu einem schloss 
passt. Denn die Wissenschaftler nutzen hierfür zwei komple-

mentäre „unnatürliche“ Dna–einzelstränge, von denen der 
eine an den antikörper, der andere an den radioaktiven stoff 
gebunden wird. Treffen die beiden aufeinander, gehen sie eine 
blitzschnelle und äußerst stabile Verbindung ein. Dafür kommt 
eine verfälschte Dna zum einsatz, die vom organismus nicht 
mehr als Dna erkannt wird, aber ihre Bindungseigenschaft 
über das schlüssel-schloss-Prinzip behält.

christian Förster hat nun einen der Dna-einzelstränge so mo-
difiziert, dass daran das therapeutische radionuklid gebunden 
werden kann. Dieser radioaktiv markierte einzelstrang weist 
im organismus quasi ideale eigenschaften auf: er zirkuliert 
einerseits lange genug, um den am antikörper gebundenen, 
komplementären Dna-strang zu finden, reichert sich aber 
andererseits nur wenig in organen an, die besonders sensitiv 
auf strahlen reagieren. außerdem wird der Dna-einzelstrang 
in der Blutbahn nicht abgebaut. Letztlich gibt es nur eine 
Bindungsstelle im organismus: Den antikörper, der sich im 
Tumorgewebe besonders stark angereichert hat und der den 
komplementären Dna-strang trägt. Der radioaktive stoff 
entfaltet somit seine zerstörerische Wirkung vorrangig an den 
erkrankten zellen, während der restliche organismus weitge-
hend vor einer strahlenbelastung geschützt wird. Für dieses er-
gebnis zeichnete die gesellschaft Deutscher chemiker Förster 
mit dem Promotionspreis der Fachgruppe nuklearchemie aus.

aber nicht nur die Behandlung von Krebserkrankungen, auch 
die präzise Diagnose und charakterisierung von Tumoren, die 
unerlässlich für den erfolgreichen Kampf gegen die Krankheit 
sind, stehen im Fokus der Forschungsarbeiten im hzDr. so 
hat vor kurzem die nachwuchsgruppe um reik Löser einen 
neuen radiotracer auf Peptid-Basis entwickelt. Die mit dem 
radionuklid Fluor-18 markierte sonde soll die aktivität des 
enzyms Lysyloxidase, das eine wichtige rolle bei Krebserkran-
kungen spielt, bildlich darstellen. „Durch Bildgebung mittels 
Positronen-emissions-Tomographie (PeT) konnten wir die 
aufnahme eines Tracers in das gewebe von drei Brustkrebs-
Tumorarten nachweisen“, erläutert manuela Kuchar von der 
nachwuchsgruppe. Die Doktorandin erhielt für ihre Präsen-
tation dieser ergebnisse auf der Jahrestagung der arbeitsge-
meinschaft radiochemie/radiopharmazie den Preis für den 
besten Vortrag.

KontaKt

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

_ nationales zentrum für strahlenforschung in der onkologie – oncoray
dr. christian richter
christian.richter@oncoray.de

_cross cancer institute in edmonton, alberta (seit 04.2013)
dr. christian förster
cfoerste@ualberta.ca

_institut für radiopharmazeutische Krebsforschung im hzDr
manuela kuchar
m.kuchar@hzdr.de
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// Physiker des helmholtz-zentrums Dresden-rossendorf konnten mit hilfe eines hochleistungsrechners 

die Bewegung von milliarden elektronen in Plasmajets simulieren und deren abgestrahltes Licht berechnen. 

Dafür wurden sie für den gordon Bell-Preis nominiert.

_Text . simon schmitt

reVoLution Für die PLasmasimuLation

„Wenn Wind über das meer bläst, bilden sich Wellen“, be-
schreibt michael Bussmann, nachwuchsgruppenleiter am 
hzDr, ein bekanntes Phänomen. „Bei hohen Windgeschwin-
digkeiten verwirbeln sich Wasser und Wind, wodurch gischt 
entsteht. gischt ist somit ein turbulenter mix aus Wasser und 
Luft. Ähnliches passiert im Weltall, wenn ein stern heißes gas 
ins Weltall schleudert. Der dabei entstehende Jet aus heißem 
Plasma vermischt sich mit anderem gas, das den stern um-
gibt. es treten turbulente strömungen an der grenze zwischen 
den beiden gasen auf.“ Die mitarbeiter der nachwuchsgruppe 

„computergestützte strahlenphysik“ haben vor kurzem die 
entstehung dieser Turbulenzen, die sogenannte Kelvin-helm-
holtz-instabilität, mit hilfe von simulationen studiert.

„Wir wollten die Kelvin-helmholtz-instabilität genau verstehen. 
Dazu haben wir etwas gemacht, was bisher kaum jemand 
versucht hat“, erklärt Bussmann. „Wir haben einen Plas-
majet mit einer so hohen auflösung simuliert, dass wir den 
elektronen im Jet folgen konnten. Das allein benötigte eine 
enorme rechenkraft, da wir fast hundert milliarden Teilchen 
simulieren mussten.“ selbst mit modernsten Teleskopen ist 
es jedoch unmöglich, einzelne Teilchen in einem Jet zu sehen. 
Die Wissenschaftler standen daher vor der Frage, wie sie ihre 
ergebnisse mit Beobachtungen vergleichen können. Bei ihrer 
Lösung machten sie sich zunutze, dass elektronen Licht über 
ein breites spektrum an Wellenlängen abstrahlen, wenn sie 
ihre Flugrichtung oder geschwindigkeit ändern. sie erweiter-
ten ihren selbstentwickelten simulationscode PicongPu um 
die Fähigkeit, aus der Bewegung der elektronen das in alle 
richtungen abgestrahlte Licht zu berechnen.

„Das abgestrahlte Licht können wir mit etwas glück mit 
Teleskopen von der erde aus sehen“, erläutert der Physiker. 
„Wir können also etwas simulieren, was man auf der erde 
messen kann. allerdings ist der hierfür benötigte rechenauf-
wand gewaltig.“ Für die milliarden elektronen in der simulation 
musste das abgestrahlte Licht einzeln berechnet werden – und 
zwar für hunderte verschiedene richtungen. Daher nutzte das 
hzDr-Team im Juni dieses Jahres den damals rechenstärks-
ten supercomputer der Welt, TiTan am oak ridge national 
Laboratory, für seine rechnungen. PicongPu rechnete dafür 
auf 18.000 grafikkarten über 16 stunden lang. nur wenige si-
mulationscodes können sich eine solch gewaltige rechenkraft 
zunutze machen. simulationen, denen dies am effizientesten 
gelingt, werden einmal pro Jahr mit dem gordon Bell-Preis für 
herausragende Leistungen im Bereich des hochleistungsrech-
nens ausgezeichnet, für den die hzDr-Wissenschaftler nun 
nominiert wurden.

KontaKt

_nachwuchsgruppe computergestützte strahlenphysik
dr. michael Bussmann
m.bussmann@hzdr.de

schneLLrechner: Die für den gordon Bell-Preis 
nominierten mitarbeiter aus der hzDr-nach-
wuchsgruppe „computergestützte strahlenphysik“ 
rené Widera, heiko Burau, michael Bussmann, 
richard Pausch und axel hübl (v.l.n.r.) in Positur 
vor dem hypnos supercomputer im hzDr. 
Foto: Frank Bierstedt



PortrÄt// Das Forschungsmagazin aus Dem hzDr

WWW.hzDr.De

36

37

// geologische Prozesse und wertvolle rohstoffe – um sie zu erkunden, nutzt richard gloaguen 

methoden der Fernerkundung. Der Wissenschaftler muss aber auch regelmäßig vor ort ins gelände.

richard gloaguen hat beruflich schon viel von der Welt gese-
hen: sibirien, Tibet, china, Äthiopien, Kenia, ecuador, Kuba. Die 
Liste lässt sich fortsetzen, seit einigen Jahren stehen Tadschi-
kistan und afghanistan darauf ganz oben. Die grenze beider 
Länder verläuft mitten durch eines der höchsten gebirge der 
Welt, den Pamir. genau dort zieht es den gebürtigen Franzosen 
und ein paar seiner studenten regelmäßig hin. sie sammeln 
gesteinsproben an seen und Flüssen, und sie vermessen mit-
tels gPs und Laserstrahlen die strukturen der erdoberfläche. 

Die exkursionen sind ein kleiner, aber wichtiger Teil von gloa-
guens arbeit. er leitet die gruppe Fernerkundung am helm-
holtz-institut Freiberg für ressourcentechnologie (hiF) des 
hzDr und an der Tu Bergakademie Freiberg. Der Forscher 
nutzt satellitengestützte informationen, um speziell Prozesse 
unter und auf der erdoberfläche zu beschreiben. so geht es 
beispielsweise im Pamir-gebirge darum zu verstehen, wie sich 

gebirge bilden. anhand der Bergkette, die sich in einer der 
geologisch aktivsten regionen der Welt befindet, lasse sich 
das gut studieren, so gloaguen. Dafür arbeitet er mit Wis-
senschaftlern unterschiedlichster Disziplinen aus Tübingen, 
Potsdam und Jena zusammen. sie untersuchen auch, wann 
genau es zu den erdbeben kam, die für die entstehung einiger 
der höchsten natürlichen stauseen der Welt verantwortlich 
gemacht werden, welche es im Pamir gibt. ein weiteres Pro-
jekt beschäftigt sich mit hochwasser-modellen für die Flüsse 
in dem hochgebirge. 

Die arbeit spielt sich meist am rechner in seinem Büro ab, 
aber eben nicht nur: „Wir brauchen auch echte Daten vor ort, 
mit denen wir die satellitengestützten informationen über-
prüfen können“, sagt gloaguen. im oktober war er wieder mit 
studenten im Pamir unterwegs. einzigartige Forschungsgebie-
te und wunderbare Landschaften gebe es dort. aber die reise 

_Text . anja Weigl

die sPur der steine

Wie Berge enTsTehen: anhand von gesteinsproben 
aus dem Pamir, einem hochgebirge in zentralasien, 
können geologische Prozesse beschrieben werden. 

in Der Ferne erKunDen: 
richard gloaguen, Leiter der 
gruppe Fernerkundung am 
helmholtz-institut Freiberg 
für ressourcentechnologie. 
Foto: Detlev müller
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ist nicht für jeden etwas. Die Bedingungen vor ort seien karg, 
die Wasserqualität oft nicht gut, medizinische Versorgung 
weit entfernt. Dennoch seien die risiken kalkulierbar, so der 
Forscher. Viel wichtiger sei es, dass alle exkursionsteilnehmer 
eine ordentliche Kondition haben und die höhenluft gut ver-
tragen. eine studentin habe extra mit Joggen angefangen, um 
sich darauf vorzubereiten. gloaguen selbst braucht das nicht; 
er fährt viel mountainbike, um sich fit zu halten.

im Pamir zwischen Tadschikistan und afghanistan

mit dem Flugzeug ging es also in die tadschikische hauptstadt 
Duschanbe, von dort aus mit dem auto in den Pamir, und 
später weiter über die grenze nach afghanistan. eines der 
wichtigsten ziele war es, gesteinsproben für spätere untersu-
chungen zu sammeln. sie werden nun im ionenstrahlzentrum 
des hzDr ausgewertet. gloaguens Kollegen aus der gruppe 
ionenstrahl-analytik betreiben dort eine anlage für Beschleu-
niger-massenspektrometrie. Damit messen sie den anteil 
bestimmter radioaktiver isotope, welche durch die Wechsel-
wirkung zwischen energiereicher strahlung aus dem Kosmos 
und den gesteinen entstanden sind. abhängig vom Verhältnis 
können die Forscher genau sagen, wie lange die steine bereits 
an der erdoberfläche liegen – ein wichtiger hinweis für gloa-
guen, um die geologischen Prozesse zu beschreiben, die zur 
ausbildung der Berge geführt haben.  

Die gesteinsproben für die altersbestimmung stammen nicht 
nur von unterschiedlichen höhenlagen, sondern beispielsweise 
auch von den ufern einiger der höchsten natürlichen stauseen 
der Welt, wie saressee und Yashilkul, die beide im Pamir 
liegen. sie werden auf erdbeben zurückgeführt – die Forscher 
wollen herausfinden, wann sich diese im einzelnen ereigne-
ten und so die zeitlichen abstände dieser naturkatastrophen 
bestimmen. auch dafür hilft ihnen die spur der steine. 

„Die Prozesse, die bei der entstehung von gebirgen eine rolle 
spielen, helfen uns ebenfalls bei der erkundung von roh-
stoffen“, so gloaguen. inwiefern für die rohstoffsuche auch 
methoden der Fernerkundung geeignet sind, untersucht das 
helmholtz-institut Freiberg nun im sächsischen erzgebirge 
in einem gemeinsamen Projekt mit der Bundesanstalt für 
geowissenschaften und rohstoffe und der Tu Bergakademie 
Freiberg. in etwa drei Jahren soll klar sein, welche mengen an 
rohstoffen wie zinn und Wolfram es noch in der umgebung 
der erzgebirgsstadt geyer gibt (siehe artikel auf den seiten 
19 bis 21). 

KontaKt

_helmholtz-institut Freiberg für ressourcentechnologie 
im hzDr / Tu Bergakademie Freiberg
dr. richard gloaguen
r.gloaguen@hzdr.de

neuer institutsdirektor am hZdr

seit dem 1. oktober leitet thorsten stumpf das 
institut für ressourcenökologie am hZdr. der ra-
diochemiker wechselt vom Karlsruher institut für 
technologie (Kit) in die sächsische Landeshaupt-
stadt. bislang hat sich stumpf besonders mit den 
Wechselwirkungen zwischen radionukliden aus 
radioaktiven abfällen und den geologischen um-
gebungen, in denen sie gelagert werden sollen, 
auseinandergesetzt. Für diese Forschung hat ihn 
vor kurzem die Fachgruppe nuklearchemie der 
gesellschaft deutscher Chemiker (gdCh) mit 
dem Fritz-straßmann-Preis ausgezeichnet.
Vom Kit bringt stumpf die helmholtz-nachwuchs-
gruppe „structures and reactivity at the aqueous/
mineral interface“ mit. unter der Leitung von mo-
ritz schmidt beschäftigen sich hier Forscherinnen 
und Forscher mit den strukturen, Prozessen und 
reaktionen an der Wasser-mineral-grenzfläche 
auf molekularer ebene. diese grenzflächen spie-
len als rückhaltebarrieren in der sicherheitsfor-
schung für ein nukleares endlager eine besondere 
rolle, da verlässliche Vorhersagen des transport-
verhaltens von radionukliden für hunderttausen-
de von Jahren benötigt werden.

KontaKt

_institut für ressourcenökologie im hzDr
pd dr. thorsten stumpf
t.stumpf@hzdr.de

Foto: oliver Killig
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WissensWerT – naChriChten rund um das hZdr

KontaKt KontaKt

_DLr_school_Lab Tu Dresden 
dr. Janina hahn

  dlr.de/schoollab/tu-dresden 

_Kaufmännischer Vorstand im hzDr
prof. peter Joehnk
p.joehnk@hzdr.de

_hzDr innoVaTion gmbh
prof. andreas kolitsch
a.kolitsch@hzdr.de

bratislava  dresden  bratislava

immerhin 482 Kilometer liegen zwischen der slowakischen 
Tu in Bratislava (sTu) und rossendorf. Diese Distanz legt der 
Kaufmännische hzDr-Vorstand Peter Joehnk gleich mehrmals 
im Jahr zurück. Was mit der unterstützung bei der einrichtung 
von Labors oder Büros durch ausgediente geräte und möbel 
begann, sich über viele Jahre mit einem gemeinsamen interna-
tionalen Doktorandenseminar, der entwicklung des Bundes-
fördermittelsystems easY und weiteren Projekten fortsetzte, 
ist heute eine lebendige zusammenarbeit sowohl im kaufmän-
nisch-technischen wie im wissenschaftlichen Bereich. 

an der sTu entsteht am standort der materialtechnologi-
schen Fakultät in TrnaVa, 50 km von Bratislava entfernt, 
derzeit der Wissenschaftscampus camBo – einer von acht 
Wissenschaftsparks, die von der slowakischen regierung mit 
insgesamt 280 mio. euro gefördert werden. Die grundsteinle-
gung des 42 mio. euro teuren unterfangens fand im mai dieses 
Jahres in anwesenheit der slowakischen minister für Finanzen 
und für hochschulwesen statt. Vor ort dabei war neben Peter 
Joehnk auch andreas Kolitsch, heute geschäftsführer der hzDr 
innoVaTon gmbh und vormals Leiter des ionenstrahlzentrums 
im hzDr. in letztgenannter eigenschaft verfolgt er die geschi-
cke von camBo schon lange, weil dort nach seinem Vorschlag 
ein ionenstrahlzentrum à la rossendorf entstehen soll. 

als Koordinator für die zusammenarbeit im wissenschaftli-
chen Bereich sorgt Kolitsch dafür, dass sieben slowakische 
Wissenschaftler sowie sieben Techniker eine maßgeschnei-
derte ausbildung in Dresden erhalten. sie sind für einen 
zeitraum von 21 monaten abgestellt, um möglichst viel über 
abläufe, maschinen, strahlzeiten und wissenschaftliche expe-
rimente in europas größtem ionenstrahlzentrum zu erfahren. 
Wenn sie dann im Juni 2015 in die slowakische republik zu-
rückkehren, sollen sie die inbetriebnahme und den komplika-
tionsfreien service- und nutzerbetrieb der ionenstrahlanlage 
auf dem camBo-campus gewährleisten. 

nachwuchswissenschaftler gesucht 

Das hzDr betreibt seit zwei Jahren erfolgreich das schülerla-
bor DeltaX und hat dabei auch sein angebot stetig erweitert. 
heute sind die experimentiertage zu den Themen magnetis-
mus, Licht und Farbe sowie radioaktivität und strahlung gut 
ausgebucht. auf wesentlich mehr erfahrung blickt das Deut-
sche zentrum für Luft- und raumfahrt DLr zurück, denn es 
widmet sich der nachwuchsförderung bereits seit zehn Jahren 
in den DLr_school_Labs. in dieser Tradition entsteht in den 
Technischen sammlungen Dresden zurzeit ein solches Labor 
als gemeinschaftsprojekt des DLr, der Technischen univer-
sität Dresden und der Landeshauptstadt Dresden. schülerin-
nen und schüler der 5. bis 12. Klasse können hier ab dem 
13. november 2013 die Welt naturwissenschaftlich-techni-
scher Forschung hautnah erleben. 

Wie werden solarzellen billiger und leistungsstärker? Kann 
man Wasserstoff auch mit weniger energieaufwand produ-
zieren? und wie müssen neue Werkstoffe beschaffen sein, 
damit sie leicht, trotzdem stabil und vielseitig einsetzbar sind? 
im DLr_school_Lab Tu Dresden können schülerinnen und 
schüler zu diesen und anderen spannenden Fragen experi-
mentieren. Die angebotenen Versuche aus den Bereichen 
material- und Werkstoffkunde, Verkehrsplanung und energie 
haben alle einen realen Forschungshintergrund und einen 
konkreten anwendungsbezug. Das Labor ist mit modernen 
geräten und zahlreichen anschauungsobjekten ausgestattet. 
Beim experimentieren werden die schülerinnen und schüler 
von studierenden der Tu Dresden unterstützt. 

Die helmholtz-Kollegen im DeltaX und im DLr_school_Lab 
Tu Dresden streben eine enge Kooperation an, verfolgen sie 
doch gemeinsam das ziel, ein authentisches Bild vom Wissen-
schaftsbetrieb zu zeichnen, um junge menschen für natur-
wissenschaften und Technik zu begeistern und sie zu einem 
studium oder einer ausbildung zu ermutigen. 

Jana Bohovicová und Vladimir Kolesár im ionenstrahlzentrum.

Das DLr_school_Lab Tu Dresden nimmt den Betrieb auf. 

Foto: christian hüller
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neues domiZiL Für exZeLLente ForsChung

// im neubau für das nationale zentrum für strahlenforschung in der onkologie – oncoray –

werden künftig rund 150 Ärzte und Wissenschaftler an der strahlentherapie der zukunft arbeiten. 

Patientenbetrieb ab 2014 

Ziel jeder strahlentherapie ist es, das tumorgewebe 
zu zerstören oder so stark zu schädigen, dass es 
nicht mehr unkontrolliert wächst. bisher werden 
hierzu vor allem ultraharte röntgenstrahlen einge-
setzt. geladene teilchen wie Protonen haben den 
Vorteil, dass sie auf dem Weg zum tumor nur wenig 
energie abgeben, dagegen in dem bösartig veränder-
ten gewebe ihre volle Kraft entfalten. den Protonen-
strahl können die therapeuten so formen, dass die 
Protonen das hinter der Krebsgeschwulst liegende 
gesunde gewebe weniger schädigen. allerdings gilt 
es, den medizinischen gewinn dieser wesentlich teu-
reren behandlungsform für jede einzelne tumorart 
gegenüber der heutigen strahlentherapie zu überprü-
fen. dies kann bald auch in dresden geschehen, und 
zwar in aufwändigen, streng kontrollierten klinischen 
untersuchungen. im kommenden Jahr schon sollen 
die ersten Patienten im oncoray-neubau behandelt 
werden.

Lachende gesichter

da der Freistaat sachsen das gebäude im rahmen der 
Landes-exzellenzinitiative mit hilfe von eu-mitteln 
finanziert hatte, nahm ministerpräsident stanislaw tillich 
(m.) persönlich an der feierlichen einweihung am 17. 
september 2013 teil. „das Forschungszentrum ist ein 
bedeutendes aushängeschild für den biotechnologie- 
und medizintechnikstandort sachsen. Viele hände ziehen 
dort an einem strang im Kampf gegen Krebs, damit die 
strahlentherapie noch erfolgreicher und gleichzeitig 
schonender wird“, sagte er. der einladung der oncoray-
trägerinstitutionen hZdr, universitätsklinikum Carl gus-
tav Carus sowie technische universität dresden folgten 
viele hochrangige gäste. in der ersten reihe neben der 
bundesforschungsministerin Johanna Wanka (4.v.r.) und 
dem ministerpräsidenten sachsens zu sehen sind der 
Präsident der helmholtz-gemeinschaft Jürgen mlynek 
(v.r.n.l.), die sächsische Forschungsministerin sabine 
von schorlemer, oncoray-direktor michael baumann, 
dresdens bürgermeisterin helma orosz, Wissenschaftli-
cher Vorstand des uniklinikums michael albrecht sowie 
der Wissenschaftliche hZdr-Vorstand roland sauerbrey. 
am startschuss für den Protonenbeschleuniger im neuen 
domizil jedenfalls waren viele hände beteiligt. 
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dresdner Projekt verbindet 
Krankenversorgung mit Forschung

Vorteil der ersten Protonentherapie-anlage ostdeutsch-
lands ist, dass Patienten dank der vielfältigen und 
praxisnahen Forschungsprojekte am oncoray-Zentrum 
frühzeitig von weiteren innovationen dieser noch neuen 
therapieform profitieren werden. auf einer begleiten-
den ausstellung informierten Wissenschaftler aus dem 
hZdr die interessierten gäste über die erforschung 
der laserbasierten beschleunigung von Protonen. die 
Protonentherapie wird sich, da sind sich die dresdner 
Krebsforscher einig, auf dauer nur durchsetzen können, 
wenn es gelingt, dafür kompakte und kliniktaugliche be-
schleuniger zu entwickeln. im neuen oncoray-gebäude 
steht jedenfalls Platz für einen ersten Prototypen zur 
Verfügung, der – und das wird weltweit einmalig sein – 
zu vergleichenden untersuchungen genutzt werden soll.  

Versteckt im inneren

das herz des gebäudes ist ein tonnenschwerer teil-
chenbeschleuniger, der am 17. september feierlich von 
bundesforschungsministerin Wanka (l.) und minister-
präsident tillich (5.v.l.) in betrieb genommen wurde. Vor 
dem offiziellen beginn der Veranstaltung nutzten sie 
zusammen mit Forschungsministerin von schorlemer, 
bürgermeisterin orosz, oncoray-direktor baumann, 
helmholtz-Präsident mlynek, hZdr-Vorstand sauerbrey, 
dKFZ-Vorstandsvorsitzendem Wiestler und dem Kauf-
männischen Vorstand des uniklinikums Wilfried Winzer 
(v.l.) die Chance, einen blick in eine sonst unzugängliche 
halle zu werfen. hier werden in Zukunft die beschleunig-
ten Protonen durch rohre und schikanen geleitet – bis 
hin zum therapieplatz für die Krebspatienten.

KontaKt

_ institut für radioonkologie im hzDr / 
nationales zentrum für strahlenforschung in der onkologie – oncoray 
prof. michael Baumann
michael.baumann@oncoray.de

   www.oncoray.de 

mit festem händedruck

„ich freue mich, dass sich oncoray weltweit zu einem he-
rausragenden standort für strahlenforschung in der on-
kologie entwickelt hat. ich bin sicher: das neue Protonen-
therapie-Zentrum wird die strahlenforschung in dresden 
voranbringen. damit sind wir einen wichtigen schritt 
weiter in der erforschung und behandlung von Krebs-
erkrankungen“, so bundesministerin Johanna Wanka, 
bevor sie als erste die hand auf den startknopf für den 
Protonenbeschleuniger legte. ihrem beispiel folgten Lan-
desministerin sabine von schorlemer, ministerpräsident 
tillich, bürgermeisterin helma orosz, hZdr-Vorstand 
roland sauerbrey, oncoray-direktor michael baumann, 
dKFZ-Vorstandsvorsitzender otmar Wiestler und der 
Präsident der helmholtz-gemeinschaft Jürgen mlynek. 

Foto: Frank Bierstedt
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terminvorschau 

13.12.2013
einweihung erweiterungsbau des 
hochfeld-magnetlabors Dresden
hzDr 

21.02.2014
Lehrerfortbildung zum Thema 
„radioaktivität in Kerntechnik und medizin“
hzDr | schülerlabor DeltaX

Wissenschaftliche Veranstaltungen

26. - 28.11.2013
multiphase Flow conference & short course
hzDr | gemeinsam mit ansYs germany

09. - 11.12.2013
Joint FiB-sem and orion-nanofab Workshop
hzDr | gemeinsam mit carl zeiss microscopy

09. - 10.12.2013
oDisseus Workshop (oxide Dispersion strengthened 
steels group of young european scientists)
hzDr

11. - 12.03.2013
hPLc Workshop (high Performance Liquid 
chromatography)
hzDr | gemeinsam mit Knauer Berlin

28. - 30.04.2013
3rd La3neT Topical Workshop acceleration Techniques
hzDr

strahlenschutzkurse an der 
hZdr-Forschungsstelle in Leipzig

04.03.2014
aktualisierungskurs

18.03. - 20.03.2014
Fachkunde (module gg, Fa)

Kunstausstellungen im hZdr
Vernissage-Beginn jeweils um 17 uhr

09.01.2014
Konrad maass

06.03.2014
gerd Küchler

08.05.2014
mandy herrmann amrouche

Kongressmagnet dresden

Viele Beschleunigerexperten werden im kommenden Jahr 
einen wichtigen Termin in Dresden nicht verpassen wollen, 
findet hier doch die fünfte internationale Konferenz rund um 
Fragen der Teilchenbeschleunigung statt. Für das Jahr 2017 
hat das hzDr vor kurzem den zuschlag zu einer weiteren 
wichtigen Konferenz erhalten: das internationale symposium 
für radiopharmazeutische Forschung. 

iPaC 2014 – Für die fünfte „international Particle accelera-
tor conference“ rechnet Peter michel, Leiter des zentrums 
für hochleistungs-strahlenquellen im hzDr, mit etwa 1.500 
Teilnehmern. er hat den hut auf für alles, was mit der lokalen 
organisation der Beschleunigerkonferenz zu tun hat. in die 
aufwändige organisation bringen sich außerdem drei weite-
re Beschleunigerzentren der helmholtz-gemeinschaft ein, 
die gsi – helmholtzzentrum für schwerionenforschung, das 
helmholtz-zentrum Berlin und das Deutsche elektronen-
synchrotron DesY. Vertreter von fast allen großen Beschleu-
nigerzentren aus europa, nordamerika und asien tummeln 
sich zudem in den organisations- und  Programmkomitees. 

seit vier Jahren trifft sich auf den jährlichen iPac-Konferenzen 
die weltweite Beschleuniger-gemeinde; zuvor gab es nur kon-
tinental organisierte Beschleunigerkonferenzen. Die interes-
sierte Öffentlichkeit kann sich am eröffnungstag der Konfe-
renz über die Bedeutung von Beschleunigern in der medizin 
informieren. ein schwerpunkt des Vortrags wird natürlich auf 
der entwicklung eines kompakten Therapiebeschleunigers am 
hzDr für das Protonentherapie-zentrum oncoray liegen.
Die iPac 2014 wird vom 15. bis 20. Juni im internationa-
len Kongresszentrum Dresden ausgetragen, mitten in der 
schönen altstadt. Die Teilnehmer werden, so die erfahrung 
des hzDr, die kurzen Wege in Dresden genießen und über die 
Vielfalt an Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen staunen. 

isrs 2017 – Die „society of radiopharmaceutical sciences“ 
schreibt  im zweijahres-rhythmus für ihr internationales sym-
posium einen austragungsort entweder in nordamerika, asien 
oder europa aus. auf der diesjährigen Konferenz in Korea wur-
de bereits die Wahl für das Jahr 2017 getroffen. Über Dresden 
als austragungsort freut sich Jörg steinbach, Direktor am 
hzDr-institut für radiopharmazeutische Krebsforschung, 
ganz besonders, weil es gelungen ist, sich gegen eine starke 
internationale Konkurrenz durchzusetzen. so werden in vier 
Jahren rund 1.000 Teilnehmer den Weg nach Dresden finden. 
Fast gleichzeitig wurde auch der zuschlag vergeben für eine 
weitere internationale Veranstaltung, den „Workshop on 
Targetry and Target chemistry“ zur zyklotron-radionuklid-
erzeugung und -prozessierung. auch dieser ging an steinbachs 
institut – gemeinsam mit Kollegen des „nuclear Physics insti-
tute of the ascr“, das in rež in der Tschechischen republik 
beheimatet ist. Die Veranstaltung wird 2014 in Kooperation 
mit den tschechischen Kollegen in Prag stattfinden und rund 
200 Teilnehmer anziehen.

  http://www.ipac14.org
  http://isrs2015.org/
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DIE HELMHOLTZ-SCHÜLERLABORE

Kindern und Jugendlichen hilft das Experimentieren im Schülerlabor, um naturwissenschaftliche Phänomene besser zu verstehen 
und auch hinterfragen zu können. Das theoretische Fachwissen, das Schulen vermitteln, wird beim Experimentieren auf einzig-
artige Weise verständlich. Informationen für interessierte Lehrer und Schulklassen unter:   www.helmholtz.de/schuelerlabore

SEASIDE AWI, Bremerhaven

UFZ-Schülerlabor, Leipzig

kidsbits IPP, Greifswald

DLR_School_Lab Berlin
GeoLab am GFZ, Potsdam 

Gläsernes Labor MDC, Berlin-Buch
Blick in die Materie HZB, Berlin

DESY-Schülerlabor physik.begreifen, Zeuthen

Life-Science Lab DKFZ, Heidelberg

Schülerlabore KIT, 
Karlsruhe 

JuLab Forschungszentrum Jülich

DLR_School_Lab Köln

Schülerlabor GSI, Darmstadt

DLR_School_Lab
Braunschweig

DLR_School_Lab Göttingen

DLR_School_Lab TU Dortmund

kidsbits IPP, Garching
DLR_School_Lab Oberpfaffenhofen

DLR_School_Lab Lampoldshausen/Stuttgart

Quantensprung HZG, 
Geesthacht

DESY-Schülerlabor 
physik.begreifen, Hamburg

DLR_School_Lab 
TU Hamburg-HarburgDLR_School_Lab Bremen

Schülerlabor BioS im HZI, 
Braunschweig

Schulprogramme des GEOMAR, Kiel

DLR_School_Lab Neustrelitz

DLR_School_Lab TU Dresden

DLR_School_Lab RWTH Aachen

deltax hzDr, Dresden


