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E d i t o r i a l

Liebe Leserin nen, I iebe Leser,

6 0  J a h r e  n a c h  K r i e g s e n d e
r ü c k t  d a s  L e i d ,  d a s  M e n -
s c h e n ,  i n s b e s o n d e r e  K i n d e r ,
i m  Z w e i t e n  W e l t k r i e g  e r l e b t
h a b e n ,  a u f f ä l l i g  i n  d e n
B l i c k  d e s  ö f f e n t l i c h e n  l n t e -
r e s s e s .  L a n g e  s c h i e n  e s  i n
D e u t s c h  l a n d  d e n  L i t e r a t e n
ü b e r l a s s e n ,  i m  R a u m  d e r
F i k t i o n  d i e  K o n f r o n t a t i o n
m  i t  d e m  E r l i t t e n e n  z u  t h e -
m a t i s i e r e n ,  w ä h r e n d  n u r
w e n i g e  S o z i a l -  u n d  H u m a n -
w i s s e n s c h a f t l e r  d  i e  e m o t i o -
n a l e n  F o l g e n  v o n  K r i e g  u n d
V e r f o l g u n g  e r f o r s c h t e n .  A n -
d e r s  i n  d e n  N i e d e r l a n d e n :
D o r t  w a r  s c h o n  f  r ü h  o o l i t i -
s c h e  D i s k u s s i o n ,  a b e r  a u c h
w i s s e n s c h a f t l  i c h e  A u s e i  n a n -
d e r s e t z u n g  m i t  K r i e g s -  u n d
V e r f o l g u  n g s t r a u m a t a  m ö g -
l i c h ,  d i e  n i c h t  s t ä n d i g  d e r
G e f a h r  a u s g e s e t z t  w a r e n ,
s i c h  i n  e i n e r  a u s w e g l o s e n
K o n f r o n t a t i o n  z w i s c h e n  O o -
f e r n  u n d  i h r e n  e h e m a l i g e n
V e r f o l g e r n  u n d  T ä t e r n  z u
v e r f a n g e n .  N  i e d e r l ä n d  i s c h -
j ü d i s c h e  P s y c h i a t e r  u n d
P s y c h o a n a  l y t i  k e r  s a g t e n
s c h o n  1  9 4 6  v o r a u s ,  d a s s
Ü b e r l e b e n d e  d e s  H o l o c a u s t
n a c h  e i n e r  P h a s e  d e r  W i e -
d e r e i n g l i e d e r u  n g  i n  d  i e  G e -
s e l l s c h a f t  m i t  g r a v i e r e n d e n
p s y c h  i s c h e n  P r o b l e m e n  z u
k ä m p f e n  h a b e n  w ü r d e n .  I n
u n s e r e m  W i s s e n s c h a f t s m a -
g a z i n  ( A u s g a b e  4 1 1 9 8 8 )  b e -
r i c h t e t e  F r e d e r i k  v a n  G e l -
d e r .  W i s s e n s c h a f t l e r  a m
I  n s t i t u t  f ü r  S o z i a l f o r s c h u n g ,
a u s f ü h r l i c h  d a r ü b e r .

D a s  s e t z e n  w i r  n u n  f o r t :
D i e s e  A u s g a b e  v o n  F o r -
s c h u n g  F r a n k f u r t  e r s c h e i n t
z e i t g l e i c h  m i t  d e m  i n t e r n a -
t i o n a l e n  K o n g r e s s , G e n e r a -
t i o n  d e r  K r i e g s k i n d e r  u  n d
i h r e  B o t s c h a f t  f ü r  E u r o o a
6 0  J a h r e  n a c h  K r i e g s e n d e " .
W i s s e n s c h a f t l e r i  n  n e n  u n d
W i s s e n s c h a f t l e r  a u s  d e n  G e -
s e l  l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ,
d e r  G e s c h  i c h t s -  u  n d  d e r  L i -
t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ,  d e r
P s y c h o l o g i e  u n d  d e r  P s y c h o -
a n a l y s e ,  d e r  E r z i e h u n g s w i s -
s e n s c h a f  t  u  n d  d e r  M e d  i z i n
s i n d  m i t  B e i t r ä g e n  a u f  d i e -
s e m  K o n g r e s s  v e r t r e t e n  -  e i -
n  i g e  v o n  i h  n e n  k o m m e n
a u c h  h i e r  z u  W o r t .

M a r i a n n e  L e u z i  n g e r - B o h  l e -
b e r ,  D i r e k t o r i n  d e s  F r a n k -
f  u r t e r  S i g m u  n d - F r e u d - l  n s t i -
t u t s ,  s c h i l d e r t  d i e  l a n g e n
S c h a t t e n  v o n  K r i e g  u n d  V e r -
f o l g u n g  a u s  p s y c h o a n a l y t i -
s c h e r  S i c h t .  V i e l e  K r i e g s -
k i n d e r  b e d ü r f e n  a l s  E r w a c h -
s e n e  p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e r
H i l f e n .  M e h r  n o c h :  d i e  e r l i t -
t e n e n  T r a u m a t i s i e r u n g e n
w e r d e n  n  i c h t  s e l t e n  a n  d  i e
n ä c h s t e  G e n e r a t i o n  w e i t e r -
g e g e b e n .  A n g s t  u n d  G e w a l t ,
F l u c h t  u n d  V e r l o r e n g e h e n ,
V e r t r a u e n s v e r l u s t  u n d  0 h n -
m a c h t  f ü h r e n  z u  l a n g  a n h a l -
t e n d e n  p s y c h i s c h e n  u n d
p s y c h o s o m a t i s c h e n  B e s c h ä -
d i g u n g e n .  D e n n  e i n  s o l c h e s
E r l e b n i s ,  s o  s p e k u l i e r t e
s c h o n  1 8 9 0  d e r  P s y c h o l o g e
W i l l i a m . J a m e s ,  " k a n n  u n s e -
r e  G e f ü h l e  s o  a u f w ü h l e n ,
d a s s  e s  f a s t  e i n e  N a r b e  i m
z e r e b r a l e n  G e w e b e  h i n t e r -
l ä s s t u .  D i e  m o d e r n e n  N e u r o -
w i s s e n s c h a f  t e n  h a b e n  d  i e s e
A n n a h m e  d e r  P e r s ö n l i c h -
k e i t s p r ä g u n g  d u r c h  t r a u  m a . -
t i s c h e  E r l e b n i s s e  i n  e i n -
d r ü c k l  i c h e r  W e i s e  b e s t ä t i g t .

D i e  F o k u s s i e r u n g  a u f  d e n
Z w e i t e n  W e l t k r i e g  i s t  e x e m -
p l a r i s c h .  K r i e g e  u n d  k r i e g e -
r i s c h e  A u s e i  n a n d e r s e t z u n g e n
w u r d e n  n a c h  1 9 4 5  u n d  w e r -
d e n  a u c h  h e u t e  g e f ü h r t  -

m  i t  g r a v i e r e n d e n  S p ä t f o l g e n
f ü r  d i e  b e t r o f f e n e n  K i n d e r
u n d  J u g e n d l i c h e n  u n d  m i t
d e r  H y p o t h e k  p o s t t r a u m a t i -
s c h e r  B e l a s t u n g e n ,  d i e  i n d i -
v i d  u e l  l e  L e b e n s e n t w ü r f e
ü  b e r s c h a t t e n .  H  i s t o r i s c h e s
L e r n e n  s e t z t  e i n e  E r i n n e -
r u n g s k u l , t u r  v o r a u s ,  d i e  d a s
G e s c h e h e n e  n e u  b e w u s s t
m a c h t .  F ü r  d i e  u n m i t t e l b a r
B e t r o f f e n e n  k o m m t  d a s  -

w i e  e s  s i c h  v i e l f  a c h  i n  d e r
I  i t e r a r i s c h e n  V e r a r b e i t u n g
v o n  K r i e g s e r l e b e n  z e i g l  -

e i n e m  A u s l e u c h t e n  d e r  l a n -
g e n  S c h a t t e n  d e r  e i g e n e n
V e r g a n g e n h e i t  g l e i c h .  D a s
W i s s e n  u m  d i e  S c h r e c k e n
d e s  K r i e g s  i n  e i n e r  a n g e -
m e s s e n e n  W e i s e  a n  e i n e
n a c h f o l g e n d e  G e n e r a t i o n
w e i t e r z u g e b e n ,  i s t  A n  l i e g e n
d e r  K i n d e r b u c h l i t e r a t u r  u n d
d e r  G e s c h  i c h t s d  i d a k t i  k .
H a n s - H e i n o  E w e r s ,  I n s t i t u t
f  ü r  J  u g e n d b u c h f o r s c h  u n g ,
u n d  G e r h a r d  H e n k e - B o c k -
s c h a t z ,  S e m i n a r  f ü r  D i d a k t i k
d e r  G e s c h i c h t e ,  b e r i c h t e n
d a r ü  b e r .

E i n e  n a c h d e n k l i c h e  u n d
e r k e n  n t n  i s r e i c h e  L e k t ü r e
d i e s e r ,  a b e r  a u c h  d e r  a n d e -
r e n  B e r i c h t e  a u s  u n s e r e m
F o r s c h u  n g s a l  l t a g  w ü  n s c h t
l h n e n

V i z e p r ä s i d e n t  d e r  J o h a n n
W o l f  g a n g  G o e t h e - U  n  i v e r s i t ä t
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I n h a l t

ilachrichlen

Das Institut für Archäologische
Wissenschaften und seine
Forschungsperspektiven

Forschungsranking:
Frankfurt unter den Top-Ten

C1'tomegalie-Viren erhöhen die
Aggressivität von I(rebszellen

Eröffnung des Frankfurt
Institute for Advanced Studies

Forschungskolleg rWissenskultur
und gesellschaftlicher Wandel <
kann Arbeit fortsetzen

Archäologie 9 Vom Main zum Mäander -

Archäologische Stadtforschung
im westtürkischen Priene

Hautkrebs I 6 Hautkrebs - Cremen statt
schneiden? Nichtoperative
Behandlungen auf dem
Vormarsch

Chirurgische 2 I
Augenkorreltur

Psychoanalyse 26

Kinder- und 34
Jugendbuch-

forschung

Laser statt Brille?
B ehandlungsmöglichkeiten
von Brechungsfehlern des Auges

Die langen Schatten von Krieg
und Verfolgung -

Kriegskinder in Psychoanalysen

Mitleid für das eigene
>Kind in mir<
Wie die Generation der
Kriegskinder Autobiografisches
in ihre Werke einfließen lässt

Forschung aktuell

Erinnerungskultur prägt
Darstellung von Kriegen
in Geschichtsbüchern

Kommerzielle Mikrofinanzierung
- ökonomische Theorie und
entwicklungspolitische Praxis

Gesund altern, aber wie? -

Molekulare Grundlagen
biologischer Alterungsprozesse

Die Gifte der I(egelschnecken -

Leitsubstanzen für neue
Medikamente

39

+ )

47

5 l

Vom Main zum Mäander: 9

Archäologische Stadtforschung
im westtürkischen Priene

Priene wurde in der Antike von
schätzungsweise 5000 Menschen
bewohnt; eine dynamische ICein-
stadt, die ihr Gesicht durch archi-
tektonische Umgestaltung, aber
auch durch Naturkatastrophen im-
mer wieder gewandelt hat. Schon
im lT.Jahrhundert interessierten
sich wissbegierige britische Kaufl eu-
te für diese antike Stätte am Nordrand der Schwemmebene des Mäanders;
doch erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Drittel der Stadt von Berli-
ner und später Frankfurter Archäologen freigelegt. Diese Tfadition wird von
Prof. Dr. Wulf Raeck und seinem Team mit modernen, auch naturwissen-
schaftlichen Methoden fortgesetzt. Denn viele insbesondere städtebauliche
Veränderungen ließen sich bisher nicht zuverlässig datieren. Inzwischen
konnten die Forscher nachweisen, wie beispielsweise Heiligtümer auI Kos-
ten der benachbarten Wohnbebauung expandierten.

Hautkrebs - 16

Cremen statt schneiden?
>Gönnen Sie Ihrer Haut Zukunft.( Unter diesem Slogan wirbt die Frankfur-
ter Oberbürgermeisterin Petra Roth als Schirmherrin der Deutschen Haut-
krebs Stiftung für Maßnahmen zur Prävention von Hauttumoren. Diese
Iftebsformen nehmen derzeit weltweit in der hellhäutigen Bevölkerung am
stärksten zu, immer mehr jüngere Menschen erkranken. Neue Therapieop-
tionen erlauben es. Krebs sowie I(rebsvorstufen früher und effektiver zu be-
handeln. Dabei spielen insbesondere nicht-invasive Methoden eine immer
wichtigere Rolle. Cremen statt schneiden - dies ist nicht immer, aber immer
öfter die richtige Lösung, wie die Mediziner Prof. Dr. Jens Gille, Dr. I(on-
stanze Spieth und Prof. Dr. Roland Kaufmann berichten.

Die langen Schatten
von Iftieg und Verfolgung

Itiegskinder können die intensiven
und lebensbedrohlichen Erlebnisse oft
auch als Erwachsener nicht ausblen-
den. In einer Studie. die Prof. Dr. Ma-
rianne Leuzinger-Bohleber vom Sig-
mund-Freud-Institut leitete, wurden
über 400 Patientinnen und Patienten
einige Jahre nach dem Ende ihrer psy-
choanalytischen Langzeitbehandlung
nachuntersucht. Das Forscherteam ist
unerwartet häufig und dramatisch
den Schatten des Zweiten Weltkriegs
begegnet: Bei mehr als der Hälfte der
untersuchten Personen, hat die zivili-
satorische I(atastrophe in Deutschland
die gesamte Lebensgeschichte be-
stimmt. Eindrucksvolle Beispiele zei-
gen, welche Spuren der Itieg bei die-
sen Menschen hinterlassen hat.

26

F o r s c h u n g  F r a n k t u r t  2 l 2 O O 5



l n h a l t

mit Marlene Moeschke
Wem war vor zehn Jahren der
Name Hans Poelzig (1869-1936)
schon ein Begriff? Erst als Anfang
der l990er Jahre über die histori-
sche Bedeutung und weitere Nut-
zung des I.G. Hochhauses in Frank-
furt diskutiert wurde, wuchs das
Interesse an dem Architekten und
seinen Bauwerken. Heute ist seine
Architektur, nicht zuletzt durch den
Einzug der Universität Frankfurt in
das I.G. Hochhaus. einem breiten
Publikum bekannt. Kaum bekannt
ist dagegen die Arbeit Poelzigs für
das Theater und sein malerisches
Guvre. Wenig erfuhr man bisher
darüber. wie die Bildhauerin Marlene Moeschke (1894-I985), Poelzigs
zweite Frau, sein Werk beeinflusste und den Stil des Bauateliers prägte. Dies
erforschte die Kunsthistorikerin Dr. Heike Hambrock.

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  2 l 2 O O 5

U n iversitätsgesch ichte

Drei Säulen des Frankfurter
Mathematischen Seminars:
Ruth Moufang, Wolfgang Franz
und Gottfried I(öthe

rDer Schöpfer des modernen
Frankfuri< - Franz Adickes

Perspektiven

Universität vermarktet ihr
geistiges Eigentum

Altersforschung -

eine junge Wissenschaft
mit Zukunft? - Gespräch
mit Gisela Zenz

Stifter und Sponsoren

Ilans Poelzig und seine
Ateliergemeinschaft
mit Marlene Moeschke

Balladen und Metamorphosen -

Sechs Poelzig-Gemälde
auf dem Camnus Westend

Gute Bücher

Hermann Josef Abs:
Der finanzpolitische Kopf
der >Deutschland AGn

Zur Geschichte der
Frankfurter Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Jacob van I(laveren:
Polyglotter Grenzgänger

Magda Spiegel:
Schicksal einer jüdischen
Künstlerin zwischen Kaiserreich
und Nat ionalsozia l ismus

Innenansichten - Erhard Oeser
und Michael Hagner
erzählen die Geschichte
der Hirnforschung

Freunde trotz erzwungener Distanz:
Alfred Schütz und Eric Voegelin

Verklungenes
aus dem jüdischen Mainz

47 Gesund altern, I . ^aDer wre /
Immer mehr Menschen werden
immer älter. Vor allem in den indus-
trialisierten Ländern verschiebt sich
die Altersstruktur. Wie Menschen
altern, ist allerdings nicht nur eine
Frage von Gesellschaft und Ökono-
mie, sondern auch von Medizin
und Biologie. Der Arbeitskreis um
Prof. Dr. Heinz D. Osiewacz beschäf-
tigt sich mit den Grundlagen biolo-
gischen Alterns. Das Team unter-

sucht molekulare Alterungsmechanismen, die im Verlaufe der Evolution
erhalten geblieben sind. Mit dem Forum >Alterswissenschaften und Alters-
politikr< möchte die Rechtswissenschaftlerin Prof. Dr. Gisela Zenz die I(om-
petenzen aus unterschiedlichen Fachgebieten an der Universität Frankfurt
bündeln (Interview ab Seite 64).
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51 Die Gifte der I(egelschnecken
Unter dem Meeresspiegel spielt sich
ein erbarmungsloser Überlebens-
kampf ab. Doch ist es nicht die
schnelle Flucht, der dicke Panzer
oder die perfekte Tarnung, mit der
sich Pflanzen und Tiere schützen,
sondern es sind die Llnterschied-
lichsten bioaktiven Substanzen, die
sie zur Verteidigung und zum Schutz
einsetzen. Für die neuropharmakologische Forschung und für die Entwick-
lung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe sind diese spezialisierten Mole-
küle von großem Interesse. So Toxine aus dem Gift der l(egelschnecke zum
Vorbild für eine neue Generation von Medikamenten geworden, auf die vor
allem in der Schmerztherapie große Hoffnungen gesetzt werden, wie die
Biologin Dr. Silke I(auferstein vom Institut für Rechtsmedizin berichtet.

68 Architekt Hans Poelzrg
und seine Ateliergemeinschaft

Vorschau /Impressum/Bildnachweis 88
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der herkömmliche archäologische
mit modernen naturwissenschaftli-
chen Methoden verknüpft, um so
eine Ausbildung auf aktuellstem Ni-
veau von Forschung und Praxis zu
ermöglichen. Die Universität Frank-
furt erkannte schon früh, wie wich-
tig es ist, die Naturwissenschaften
in die Erforschung der Vergangen-
heit einzubeziehen. Dazu gehörte
insbesondere das paläobotanische
Labor, was für die siedlungsarchäo-
logische und landwirtschaftsge-
schichtliche Betrachtung der Vor-
und Frühgeschichte von Bedeutung
ist. Aber auch die Methoden des
dendrochronologischen Labors, in
dem das Alter von Holzfundstücken
exakt bestimmt und vegetations-
und klimageschichtliche Informa-
tionen gewonnen werden können,
gehört längst zum Standard in
Frankfurt. Mit der Einrichtung des
Graduiertenkollegs »Archäologische
Analytik« wurde 1997 eine neue
Qualität in der Kooperation zwi-
schen Archäologie und Naturwis-
senschaften geschaffen.

»Warum sollte das, was im Gra-
duiertenkolleg gelang, auf instituti-
oneller Ebene nicht noch erfolgrei-
cher sein, in der Forschung ebenso
wie in der Lehre? Immerhin verbin-
det alle Archäologen der Universität
Frankfurt ein siedlungsarchäologi-
scher Schwerpunkt, so verschie-

denartig die von ihnen betrachteten
Kulturräume auch sind«, äußerte
der Präsident des Deutschen Archä-
ologischen Instituts, Prof.Dr. Her-
mann Parzinger (Berlin), in seinem
Festvortrag bei der Gründungsfeier.
Die Bündelung der Projekte biete
dabei einen beachtlichen entwick-
lungsgeschichtlichen Schnitt durch
das Phänomen frühen menschlichen
Siedelverhaltens auf dem Weg vom
Dorf zur Stadt. Das aktuelle For-
schungsspektrum des neuen Insti-
tuts umfasst so verzweigte Vorha-
ben wie etwa Siedlungsarchäologie
in Westafrika, Stadtgrabungen in
Syrien und der Westtürkei oder die
Untersuchung spätantiker Wehr-
bauten im hessischen Ried.

Nachdem die Archäologen im
19.Jahrhundert zahlreiche aufse-
henerregende Funde machten oder
berühmte antike Ortsnamen und
Persönlichkeiten archäologischen
Stätten zuordnen konnten, stehen
heute andere Fragen im Mittelpunkt
des Forschungsinteresses – erläutert
Parzinger: Wie war das Leben in
den Städten organisiert? Welche
Wechselwirkungen entfalten sich
beim dauerhaften Kontakt einander
fremder Kulturen und welche Dyn-
maik konnte daraus entstehen?
Wie prägt die natürliche Umwelt
den Menschen und seine kulturelle
Entwicklung? ◆

Jetzt wächst zusammen, 
was zusammen gehört
Das Institut für Archäologische Wissenschaften
und seine Forschungsperspektiven

Die im Skulpturensaal des I.G.-Hochhauses untergebrachten
Abgüsse griechischer und römischer Skulpturen aus Museen
in aller Welt gehören zur Lehr- und Studiensammlung der Ab-
teilung Vorderasiatische und Klassische Archäologie. Besichti-
gung ist nach Anmeldung bei der Kustodin Dr. Ursula Mandel
möglich. Führungen finden mehrmals im Semester statt. 

Mit einer Festveranstaltung be-
endeten die Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler im
Januar die Gründungsphase des In-
stituts für Archäologische Wissen-
schaften. Die Angehörigen der fünf
bisher auf verschiedene Betriebsein-
heiten verteilten archäologischen
Studienfächer an der Universität ha-
ben sich zu einem großen Institut
im Fachbereich Sprach- und Kultur-
wissenschaften zusammengeschlos-
sen. »So wollen wir unsere gemein-
samen Belange bei der anstehenden
Neuorganisation der Studiengänge
stärken und die Zusammenarbeit in
zahlreichen bestehenden und ge-
planten Forschungsvorhaben ver-
einfachen«, fasst der kommissarisch
geschäftsführende Direktor des
neuen Instituts, Prof. Dr. Wulf
Raeck, die Zielsetzung zusammen.

Vom neuen Institut wird gemein-
sam mit dem Fachbereich Geowis-
senschaften und Geographie auch
der bisher in dieser Form an deut-
schen Hochschulen einmalige Stu-
diengang »Archäometrie« betrieben,
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Heidelberg 10 7 70,0 %
Universität

Anglistik, Biologie, Chemie,
Erziehungswissenschaft, Geschichte, Jura,
Physik, Psychologie, Soziologie, VWL

Bonn 10 7 70,0 %
Universität

Anglistik, Biologie, Chemie,
Erziehungswissenschaft, Geschichte, Jura,
Pharmazie, Physik, Psychologie, VWL
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TU
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wissenschaft, Geschichte, Jura, Pharmazie,
Physik, Psychologie, Soziologie, VWL

Berlin 12 6 50,0 %
Freie
Universität

Anglistik, Biologie, BWL, Chemie, Erziehungs-
wissenschaft, Geschichte, Jura, Pharmazie,
Physik, Psychologie, Soziologie, VWL
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Anglistik, Biologie, BWL, Chemie, Erziehungs-
wissenschaft, Geschichte, Jura, Pharmazie,
Physik, Psychologie, Soziologie, VWL
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Forschungsuniversitäten: 
Frankfurt unter den Top-Ten
Ranking des Centrums: 
Johann Wolfgang Goethe-Universität führend in Hessen

Das Ergebnis ist für uns sehr er-
freulich und zeigt einmal mehr,

dass die großen Anstrengungen der
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Universität Frankfurt
die verdiente Anerkennung fin-
den«, so Universitätspräsident Prof.
Dr. Rudolf Steinberg. Als einzige
hessische Universität hatte es die
Johann Wolfgang Goethe-Universi-
tät in dem Ende Februar veröffent-
lichten Forschungsranking des
Centrums für Hochschulentwick-
lung (CHE) in die Spitzengruppe
geschafft.

Zum dritten Mal wurden damit
die besonders leistungsstarken For-
schungsuniversitäten in Deutsch-
land ausgewiesen. Bewertet wur-
den die Forschungsaktivitäten von

putation der untersuchten Fakultä-
ten ermittelt. Sie wurde allerdings
nicht für die Ermittlung der Spit-
zengruppen herangezogen.

Spitzenplätze in der Studie be-
legten die Universitäten, die in min-
destens der Hälfte der Fächer, mit
denen sie an der Untersuchung teil-
nahmen, Spitzenplätze belegten.
Die Universität Frankfurt belegte in
sechs der zwölf Fächer einen Spit-
zenplatz. Hierzu zählen die Betriebs-
wirtschaftslehre, Erziehungswissen-
schaften, Geschichtswissenschaften,
Pharmazie, Soziologie und Volks-
wirtschaftslehre. In der Rechtswis-
senschaft verpasste die Universität
Frankfurt nur ganz knapp einen
Spitzenplatz. Auch die übrigen be-
werteten Fächer Anglistik/Ameri-
kanistik, Biologie, Chemie, Physik
und Psychologie erreichten teilwei-
se sehr erfreuliche und ausbaufähi-
ge Positionen im Mittelfeld. ◆

14 Fächern in den Geistes-, Wirt-
schafts-, Sozial-, Natur- und Inge-
nieurwissenschaften, von denen
zwölf Fächer an der Universität
Frankfurt vertreten sind. Insgesamt
58 Universitäten wurden in das
Ranking einbezogen. Zur Spitzen-
gruppe zählen neben den beiden
Münchner Hochschulen die Univer-
sitäten Bonn und Heidelberg, ge-
folgt von Karlsruhe, Berlin, Frei-
burg und Aachen. Die Universität
Frankfurt, die Universität Tübingen
und die Freie Universität Berlin  tei-
len sich die Plätze 9 bis 11 und ge-
hören somit zu den Top-Forschungs-
universitäten in Deutschland.

Wichtigste Kriterien für die Un-
tersuchung waren die eingeworbe-
nen Drittmittel sowie die Anzahl
der Promotionen, Publikationen
und Patentanmeldungen. Als zu-
sätzliche Information wurde durch
eine Professorenbefragung die Re-
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Neuentdeckung in der Virusforschung
Cytomegalie-Viren erhöhen die Aggressivität von Krebszellen

Wissenschaftlern des Frankfur-
ter Universitätsklinikums ist

erstmalig in der Geschichte der Vi-
rologie der Nachweis gelungen,
dass das zur Herpesgruppe gehören-
de Cytomegalie-Virus das Wachs-
tum von Krebszellen anregt. Diese
Entdeckung ist von großer Bedeu-
tung für eine bessere Krebstherapie.
»Zum einen bilden Tumorzellen,
die mit dem Virus infiziert sind,
mehr und schneller Metastasen aus
als nicht infizierte Zellen«, erklärte
Professor Dr.Jindrich Cinatl, Leiter
des Interdisziplinären Laboratori-
ums für Tumor- und Virusfor-
schung am Institut für Medizinische
Virologie in Frankfurt. »Zweitens
sind infizierte Tumorzellen wesent-

lich unempfindlicher gegenüber
Chemotherapeutika und sprechen
so schlechter auf eine Chemothera-
pie an.« Den Zusammenhang zwi-
schen einer Cytomegalie-Infektion
und der Bösartigkeit von Tumoren
bestätigten nun auch Forscher auf
einer internationalen Fachtagung in
Frankfurt (»5th Meeting on CMV-
related Immunopathology«), zu der
das Institut für Medizinische Virolo-
gie unter der Schirmherrschaft der
Frankfurter Stiftung für krebskran-
ke Kinder im Herbst 2004 eingela-
den hatte.

Das Cytomegalie-Virus 

Das Cytomegalie-Virus (CMV) ge-
hört zur Familie der Herpesviren. Es
benötigt wie alle Viren lebende Zel-
len, um sich zu vermehren. Das Vi-
rus wird durch engen körperlichen
Kontakt sowie über Schmier- und
Tröpfcheninfektionen übertragen.
Erreger befinden sich zum Beispiel
in Speichel, Urin, Blut, Samenflüs-

sigkeit, Muttermilch. Das Virus ist
oft über lange Zeit völlig inaktiv
und liegt versteckt im Zellkern des
Wirts. Solange es sich nicht ver-
mehrt, ist es für das Immunsystem
nicht angreifbar. Die Bevölkerung
in Deutschland ist, je nach Alters-
stufe, bis zu 70 Prozent mit dem
Cytomegalie-Virus infiziert. Da die
Infektion oft ohne Krankheitssymp-
tome verläuft, tragen viele Infizierte
den Erreger lebenslang unbemerkt
in sich.

Systemische Therapie

Die Proteine und Nukleinsäuren
des Cytomegalie-Virus konnten bis-
her in Hirntumoren, Dickdarm-
und Prostata-Karzinomen, jedoch
nicht in den umliegenden Geweben
nachgewiesen werden. Experimen-
telle Befunde deuten darüber hi-
naus auf einen Zusammenhang
zwischen Cytomegalie-Infektionen
und kindlichen Krebserkrankungen
wie dem Neuroblastom hin – das
sind entartete Zellen des autono-
men Nervensystems, das die un-
willkürlichen Funktionen wie Herz-
und Kreislauf-, Darm- und Blasen-
tätigkeit steuert. 

»Der Einfluss des Cytomegalie-
Virus auf die Tumormalignität legt
eine systematische Therapie mit der
Kombination von Zytostatika – das
Zellwachstum hemmende Substan-
zen – und Virostatika – die Virus-
vermehrung hemmende Substan-
zen – nahe«, erläutert Professor Dr.
Hans Wilhelm Doerr, Direktor des

Instituts für Medizinische Virologie
des Universitätsklinikums Frank-
furt, die therapeutische Bedeutung
der Entdeckung. »Insbesondere für
Kinder, die mit schweren Tumorer-
krankungen und Cytomegalie-In-
fektionen nur geringe Überlebens-
chancen haben, ergibt sich daraus
die Perspektive, einen besseren
Therapieerfolg zu erzielen.« Eine
weitere Möglichkeit, Krebspatien-
ten mit Cytomegalie-infizierten Tu-
moren zu behandeln, besteht in der
Entwicklung von Immuntherapien.
Das Institut für Medizinische Viro-
logie und die Münchner Firma Leu-
kocare planen die Entwicklung von
entsprechenden Therapiestrategien. 

Weitere Forschung

Die Aufklärung des Mechanismus,
der dem Zusammenhang zwischen
Cytomegalie-Infektion und Bösar-
tigkeit von Tumoren zugrunde liegt,
wird Gegenstand weiterer Untersu-
chungen sein, die von Wissen-
schaftlern und Ärzten des Universi-
tätsklinikums Frankfurt in
Kooperation mit der Frankfurter
Stiftung für krebskranke Kinder
und Wissenschaftlern und Ärzten
der Universität von Alabama in Bir-
mingham (USA) demnächst durch-
geführt werden. Die Forscher ver-
sprechen sich davon unter anderem
auch eine Antwort auf die Frage, in
welchen Fällen das Tumorwachs-
tum durch die Anwesenheit von
Cytomegalie-Viren beschleunigt
wird. ◆
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Onkomodulation: Zusammenfassung der präklinischen Ergebnisse

Virus-infizierte
Tumorzellen

Antivirale
Therapie

Antitumorale
Chemotherapie

Tod

Virus-
infektion

Tumorzellen

Heilung
Antitumorale

Chemotherapie

Das Cytomegalie-
Virus gehört zur
Familie der Her-
pesviren. Hier die
elektronenmikro-
skopische Auf-
nahme eines
humanen
Cytomegalievirus.

Onkomodulatorische Viren, zum Beispiel das Cytomegalie-Virus, erhöhen die Bösar-
tigkeit (Malignität) und/oder die Chemoresistenz von infizierten Tumorzellen. Die
Behandlung Virus-infizierter Tumorzellen mit antiviralen Medikamenten kann im
Tierexperiment die erhöhte Malignität und/oder die Virus-induzierte Chemoresistenz
reduzieren und damit zu einem verbesserten Empfindlichkeit der Tumore auf die an-
titumorale Behandlung führen.
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Was haben Galaxien und
Atomkerne mit Viren und

Neuronen gemeinsam? Auf die Su-
che nach verwandter Struktur und
Dynamik macht sich die internatio-
nale Gruppe von Naturwissen-
schaftlern des im März nun offiziell
eröffneten Frankfurt Institute for
Advanced Studies (FIAS). »In allen
Fällen geht es darum, die Dynamik
von informationsverarbeitenden
Multikomponenten-Systemen zu
verstehen, deren Elemente auf äu-
ßerst komplexe Weise miteinander
wechselwirken«, so der Hirnfor-
scher Prof. Dr. Wolf Singer, einer
der beiden Gründungsdirektoren
des FIAS, bei der Eröffnung der
neuen interdisziplinären Denk-
schmiede auf dem Campus Ried-
berg. Um die Dynamik solcher Sys-
teme zu verstehen, die unser
Vorstellungsvermögen übersteigen,
bedarf es neuer theoretischer Kon-
zepte – und enormer Rechnerkapa-
zitäten, die nun auf dem Campus
Riedberg zur Verfügung stehen. Der
Physiker Prof. Dr. Walter Greiner,
zweiter Gründungsdirektor, zeigte
in seinem Vortrag eindrucksvoll,
welche faszinierenden Ähnlichkei-
ten beispielsweise zwischen Gala-
xien und biologischen Molekülen
zu entdecken sind. Das Nachdenken
über Theorien verbindet sich auch
am FIAS mit der Auswertung von
Experimenten. Fachgrenzen sollen
dabei nicht verwischt werden: »Je-
der der Wissenschaftler bringt den
Tiefgang seiner Fachkenntnisse in
den gemeinsamen Dialog ein«, so
Greiner. In seinem Festvortrag be-
schrieb Prof. Dr. Hermann Grunder,
Direktor der Argonne National La-
boratory in Chicago, dass die Grün-
dung des FIAS geradezu eine Not-
wendigkeit unserer Zeit war. Die
Kombination von theoretischen
Denkvermögen, experimentellem
Datenmaterial und  Entwicklung gi-
gantischer Rechnerkapazitäten er-
öffneten ungeahnte Chancen.

Im FIAS kooperieren internatio-
nal renommierte, theoretisch ausge-
richtete Wissenschaftler aus der Bio-
logie, Chemie, Neurowissenschaften
und Physik. Sechs Professoren aus

Oxford, San Diego, Moskau, St. Pe-
tersburg, Berlin und Mainz wurden
bisher als Fellows berufen, hinzu
kommen promovierte Wissenschaft-
ler, so genannte »Junior Fellows«.
Der Vorsitzende des FIAS-Stiftungs-
rats, Dr. Helmut O. Maucher, führte
aus, dass zum Ende dieses Jahres 60
Wissenschaftler im FIAS und der
angegliederten »Frankfurt Interna-
tional Graduate School for Science«
(FIGSS) forschen werden: »Diese
stürmische Entwicklung stellt auch
erhöhte Anforderungen an uns.«
FIAS orientiert sich an dem 1930
gegründeten »Princeton Institute for
Advanced Study«, an dem einst
Einstein wirkte, und unterscheidet
sich doch gleichzeitig von seinem
berühmten Vorbild: »Wir wollen
auch Lehre betreiben«, erläuterte
Greiner – Singer fügte hinzu: »An
keinem anderen vergleichbaren In-
stitut in der Welt ist die Biologie so
stark vertreten wie in Frankfurt.«

Wissenschaftlich arbeitet das FIAS
mit Forschungsinstitutionen im
Rhein-Main-Gebiet zusammen: der
Gesellschaft für Schwerionenfor-
schung, Darmstadt, den Frankfurter
Max-Planck-Instituten für Hirnfor-
schung und für Biophysik sowie
dem Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung, Mainz. Ebenso beste-
hen enge Verbindungen zu Fachbe-
reichen und Forschungszentren an
der Universität Frankfurt, darunter
dem Center for Membrane Proteo-
mics, Center for Biomolecular Reso-

Suche nach Strukturen: 
Gemeinsames von Galaxien und Neuronen
Zur Eröffnung des »Frankfurt Institute for Advanced Studies«

nance, Stern-Gerlach-Zentrum und
Center for Scientific Computing.
»Ich verspreche mir sehr viel von
der gewollten Zusammenführung
universitärer und außeruniversitä-
rer Forschungspotenziale«, sagte
Prof. Dr. Rudolf Steinberg, Präsident
der Universität.

Das FIAS wurde im Rahmen ei-
nes »Public Private Partnerships«
zwischen der Universität und priva-
ten Stiftern im Oktober 2003 als
Stiftung bürgerlichen Rechts ge-
gründet. Den Spendern, zu denen
unter anderem die Altana AG, die
Boehringer Ingelheim GmbH, der
DaimlerChrysler Fonds, der Stif-
tungsfonds der Deutschen Bank, die
gemeinnützige Hertie-Stiftung, die
VolkswagenStiftung, aber auch pri-
vate Mäzene wie Carlo Giersch und
seine Frau gehören, galt der beson-
dere Dank. »Das Projekt funktio-
niert in seiner Freiheit und Strahl-
kraft nur, weil es in nicht unerheb-
lichen Maß von privaten Engage-
ment getragen wird«, lobte Hessens
Ministerpräsident Roland Koch und
unterstrich gleichzeitig, dass die
Landesregierung den Umzug des
FIAS, das zurzeit noch im Neubau
der Physik untergebracht ist, in ein
eigenes Gebäude voranbringen wer-
de; das könne auch als »Public Pri-
vate Partnerships« geschehen. Die
Frankfurter Oberbürgermeisterin
Petra Roth betonte, dass auch das
FIAS vom mäzenatischen Geist die-
ser Stadt getragen werde. ◆

Eröffnungsfeier
des »Frankfurt In-
stitute for Advan-
ced Studies«
(FIAS): Vor hoch-
rangigen Vertre-
tern aus Politik
und Wissenschaft,
aus dem Kreis der
FIAS-Stifter und
FIAS-Fellows er-
läuterte der Physi-
ker Prof. Dr. Wal-
ter Greiner, neben
Prof. Dr. Wolf Sin-
ger einer der bei-
den FIAS-Grün-
dungsdirektoren,
anschaulich, mit
welchen komple-
xen Themen sich
das interdiszipli-
näre naturwissen-
schaftlich aus-
gerichtete For-
schungsinstitut in
den kommenden
Jahren auseinan-
der setzen wird.



Kulturwissenschaft trifft Naturwissenschaft
Forschungskolleg »Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel« 
kann seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen

wissenschaften arbeiten in Frankfurt
an einer der ganz wenigen transdis-
ziplinären kulturwissenschaftlichen
»Großforschungseinrichtungen«
Deutschlands zusammen.

In den kommenden vier Jahren
spielt dabei die Öffnung zum Wis-
sen der Naturwissenschaften eine
besondere Rolle: Der Inhaber der
neu eingerichteten Professur für

Wissenschaftsgeschichte, Prof. Dr.
Moritz Epple, wird beispielsweise
dem Einfluss gesellschaftlicher Um-
stände auf die Entwicklung der ma-
thematischen Wissenschaften nach-
gehen; die Philosophen Prof. Dr.
Wolfgang Detel und Dr. Alexander
Becker untersuchen die Geltungs-
ansprüche naturwissenschaftlicher
Erklärungen von kulturellen Phä-
nomenen, und der Mediävist Prof.
Dr. Johannes Fried wird in einem
einzigartigen Projekt in enger Zu-
sammenarbeit mit dem experimen-
tell arbeitenden Entwicklungspsy-
chologen Privatdozent Dr. Wolfgang
Mack Formen der Kindererziehung
und Pädagogik im Mittelalter er-
kunden.

Die Ergebnisse der bisher sechs-
jährigen Arbeit des Forschungskol-
legs haben weltweit Aufmerksam-
keit gefunden. Niederschlag fanden
sie in zahlreichen Monographien,
Editionen und Aufsätzen, die teils
einzeln, teils in der jetzt zehn Bän-
de umfassenden eigenen Schriften-
reihe des Kollegs veröffentlicht
wurden. Zuletzt ist in ihr 2004 der
von Carsten Kretschmann, Henning
Pahl und Peter Scholz herausgege-
bene Band »Wissen in der Krise. In-
stitutionen des Wissens im gesell-
schaftlichen Wandel« im Berliner
Akademie Verlag erschienen, der
die Rolle der Wissen tragenden und
gestaltenden Institutionen, wie Mu-
seen, Universitäten und des Rund-
funks, aber auch Königshöfe und
des römischen Senats in gesell-
schaftlichen Umbruchsituationen
analysiert.

Greifbare Resultate bietet das
Forschungskolleg aber auch der
Universität: Hier wird nicht nur ei-
ne ganze Generation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in zu-
kunftsweisender transdisziplinärer
Zusammenarbeit ausgebildet, son-
dern die projekt- und fachübergrei-
fenden gemeinsamen Lehrveran-
staltungen der Kollegiaten prägen
auch den Blick der Studierenden an
den beteiligten Fachbereichen, der
bei der Beschäftigung mit aktuellen
Forschungsproblemen nicht an den
Fachgrenzen Halt macht. ◆
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Unterricht im 14.Jahrhundert: Der
Mönch unterweist seine Schüler in Geo-
grafie, die als Erdbeschreibung ein Teil
der Geometrie war.

Erziehung im Mittelalter: Die
Größenverhältnisse sind ein-
deutig und markieren auf den
ersten Blick den Unterschied
zwischen Lehrern und Schü-
lern in dieser Miniatur aus
der Heidelberger Liederhand-
schrift vom Anfang des
14. Jahrhunderts. In einem
Teilprojekt des Forschungs-
kollegs »Wissenskultur und
gesellschaftlicher Wandel«
untersucht der Entwicklungs-
psychologe Privatdozent
Dr. Wolfgang Mack und die
beiden Historiker, Prof. Dr. 
Johannes Fried und Carola
Garten, im Team, wie Wissen
im Mittelalter Kindern vermit-
teln wurde und wie sich Kin-
der in jener Zeit kognitiv ent-
wickelten. Dabei werden
fächerübergreifend neue ent-
wicklungspsychologische Er-
kenntnisse und Methoden der
mediävistische Quellenkritik
angewandt.

Wie eine Gesellschaft mit ihrem
Wissen umgehen soll, ist eine

der aktuellsten Fragen nicht nur
der Bildungspolitik. Um sich darin
grundsätzlich orientieren zu kön-
nen, ist es auch nötig, zu wissen,
wie fremde Kulturen und vergan-
gene Jahrhunderte auf diese Frage
geantwortet haben und wie sie sich
dadurch veränderten. Dem wird
das Frankfurter Forschungskolleg
»Wissenskultur und gesellschaft-
licher Wandel« auch in den nächs-
ten vier Jahren intensiv nachgehen.
Dies haben auf Empfehlung eines
internationalen, hochkarätig besetz-
ten Expertengremiums die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft und
die Universität jetzt bestätigt und
das Kolleg für die nächsten vier
Jahre mit 5,7 Millionen Euro aus-
gestattet.

13 Professoren und 32 Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler aus den verschiede-
nen Bereichen der Geschichts-
wissenschaft sowie der Philosophie,
Psychologie, Ethnologie, Soziologie,
Jurisprudenz und den Wirtschafts-


	File0002.PDF
	f-nachrichten_6-10.pdf



