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hinWeis zuM BeRichtszeitRauM: 
Der helmholtz-geschäftsbericht 2018 stellt die entwicklungen in der helmholtz-gemeinschaft vom 31. august 2017 bis zum 
1. september 2018 dar. Die leistungsbilanz bezieht sich ausschließlich auf das Kalenderjahr 2017. sie können den geschäfts-
bericht unter www.helmholtz.de/gb18 auch als PDF herunterladen.

Wir leisten Beiträge zur Lösung großer und drängender Fragen 
von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch strategisch-
programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung in den Bereichen 
Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und 
Verkehr, Materie sowie Schlüsseltechnologien.
 
Wir erforschen Systeme hoher Komplexität unter Einsatz von  
Großgeräten und wissenschaftlichen Infrastrukturen gemeinsam 
mit nationalen und internationalen Partnern. 

Wir tragen bei zur Gestaltung unserer Zukunft durch Verbindung von 
Forschung und Technologieentwicklung mit innovativen Anwendungs- 
und Vorsorgeperspektiven.

Wir gewinnen und fördern die besten Talente und bieten ihnen  
ein einmaliges wissenschaftliches Umfeld sowie generelle  
Unterstützung in allen Entwicklungsphasen.

Das ist unsere Mission.
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Prof. Dr. Otmar D. Wiestler, Helmholtz-Präsident  

liebe leserinnen und leser, 

Menschen stehen bei helmholtz im Mittelpunkt. unsere spitzenforschung soll die gesellschaft langfristig 
dabei unterstützen, wichtige herausforderungen unserer zeit zu meistern. Dabei zählen wir insbesondere 
auf unsere talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. um sie noch besser zu fördern, haben wir unsere 
Maßnahmen in diesem Bereich weiterentwickelt: Die nächste Phase der helmholtz-akademie startet, an 
unseren zentren werden career development units aufgebaut, es gibt neue Postdoc-leitlinien und viele 
spannende Berufungen über unsere Förderprogramme. Denn wir benötigen die klügsten Köpfe, um heraus-
forderungen wie die Digitalisierung, den Klimawandel oder die energiewende in zukunft konsequent und 
nachhaltig anzugehen.

Regelmäßig überprüfen wir in einem umfangreichen Prozess, ob helmholtz diesen großen aufgaben  
gewachsen ist. in den vergangenen Monaten haben wir uns einer in dieser Form und diesem umfang einma-
ligen wissenschaftlichen Begutachtung unterzogen. Für die 32 evaluationen an unseren 18 zentren konnten 
wir mehr als 600 international renommierte gutachterinnen und gutachtern gewinnen. sie haben uns auf 
herz und nieren geprüft. Das ergebnis: Wir sind hervorragend aufgestellt und bewegen uns in vielen Berei-
chen an der Weltspitze. Die zentren arbeiten, mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaft, 
an den richtigen Fragen. unsere Forschungsinfrastrukturen wirken als hotspots der Forschung. nun gilt es, 
aus den ergebnissen dieser detaillierten Begutachtung die Weichen für die zukunft zu stellen. Wir werden 
unsere Forschung noch stärker an den großen Fragen ausrichten und ihre ergebnisse wirkungsvoller in die 
gesellschaft und die Wirtschaft übertragen. Mit großer zuversicht sehen wir deshalb der nächsten Periode 
der programmorientierten Förderung entgegen. 

auf den folgenden seiten stellen wir ihnen neben den highlights der vergangenen Monate, wie der  
inbetriebnahme des european XFel oder dem start ehrgeiziger Projekte wie Moses, auch spannende  
erkenntnisse aus allen unseren Forschungsbereichen vor. Wir möchten ihnen nahe bringen, wie wir mit 
spitzenforschung zukunft gestalten – und welch herausragende Köpfe dahinterstecken. 

ich wünsche ihnen eine interessante lektüre

ihr otmar D. Wiestler

VoRWoRt highlights
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unsere highlights 20 17/18

20.09.2017
Beginn des wissen-
schaftlichen Betriebs 
am größten Röntgen-
laser der Welt, dem 
european XFel

04.10.2017
erste wissenschaft-
liche Begutachtung 
im Rahmen der pro-
grammorientierten 
Förderung

09.10.2017
gründung der graduier-
tenschule „helmholtz 
einstein international 
Research school on 
Data science“ 
(heiBRiDs) in Berlin

24.10.2017
unterzeichnung der 
Finanzierung des 
Klima-hochleistungs-
rechners am Deut-
schen Klimarechen-
zentrum

13.11.2017
Kooperation europäi-
scher Forschungslicht-
quellen beschlossen 
(leaPs-Konsortium)

01.11.2017
antje Boetius wird 
Direktorin am alfred-
Wegener-institut, 
helmholtz-zentrum 
für Polar- und Meeres-
forschung (aWi) 

18.01.2018
start des erd- 
beobachtungs-
programms  
Moses 

Februar 2018
auswahl erster For-
schungsvorhaben im 
Rahmen der Proof-
of-concept-initiative 
zur Förderung der 
translation

14.11.2017
Übergabe des ocean 
science centre  
Mindelo (oscM) an 
die Wissenschaft 

07.03.2018
start des neuen Begut-
achtungsverfahrens von 
Fahrtvorschlägen für 
große und mittelgroße 
Forschungsschiffe

14.03.2018
ernennung von 
anja Karliczek als 
Bundesministerin 
für Bildung und 
Forschung 

13.06.2018
gründung des leipziger 
helmholtz-instituts für 
Metabolismus-,  
adipositas- und gefäß-
forschung (hi-Mag)

22.05.2018
Beginn der satelliten-
mission gRace-Fo 

06.06.2018
alexander gerst 
startet zur iss als 
Kommandant der 
Mission horizons

05.05.2018
start der nasa-
sonde insight 
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Die sechs Forschungsbereiche von helmholtz widmen sich ge-
meinsam der aufgabe, interdisziplinäre spitzenforschung zu 
themen mit gesellschaftlicher Relevanz zu betreiben und sys-
temlösungen für die großen herausforderungen von gesell-
schaft, Wissenschaft und Wirtschaft zu erarbeiten. Die grund-
finanzierte Forschung bei helmholtz ist in 30 Programmen 
organisiert, die sich auf diese Mission ausrichten. Die entwick-
lung der Programme im Rahmen forschungspolitischer leitli-
nien und ihre Bewertung ist unter den Maßgaben höchster 
wissenschaftlicher Qualität und strategischer Relevanz durch 
internationale expertengremien erfolgt. Für die bevorstehen-
de Programmperiode hat helmholtz ein zweistufiges Begut-
achtungssystem entwickelt:

•	 intensive wissenschaftliche Begutachtung der zentren 
und der laufenden Programme auf der ebene der einzel-
nen zentren

•	  strategische Bewertung der künftigen Programme auf der 
ebene der Forschungsbereiche

Die derzeit laufende, dritte Programmperiode endet für die 
Forschungsbereiche erde und umwelt, gesundheit sowie 
luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr mit dem Jahr 2018 und für 
energie, schlüsseltechnologien und Materie im Jahr 2019. 
Deshalb war es an der zeit, die wissenschaftliche leistung  

einem rigorosen peer review zu unterziehen und eine entspre-
chende aufstellung für die zukunft auszuarbeiten. aus diesem 
grund wurde eine in umfang, intensität und Format vermut-
lich einmalige evaluation der helmholtz-Forschung durchge-
führt: Mehr als 600 gutachterinnen und gutachter aus 27 
ländern konnten dafür gewonnen werden. Fast die hälfte von 
ihnen stammte aus dem europäischen und ein Drittel aus dem 
außereuropäischen ausland. innerhalb eines halben Jahres 
führten die gutachtergruppen insgesamt 32 Vor-ort-Begut-
achtungen für jeweils drei bis sechs tage an den 18 helm-
holtz-zentren durch und beurteilten die wissenschaftliche 
leistung der einzelnen research units sowie ihre Beiträge zu 
den Programmen und ihrer topics. auf dieser Basis konnte im 
nächsten schritt nicht nur eine einschätzung zur internationa-
len einordnung des zentrums gegeben werden, sondern auch 
– mithilfe von Kreuzgutachtern, die an mehreren Begutachtun-
gen teilnahmen – die Programme als ganzes bewertet werden. 

Wissenschaftliche Exzellenz bestätigt
Die gutachterinnen und gutachter haben auf eindrucksvolle 
Weise bescheinigt, dass die zentren mit ihrer größe, interdis-
ziplinarität, infrastruktur und langfristiger Finanzierungsbasis 
sowie ihrem systemischen ansatz international einmalig posi-
tioniert sind und in zahlreichen Bereichen internationale spit-
zenpositionen besetzen.  
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Die Gutachterinnen und Gutachter haben 
bescheinigt, dass die Zentren mit ihrer 
Größe, Interdisziplinarität, Infrastruktur 
und langfristiger Finanzierungsbasis sowie 
ihrem systemischen Ansatz international 
einmalig positioniert sind und in  
zahlreichen Bereichen internationale  
Spitzenforschung betreiben.

die programmorientierte Förderung
Das Portfolio des Forschungsbereichs Energie umfasst annä-
hernd alle für die umsetzung der energiewende erforderlichen 
technologien und gestaltet schlüsselfelder mit wissenschaft-
licher exzellenz international führend mit. Dem Forschungs-
bereich wurde eine einzigartige technologie- und disziplin-
übergreifende systemkompetenz bestätigt, sichtbar verbessert 
durch das aufgreifen der empfehlungen aus der vorherigen 
evaluation, beispielsweise der initiative Energy Systems 2050.  
auch die aktivitäten des Forschungsbereichs Erde und  
Umwelt genießen global einen ausgezeichneten Ruf und sind 
in vielen Fällen international führend. Die integrierte erfor-
schung des systems erde mit seinen terrestrischen anteilen, 
der atmosphäre, den ozeanen und den Polarregionen ist maß-
geblich für den erfolg und impact der wissenschaftlichen ar-
beiten. hervorgehoben wurde zudem die erfolgreiche Rekru-
tierung exzellenter internationaler Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die neue themenfelder erschließen konnten.
Die thematische ausrichtung des Forschungsbereichs  
Gesundheit auf die großen Volkskrankheiten wurde als erfolg-
reiches Konzept bestätigt und bestärkt. Die gutachtergruppen 
waren beeindruckt von der interdisziplinären und missionsge-
triebenen Forschung, von biomedizinischen grundlagen bis 
zur translation in die Klinik. Die helmholtz gesundheitszent-
ren wurden als impulsgeber und Katalysatoren für Partner-
schaften gesehen sowie als bedeutende Partner für deutsche 
universitätskliniken.
Dem Forschungsbereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr 
wurde eine weltweite spitzenforschung mit einem breiten 
themenspektrum und systemischen ansatz bescheinigt. Die 
Basis dafür bilden unter anderem die interdisziplinäre zusam-
menarbeit, umfassende Kompetenzen im Bereich Modellie-
rung und simulation sowie ein einzigartiges ensemble an For-

schungsinfrastrukturen. hervorgehoben wurde zudem der 
erfolgreiche Wissens- und technologietransfer über zahl- 
reiche Kooperationen mit universitäten, industrie und Politik. 
Die neuausrichtung des Forschungsbereichs Materie in drei 
Programmen wurde nachdrücklich bestätigt. sie ermöglichen 
mit ihren starken Verbindungen zwischen teilchen-, Kern- und 
astrophysik sowie dem zusammenführen von exquisiter Be-
schleuniger- und Detektorentwicklung herausragende For-
schungsergebnisse. Darüber hinaus werden die ausgezeich-
neten nutzeranlagen und Forschungsinfrastrukturen als ein 
Paradebeispiel für die aufgabenteilung im deutschen und in-
ternationalen Wissenschaftssystem sowie die Kooperation 
zwischen universitäten und helmholtz angesehen. 
im Forschungsbereich Schlüsseltechnologien betonten die 
gutachterinnen und gutachter ebenfalls die hohe wissen-
schaftliche Qualität. Besonders hervorgehoben wurden die 
aktivitäten in den Bereichen informationstechnologien und 
-prozessierung (insbesondere die Verbindung von computing 
und gehirnforschung) sowie optik und Photonik, die weltweit 
führend sind. Die stärkere Fokussierung in Richtung informa-
tion wurde nachdrücklich bestätigt.
Übergreifend zeigten sich die expertinnen und experten  
beeindruckt von den einmaligen Forschungsinfrastrukturen 
und -plattformen zur technologieentwicklung und system- 
integration. ebenso wurde die Dienstleistung der zentren für 
internationale nutzergemeinschaften an diversen großgerä-
ten als herausragend eingestuft. hierzu gehören neben der 
entwicklung neuester technologien und Messgeräte auch die 
sicherung einer hohen Datenqualität sowie die open data poli-
cy. Die vielen wertvollen empfehlungen der gutachtergruppen  
bilden nun die Basis für die strategische Bewertung und die 
neuen Programme.

Begutachtungspanel am geoMaR helnmholtz-zentrum für ozeanforschung Kiel. Foto: Jan steffen, geoMaR

helmholtz bündelt seine Forschungsaktivitäten in strategischen, zumeist  
zentrumsübergreifenden Programmen. Diese wurden zwischen oktober 2017  
und april 2018 durch renommierte experten aus aller Welt evaluiert.
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Wissenschaft und Forschung erzeugen heute enorme Daten-
mengen und eröffnen damit gänzlich neue Perspektiven für 
den erkenntnis- und informationsgewinn. Die Verarbeitung 
und analyse dieser komplexen und immer umfangreicheren 
Datenmengen ist für das gesamte Wissenschaftssystem eine 
der größten herausforderungen der zukunft. helmholtz ist 
auf diesem gebiet mit seinem weiten spektrum von Big Data 
analytics, supercomputing, dem gesamten Data-lifecycle  
sowie der softwareentwicklung bis hin zu künstlicher intelli-
genz und Robotik hervorragend positioniert. in allen einzel-
disziplinen, aber gerade auch in ihrem zusammenspiel, erge-
ben sich vielfältige Möglichkeiten. um die herausragenden 
Kompetenzen und die enormen Datenschätze der gemein-
schaft zusammenzuführen und zu stärken, hat helmholtz im 
Jahr 2016 den helmholtz-inkubator information & Data  
science ins leben gerufen.

in den inkubator entsendet jedes zentrum zwei Wissen-
schaftlerinnen oder Wissenschaftler, die durch expertinnen 
und experten aus forschenden unternehmen unterstützt 
werden. Mit dem inkubator verfolgt helmholtz das ziel,  

kreative Köpfe aus der gesamten gemeinschaft regelmäßig 
miteinander in interaktion zu bringen, grundlagen für inno-
vative, interdisziplinäre netzwerke und ansätze zu schaffen 
sowie zukunftsweisende themenfelder und disruptive Pilot-
projekte zu identifizieren. so katalysierte der inkubator die 
entwicklung von fach- und disziplinübergreifenden Projekt-
vorhaben, welche die üblichen Disziplin- und Forschungs- 
bereichsgrenzen überwinden: aus zahlreichen anträgen 
wurden im Juni 2017 fünf interdisziplinäre Pilotprojekte mit 
einem Fördervolumen von 18 Millionen euro ausgewählt,  
die bereits erste Früchte tragen. Weitere innovative Pilot-
projekte werden im Rahmen der ersten großen inkubator-
Konferenz im herbst 2018 vorbereitet.

Parallel zur identifikation zukunftsweisender Pilotprojekte hat 
der inkubator einen umfassenden strategieprozess innerhalb 
der gemeinschaft angestoßen. Über zwei Jahre hinweg haben 
sich mehr als 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern und zehn Berater aus namhaften, forschenden unter-
nehmen eingebracht. in über 30 Workshops und ag-treffen 
wurden weitreichende analysen, standortbestimmungen und 
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Konzeptentwürfe entwickelt. Das gesamte helmholtz- 
top-Management beriet in einer außerordentlichen sitzung 
aller Vorstände die wichtigsten anregungen des inkubators 
und entwickelt zurzeit, aufbauend auf diesem wertvollen  
input, Digitalisierungsstrategien für alle ebenen der gemein-
schaft. Das inkubator-Projektteam und die Vorstände haben 
dabei fünf themenfelder besonderer strategischer Bedeu-
tung für die gesamte gemeinschaft identifiziert:

Künstliche Intelligenz & Maschinelles Lernen: Diese Verfah-
ren ermöglichen die Beantwortung völlig neuer wissenschaft-
licher Fragestellungen. Der inkubator entwickelt eine techno-
logie-Plattform, auf der die expertise, das Methodenwissen 
und technische lösungen aus allen Forschungsbereichen ge-
bündelt, weiterentwickelt und mit weiteren Partnern zusam-
mengeführt werden kann.

Bilddatentechnologien: ein immer größerer teil von informa-
tionen wird in Bildform erhoben und verarbeitet. Daher wird 
es von essenzieller Bedeutung für sämtliche Felder moderner 
Forschung sein, bildgebende Verfahren und intelligente  
Methoden zur analyse von Bilddaten zu beherrschen. helm-
holtz plant daher die systematische Weiterentwicklung und 
konsequente Verwertung neuester ansätze einer digitalen, 
auf maschinellem lernen basierenden Bildverarbeitung.

Metadaten & Wissenssysteme: um Wissen aus der stetig 
steigenden Komplexität und Vielfalt von Daten zu generieren, 
die ergebnisse zu reproduzieren oder sie nutzen zu können, 
ist ein zukunftsweisendes Metadaten-Management erforder-
lich. Vielversprechende ansätze aus verschiedenen Berei-

chen sollen auf einer Plattform verfügbar gemacht werden. 
Wir leisten in diesem Kontext auch wesentliche Beiträge zum 
aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur 
(nFDi).

Basistechnologien und grundlegende Dienste: um moder-
ne Forschungskooperationen bestmöglich zu unterstützen, 
ist ein leistungsfähiges Forschungsnetzwerk mit unterstüt-
zenden Dienstleistungen, cloud-technologien und innovativer 
software-entwicklung erforderlich. helmholtz hat hier bereits 
umfangreiche Kompetenzen und wird die entwicklung dieser 
technologien systematisch ausbauen.

Wissenschaftlicher nachwuchs: Der inkubator hat bereits 
zahlreiche aktivitäten angestoßen, um ein neuartiges netz-
werk postgradualer ausbildung zu schaffen. Dieses netzwerk 
wird auf sechs regionalen helmholtz information & Data sci-
ence schools (hiDss) aufbauen, die derzeit in enger zusam-
menarbeit mit Partner-universitäten ausgestaltet werden. 
Darüber hinaus erarbeitet der inkubator ein Konzept, um sie 
künftig in einem Verbund zu vernetzen – einer helmholtz  
information & Data science academy (hiDa).

Durch die konsequente Verfolgung dieser ziele wird  
helmholtz die eigenen stärken weiter ausbauen und  
entscheidende Beiträge dazu leisten, die deutsche Wissen-
schaft in der internationalen spitzenposition zu halten sowie 
anknüpfungspunkte für nationale und internationale Partner 
in einem hochattraktiven themenfeld zu bieten.

Helmholtz verbindet seine enormen,  
stetig wachsenden Schätze an Big Data  
mit modernsten Technologien und den  
Data-Scientists von morgen.

Datenbasierte Forschung entwickelt sich in atemberaubendem tempo. Daher wurde 
der helmholtz-inkubator gegründet, um die Kompetenzen der gemeinschaft auf diesem 
gebiet zu bündeln und informationsbasierte Forschung völlig neu zu definieren.

digitalisierung: der helmholtz-inkubator  
information & data science
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The Helmholtz Recruitment Initiative 
allowed me to join world-leading pheno-
typing scientists at Jülich. We discover 
dynamic and sensory processes in  
plant roots for water and food security.

PRoF. DR. MIchELLE WATT 

Direktorin am institut für Bio- und geowissenschaften,  
Pflanzenwissenschaften am Forschungszentrum Jülich

I found an ideal scientific 
environment for my lab 
at the DKFZ. Here, I work 
on epigenetic and  
epitranscriptomic  
mechanisms which are 
relevant to both cancer 
and healthy cell  
development.  

PRoF. DR. nInA PAPAVASILIoU

leiterin der abteilung immundiversität am 
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFz) und 
Professorin an der universität heidelberg

The HZB is an exceptional place 
for a material scientist as it 
combines top-world class  
infrastructure with excellent 
working conditions and  
multidisciplinary expertise  
environment.

PRoF. DR. cAThERInE DUBoURDIEU

leiterin des instituts Funktionale oxide für die energie-
effizienten informationstechnologien am helmholtz-zentrum 
Berlin für Materialien und energie (hzB) und Professorin für 
angewandte Physikalische chemie an der Freien universität 
Berlin
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rekrutierungsinitiative 
haben. Das Programm legt sehr hohe Maßstäbe an die Qua-
lifikation der zu gewinnenden Wissenschaftlerinnen an. Die  
Förderung für stelle und ausstattung beträgt 600.000 euro 
pro Wissenschaftlerin und Jahr. Bis zum ende der aktuellen 
Pakt-Periode können maximal neun weitere Wissenschaftlerin-
nen im Rahmen des Programms gewonnen werden. Das Pro-
gramm wirkt nicht zuletzt auch als starkes Band zwischen den 
helmholtz-zentren und ihren universitären Partnern, die durch 
diese zusätzlichen spielräume gemeinsam neue themen-
gebiete erschließen oder strategische schwerpunkte weiter  
ausbauen können.

seit der ersten ausschreibung der initiative im Jahr 2012  
wurden 45 Berufungsverfahren bis heute erfolgreich ab- 
geschlossen, davon zwei Verfahren im Jahr 2017. Die bislang 
Berufenen verteilen sich im Verhältnis 60 zu 40 auf Frauen und 
Männer. Weitere Berufungsverfahren befinden sich derzeit in 
der umsetzung.

Wissenschaftliche leitungspositionen sind ein profilgeben-
des element jeder Forschungseinrichtung. als gemeinsame  
Berufungen mit universitäten sind sie gleichzeitig ein wichtiges  
Bindeglied zwischen der außeruniversitären Forschungs- 
organisation helmholtz und ihren universitären Partnern. 
helmholtz unternimmt im Rahmen des Pakts für Forschung 
und innovation verstärkte anstrengungen, um exzellente  
Wissenschaftlerinnen aus dem ausland für diese Positionen 
zu gewinnen. gemeinsam mit ihren zuwendungsgebern setzt 
sie mit dem instrument „Rekrutierung internationaler spitzen-
wissenschaftlerinnen (W3)“ die erfolgreiche Rekrutierungs- 
initiative der vergangenen Jahre in einer neuauflage fort.

Die Förderung wurde im März 2018 neu ausgeschrieben und 
ist nun ausschließlich auf die gewinnung von spitzenwissen-
schaftlerinnen ausgerichtet, die aktuell an ausländischen  
institutionen forschen. Dazu können auch Forscherinnen deut-
scher nationalität gehören, die in den letzten Jahren (in der 
Regel mindestens die letzten drei Jahre) im ausland gearbeitet 
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Gutachterinnenquote

helmholtz setzt sich intensiv mit der Förderung und gewin-
nung von talenten auf allen ebenen auseinander. Das stra-
tegiepapier „helmholtz talent-Management: Rekrutierung 
und Karriereentwicklung als zentrale zukunftsaufgaben“ 
wurde auf der Mitgliederversammlung im april 2017 verab-
schiedet und legt für die Jahre bis 2020 ziele und Maßnah-
men in diesem Bereich für spezifische zielgruppen fest. ein 
besonderes augenmerk liegt hierbei auf Postdoktorandin-
nen und Postdoktoranden, talentierten Wissenschaftlerin-
nen und Funktionsgruppen im Management. im Kern beste-
hen die ziele der talent-Management-strategie darin, die 
Besten für helmholtz zu gewinnen (Rekrutierung) und ihnen 
optimale unterstützung für ihre weitere entwicklung zu  
geben (Karriere- und laufbahnunterstützung). 

Das talent-Management umfasst folgende Maßnahmen:

•	 Rekrutierung und Förderung: aktive internationale  
Rekrutierung und unterstützung von talenten, insbeson-
dere Wissenschaftlerinnen,

•	 Beratung und entwicklung: unterstützung auf attrak- 
tiven Karrierewegen in Wissenschaft, infrastruktur,  
administration und weiteren Bereichen.

•	 Professionelles Management: leadership-training,  
coaching und Mentoring in der Helmholtz-Akademie für 
Führungskräfte.

Die helmholtz-zentren sind sich als Mitglieder der größten 
Wissenschaftsorganisation Deutschlands der strate-
gischen Bedeutung des talent-Managements bewusst. Die 
gemeinschaft als ganzes verfügt daher bereits heute über 
wichtige talent-Management-Bausteine wie beispielsweise 
die Helmholtz-Akademie für Führungskräfte im Bereich Ma-
nagement-ausbildung, das Helmholtz-Nachwuchsgruppen-
Programm zur Rekrutierung und Förderung wissenschaft-
licher talente und Mentoring-angebote sowie Karriere- 
beratung in den Helmholtz-Graduiertenschulen im Bereich 
der Karriereunterstützung. auch auf ebene der Forschungs-
zentren gibt es eine Fülle von aktivitäten im Bereich der 
Personalentwicklung, der aktiven Rekrutierung oder der 
Karriereberatung.

im vergangenen Jahr wurde das Portfolio der instrumente 
zur Rekrutierung sowie zur Karriere- und laufbahnentwick-
lung weiterentwickelt und ausgebaut. Beispielhaft können 
die folgenden neuerungen genannt werden:

•	 helmholtz möchte Postdoktorandinnen und Postdokto-
randen (Postdocs) ein herausragendes wissenschaft- 
liches umfeld bieten und sie bei der entscheidungs- 
findung zur beruflichen Weiterentwicklung unterstützen. 
Die im april 2018 in der Mitgliederversammlung verab-
schiedeten leitlinien für die Postdoc-Phase beschrei-
ben die Verantwortlichkeiten von Postdocs, Führungs-
kräften und helmholtz-zentren sowie wichtige elemente 
einer erfolgreichen Postdoc-Phase. sie empfehlen  
unter anderem, zu Beginn eine Vereinbarung über  
Forschungs- und Qualifizierungsziele abzuschließen.

•	 Das bisherige Mentoring-Programm In Führung gehen 
wurde neu ausgerichtet. es trägt nun den namen  
Helmholtz Advance und fokussiert vorrangig auf aspek-
te der Karriereorientierung und -planung und wird von 
30 teilnehmerinnen auf nunmehr 60 teilnehmende pro 
Jahr erweitert, wobei die zusätzlichen 30 sowohl Frauen 
als auch Männer sein können. chancengleichheit bildet 
weiterhin einen zentralen schwerpunkt, allerdings mit 
der neuerung, dass diversitätssensibilisierende trai-
nings von der gesamten, gemischtgeschlechtlichen 
gruppe wahrgenommen werden.

•	 Das helmholtz-Mentoring-Programm wird durch eine 
Beratung vor ort in den zentren ergänzt: Die Helmholtz 
Career Development Centers for Researchers wurden 
durch den impuls- und Vernetzungsfonds 2017 erstma-
lig durch eine ausschreibung gefördert und sollen  
bedarfsorientiert zu zentralen Kontaktstellen für Karrie-
reberatung und -entwicklung für Postdoktorandinnen 
und Postdoktoranden werden und sich zudem unterein-
ander vernetzen.

•	 um die Förderung der Promovierenden noch vielfältiger 
zu gestalten, internationale talente frühzeitig zu rekrutie-
ren und internationale Kontakte aus- und aufzubauen, 
wurden erstmalig die Helmholtz International Research 
Schools ausgeschrieben. sie bieten eine strukturierte 
Doktorandenausbildung als gemeinsames Programm 
von helmholtz-zentrum, ausländischem Partner und 
deutscher hochschule.

•	 Fest etabliert ist bereits seit 2006 das W2/W3-Programm 
für exzellente Wissenschaftlerinnen. es wurde dahinge-
hend weiterentwickelt, dass es fortan auf die Förderung 
der erstberufung abzielt. neu ist überdies die Beschrän-
kung der Förderung auf unbefristete Professuren.

Die chancengleichheit von Frau und Mann ist ein zentraler 
Wert für helmholtz. sie ist fest in der Mission der For-
schungsgemeinschaft verankert und gehört untrennbar zur 
gewinnung der besten Köpfe auf allen Karrierestufen. Denn 
spitzenforschung wird erst möglich, wenn unabhängig vom 
geschlecht die talentiertesten Menschen in die richtigen  
Positionen gelangen. Das thema Diversität mit dem schwer-
punkt chancengleichheit wird konsequent in alle Program-
me und Maßnahmen integriert. seit 2006 verfolgt helmholtz 
ein Programm zur chancengleichheit, das fortlaufend umge-
setzt wird. Dazu gehören die Förderung herausragender 
weiblicher nachwuchsführungskräfte, cross-Mentoring- 
angebote sowie ein Bündel von Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. eine wesentliche  
Weiterentwicklung in diesem Bereich im geschäftsjahr 2017 
besteht in ihrer aufnahme in die talent-Management- 
strategie als deren integraler Bestandteil.
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„Die Chancengleichheit kann nur gelingen, 
wenn sich Organisationskulturen weiter 
verändern. Eine Führung in Teilzeit muss 
selbstverständlich werden und weibliche  
Führung mehr Akzeptanz erfahren.“

Dagmar Schirmacher-Busch, Teilnehmerin der Helmholtz-Akademie 2015 

talent-management & chancengleichheit
zielgruppengerechte angebote auf allen Karrierestufen anbieten, akademische Förderung 
mit klaren Karriereperspektiven verbinden und die Professionalisierung des Manage-
ments vorantreiben – das sind Kernelemente des helmholtz-talent-Managements.
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helmholtz schenkt dem Wissens- und technologietransfer 
große aufmerksamkeit. Das zeigte sich 2017 sowohl in der 
Priorisierung dieser themen in der agenda des Präsidenten 
und der helmholtz-strategie als auch in den aktivitäten und 
transfererfolgen der Forschungszentren.

Kennzahlen und Erfolgsbeispiele
Die zentren führten 2017 über 2.000 Kooperationsvorhaben 
mit unternehmen durch. Dazu gehören langjährige strate-
gische allianzen wie die 2017 etablierten Partnerschaften 
zwischen dem Kit und saP, zeiss, BasF oder Bosch. auch die 
industrielle nutzung von Forschungsinfrastrukturen sowie  
öffentlich geförderte Verbundvorhaben mit industrieunter-
nehmen und KMu tragen zum austausch mit der Wirtschaft 
bei. Durch einnahmen aus der Wirtschaft insbesondere im 
Bereich der auftragsforschung wurden 155 Millionen euro  
erlöst. es wurden 433 Patente angemeldet und die einnah-
men aus 1.500 laufenden lizenz-, options- und Über- 
tragungsverträgen summierten sich 2017 auf rund 15 Millio-
nen euro. Die zahl der ausgründungen hat sich seit 2013 auf 
einem doppelt so hohen niveau wie in den Vorjahren etabliert 
und liegt 2017 bei 20 spin-offs. allein in den letzten fünf Jah-
ren sind auf diesem Weg fast 100 hightech-unternehmen 

entstanden. zu den größten erfolgen von helmholtz-aus-
gründungen gehören zum einen der Börsengang der Mynaric 
ag, die als Vialight communications gmbh 2009 aus dem 
DlR ausgegründet wurde; zum anderen der Deutsche zu-
kunftspreis 2017 für die Firma FRanKa eMiKa gmbh, eine 
tochter eines spin-offs des DlR. Das team wurde für die 
entwicklung kostengünstiger, flexibler und intuitiv bedienba-
rer Robotertechnologien ausgezeichnet. ebenfalls unter den 
letzten drei Finalisten für den zukunftspreis war die Vincent 
systems gmbh, eine erfolgreiche ausgründung des Kit, für 
die  entwicklung der intelligenten handprothese „Bionik-
hand“. 

Aktivitäten und Förderprogramme 
zwei der genannten erfolgsbeispiele wurde in den vergange-
nen Jahren durch das ausgründungsförderprogramm helm-
holtz enterprise unterstützt und wichtige technologien für die 
intuitive Robotik-Programmierung wurden zuvor durch den 
helmholtz-Validierungsfonds gefördert. neben der Validie-
rungs- und ausgründungsförderung existieren mit den  
helmholtz innovation labs und innovationsfonds zwei weite-
re interne Förderinstrumente, die den technologietransfer 
seit längerem unterstützen. in 2017 neu entwickelt wurden 

die Proof-of-concept-initiative und die Förderung von  
Wissenstransfereinheiten. nachfolgend sind ausgewählte  
aktivitäten zusammengefasst: 
•	 unterstützt durch die neu gestaltete ausgründungsförde-

rung helmholtz enterprise sind 2017 sechs neue grün-
dungsvorhaben an den start gegangen; zusätzlich  
ist viermal die externe Managementunterstützung  
helmholtz enterprise Plus vergeben worden. 

•	 Für eine Förderung innerhalb des helmholtz-Validie-
rungsfonds sind 2017 sechs neue Vorhaben ausgewählt 
worden. somit wurden seit 2011 insgesamt 34 Validie-
rungsprojekte auf den Weg gebracht. 

•	 Die sieben helmholtz innovation labs, die aus 27 an- 
trägen zur Förderung ausgewählt wurden, haben in 2017 
die Kooperation mit KMu und industrie stark ausgebaut.

•	 Die neun innovationsfonds der zentren wurden 2017 
erstmals komplett wirksam und ermöglichen insbesonde-
re die Finanzierung von internen innovationsprojekten.

•	 Mit der gemeinsam mit Fraunhofer und der hochschul-
medizin organisierten Proof-of-concept-initiative wurde 
ein neuer sichtbarer impuls für die Weiterentwicklung von 
Forschungsergebnissen im life-science-Bereich gesetzt. 
aus 82 eingereichten Projektideen wurden in einem zwei-
stufigen Verfahren im Februar 2018 vier Vorhaben zur 
Förderung ausgewählt. auf diesem gebiet besteht enor-
mes entwicklungspotenzial.

•	 Die zusammenarbeit mit den zwei von der Max-Planck-
gesellschaft initiierten transfereinrichtungen life  
science inkubator und lead Discovery center gmbh 
wurde fortgesetzt. 

•	 zum fünften Mal fanden die start-up Days als gemein-

same gründerveranstaltung der vier außeruniversitären 
Forschungsorganisationen statt. Rund 100 gründungs-
interessierte nutzten 2017 dieses Format zum austausch 
und zur Fortbildung. um strategische entwicklungspart-
nerschaften der helmholtz-zentren mit unternehmen  
anzustoßen, wurden zudem verschiedene Workshops mit 
unternehmen konzipiert. 

•	 Die Förderung von Wissenstransfereinheiten ist im 
herbst 2017 mit einer ersten Runde gestartet, in der drei 
Vorhaben in den Feldern Reallabore, Politikberatung, 
schülerlabore und gesundheitsinformationsdienste aus-
gewählt wurden

Wissenstransfer 
im Bereich Wissenstransfer wurde der bisherige Prozess zur 
strategischen Verankerung fortgeführt. so wurde das system 
zur erhebung der Wissenstransferaktivitäten weiterentwi-
ckelt und die erfolgreiche arbeit einer zentrenübergreifenden 
arbeitsgruppe ist in den offiziellen arbeitskreis Wissenstrans-
fer überführt worden. Weiterhin fand im ersten halbjahr 2018 
eine Wissenstransfertagung statt, bei der sich erstmals ak-
teure aller helmholtz-zentren zu verschiedenen Facetten des 
Wissenstransfers austauschen konnten. 

Die vielfältigen aktivitäten, wie gesundheits- oder Klima- 
informationsdienste, Politikberatungsbüros, schülerlabore 
oder citizen science-Projekte haben bereits jetzt einen  
großen effekt, können aber durch stärkere Vernetzung und 
Förderung den gesellschaftlichen impact von helmholtz in 
zukunft noch weiter erhöhen.

transFer & innovation
Der transfer von Wissen und neuen technologien ist für helmholtz von herausragender 
Bedeutung. Mit einem aktiven innovationsmanagement und internen Förderprogrammen
übernehmen wir zudem eine wichtige Rolle im innovationsgeschehen.
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Der von der lundbeck Foundation vergebene „Brain Prize“ 
ist mit einem Preisgeld von einer Million euro einer der 
höchst dotierten Wissenschaftspreise im Bereich der neuro-
wissenschaften. im Mai 2018 wurden neben christian 
haass, sprecher des Münchener standorts des Dzne und 
Professor an der lMu München ebenfalls die neurowissen-
schaftler Bart De strooper (london und leuven), Michel 
goedert (cambridge) und John hardy (london) ausgezeich-
net. sie wurden gemeinsam für ihre fundamentalen entde-
ckungen im Bereich der genetischen und molekularen ursa-
chen von alzheimer geehrt. 
als haass 1990 begann, sich mit der erforschung der Krank-
heit zu befassen, war nur sehr wenig über die daran beteilig-
ten, zellulären Mechanismen bekannt. seine arbeit konzent-
rierte sich auf die erzeugung und Verstoffwechslung von 
amyloid, der hauptkomponente der erkrankung, die Protein-
ablagerungen (sogenannte Plaques) verursacht. Der Mün-
chener Forscher untersuchte unter anderem den ablauf der 
ereignisse, beginnend mit dem amyloid gefolgt von der ent-
wicklung von Plaques und neurofibrillen, die letztendlich ge-

hirnzellen töten und das gedächtnis löschen. haass stellte 
entgegen der allgemeinen auffassung zu dieser zeit die hy-
pothese auf, dass die amyloidproduktion nicht notwendiger-
weise teil des pathologischen Prozesses sei. Diese entschei-
dende erkenntnis war äußerst signifikant und hat seither zur 
entwicklung therapeutischer ansätze zur senkung der amy-
loidproduktion bei Patienten geführt. er demonstrierte, wie 
amyloid produziert wird und wie genetische Mutationen in 
Familien mit sehr aggressiven und seltenen Formen von alz-
heimer die Produktion von amyloid beeinflussen. erst kürz-
lich stellte er fest, dass genetische Mutationen die Funktion 
spezieller immunzellen – der Microglia – im gehirn verän-
dern und dies zum ausbruch von alzheimer führen kann. 
„Der Brain Prize ist ein Botschafter der Wissenschaft und 
stellt große entdeckungen ins Rampenlicht“, sagte christian 
haass. „Wir erleben eine zeit, in der immer mehr Menschen 
nicht mehr an die Wissenschaft glauben. sie mag nicht im-
mer Recht haben, doch sie ist die einzige Möglichkeit für 
Menschen, die Wahrheit herauszufinden und Fortschritte zu 
erzielen.“

brain prize 2018
christian haass, sprecher des Münchener standorts des Dzne, ist einer der  
Pioniere auf dem gebiet der alzheimerforschung. anfang Mai erhielt er den 
mit einer Million euro dotierten Brain Prize 2018.
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preise & auszeichnungen
auszeichnungen und Preise machen herausragende Forscherpersönlichkeiten der 
auch in diesem Jahr wurden helmholtz-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler 
für ihre herausragenden Forschungsarbeiten mit Preisen und auszeichnungen geehrt.

gottFried Wilhelm leibniz-preis 2018

eike latz, Direktor des instituts für angeborene immu- 
nität an der universität Bonn und abteilungsleiter am 
Dzne, erhielt gemeinsam mit dem Münchner Forscher 
Veit hornung den leibniz-Preis 2018. latz erforscht die 
„entzündungswerkstatt“ der zelle und nimmt dabei die 
aktivierungsmechanismen des so genannten inflamma-
soms in den Blick. eine fehlgeleitete aktivierung von  
inflammasomen ist maßgeblich bei Volkskrankheiten wie 
Diabetes oder alzheimer beteiligt. Mit seinen arbeiten 
hat der Bonner Forscher das Feld der angeborenen im-
munität grundlegend geprägt und neue therapeutische 
Konzepte entwickelt.

Weitere auszeichnungen
•	 Deutscher Krebspreis 2017 und Janeway gold Medal 

2018: Michael Baumann (DKFz) 
•	 gay-lussac-humboldt-Forschungspreis 2018 und 

gentner-Kastler-Preis 2017: Johannes orphal (Kit)
•	 Deutscher umweltpreis 2018, communicator-Preis 

der DFg 2018 und Vernadsky-Medaille 2018:  
antje Boetius (aWi)

•	 Deutscher umweltpreis 2018: Roland a. Müller,  
Mi-Yong lee und Manfred van afferden (uFz)

•	 Förderpreis der chica und heinz schaller-stiftung 
2018: Marieke essers (hi-steM und DKFz)

•	 nachwuchspreis der Behnken-Berger-stiftung 2017: 
Mark Bangert (DKFz) 

•	 Walter-schulz-Preis 2018: simon Raffel (DKFz)
•	 otto schmeil-Preis 2018: simon haas (DKFz)

erWin-schrödinger-preis 2018

Der mit 50.000 euro dotierte „erwin-schrödinger-
Preis“ ist im Jahr 2018 zu gleichen teilen an Matthias 
eder (universität Freiburg, DKtK), Klaus Kopka (DKFz), 
uwe haberkorn (universitätsklinikum heidelberg) und 
Michael eisenhut (DKFz, em.) vergeben worden. Die 
Wissenschaftler erhielten die auszeichnung für die 
entwicklung eines Moleküls, welches spezifisch Prostata- 
krebszellen aufspüren und sowohl die Diagnostik 
als auch die therapie verbessern kann. Der erwin- 
schrödinger-Preis würdigt innovative leistungen, die in 
den grenzgebieten verschiedener Fächer der Medizin, 
natur- und ingenieurwissenschaften entstehen.

erc grants 

__advanced grant: norbert hübner und gary lewin  
(beide MDc), Frank stefani (hzDR), Martin schultz (Fz 
Jülich), Markus zweckstetter (Dzne) __starting grant: 
Julia Frunzke, Doerte Rother, christian Wagner (alle Fz 
Jülich), lars Pastewka, cornelia lee-thedieck (beide 
Kit), cristina garcía cáceres (hMgu), Kristina Kvash-
nina (hzDR), Fabricio loayza-Puch (DKFz), olivia Roth 
(geoMaR), Dirk scherler (gFz) und anna hirsch (hzi)  
__consolidator grant: christian greiner und christian 
Koos (beide Kit), ulrike herzschuh (aWi), ana Martin-
Villalba (DKFz) __Proof of concept grant: alexander 
nesterov-Mueller, Pavel levkin (beide Kit), Michael 
Boutros (DKFz), Rafal Dunin-Borkowski (Fz Jülich),  
Denys Makarov (hzDR) und thomas Wolbers (Dzne) 
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die mission
eine energieversorgung, die ökonomisch, ökologisch und ge-
sellschaftlich tragbar ist – daran arbeiten helmholtz-Wissen-
schaftlerinnen und -Wissenschaftler im Forschungsbereich 
energie. sie erforschen Wandlungs-, Verteilungs-, nutzungs- 
und speichertechniken und berücksichtigen die Klima- und 
umweltfolgen. ein ziel ist es, fossile und nukleare Brennstof-
fe durch klimaneutrale energieträger zu ersetzen und sys-
temlösungen für ein nachhaltiges energiesystem zu erarbei-
ten. Dazu loten die Forscherinnen und Forscher Potenziale 
erneuerbarer energiequellen wie sonnenenergie, Biomasse 
oder erdwärme aus. sie arbeiten auch daran, die effizienz 
konventioneller Kraftwerke zu steigern. Darüber hinaus will 
helmholtz mit der Kernfusion langfristig eine neue energie-
quelle erschließen, und verfügt über herausragendes Know-
how in der nuklearen sicherheits- und endlagerforschung.

die programmstruktur in der  
lauFenden Förderperiode
Derzeit wirken acht helmholtz-zentren im Forschungsbereich 
energie zusammen. Die arbeiten gliedern sich in sieben 
Forschungsprogramme:
 Energy Efficiency, Materials and Resources
 Renewable Energies
 Storage and cross-Linked Infrastructures
 Future Information Technology*
 Technology, Innovation and Society* 
 nuclear Waste Management, Safety  

 and Radiation Research
 nuclear Fusion 

ausblick
Die energiewende gehört zu den größten aufgaben der gegen-
wart und zukunft. in ihrem 6. energieforschungsprogramm 
konzentriert sich die Bundesregierung auf erneuerbare ener-
gien, energieeffizienz, energiespeicher und netztechnolo-
gien. helmholtz unterstützt diese strategie nachdrücklich 
und trägt im Rahmen einer programmatischen Fokussierung 
seiner Kompetenz und erfahrung signifikant zur umsetzung 
bei. zudem schließt helmholtz Forschungslücken und treibt 
grundlagenforschung ebenso wie anwendungsorientierte 
Forschung voran. Die technologische Forschung wird von  
sozioökonomischer Forschung ergänzt. es gilt, das energie-
system einschließlich aller gesellschaftlichen, wirtschaft- 
lichen und politischen aspekte zu transformieren.

Die Wärme aus dem erdinneren ist eine klimafreundliche 
energiequelle, die unabhängig vom Wetter rund um die 
uhr zur Verfügung steht. in süddeutschland gibt es etliche  
anlagen, die strom und Wärme liefern. im norden, der  
geologisch etwas anders aufgebaut ist, wird das Potenzial 
erst ansatzweise genutzt. Wie diese Ressource optimal er-
schlossen werden kann, erforscht das gFz u.a. in der schorf-
heide, nördlich von Berlin. Die zwei vorhandenen Bohrungen 
bis in 4 km tiefe sollen nun um eine weitere ergänzt werden. 
um einen günstigen standort dafür zu finden, erfolgte im 
Frühjahr 2017 eine große seismische Messkampagne. Wie 
bei einer tomografie des menschlichen Körpers können mit 
hilfe niederfrequenter schallwellen verborgene strukturen 
in der tiefe identifiziert werden. 
aus einer Fülle von Messdaten wurde mittels ausgeklügelter 
softwareverfahren der untergrund im 8 mal 8 km großen un-
tersuchungsgebiet virtuell abgebildet. Dabei zeigte sich etwa 
ein salzkissen, das im lauf der Jahrmillionen aus großer tiefe 
zur oberfläche hin aufgestiegen ist und angrenzende se-
dimentschichten verbogen und zerbrochen hat. Die neuen 
Daten erlauben eine deutlich verbesserte interpretation von 
strukturen im dreidimensionalen Raum und helfen somit, die 
erforschung und nutzung der geothermie zu stärken. 

Der untergrund kann nicht nur energiequelle sein, sondern 
auch speicher. im november 2017 wurden an einer erkun-
dungsbohrung auf dem tu campus in Berlin Messungen 
durchgeführt, die aufschluss über die hydraulischen und 
geochemischen eigenschaften der sedimentschichten ge-
ben. anhand der ergebnisse kann eingeschätzt werden, ob 
sich bestimmte schichten für die saisonale speicherung von 
Wärme eignen. Die gewonnenen erfahrungen werden zu-
nehmend für weitere Projekte mit großvolumigen saisonalen 
speichern in urbanen gebieten genutzt. 
auch im ausland ist das gFz aktiv. so wurde im herbst 2017 
das erste geothermische niedertemperatur-Demonstra- 
tionskraftwerk in indonesien erfolgreich in Betrieb genom-
men. gesteuert wird die anlage in lahendong zur zeit noch 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Pots-
dam, Mitte 2018 soll sie an eine indonesische Partnerorga-
nisation übergeben werden. Die vielseitig einsetzbare tech-
nologie ermöglicht es, Dampf-Wasserreservoire effizienter 
zu nutzen und netzferne gebiete dezentral zu versorgen.

Weitere Beispiele aus diesem Forschungsbereich 

Forschungsbereich  
energie
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PRoF. DR.-InG. hoLGER hAnSELKA  
Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft,  
Koordinator für den Forschungsbereich Energie,
Karlsruher Institut für Technologie

helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

helmholtz-Zentrum Potsdam – 
 Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Forschungszentrum Jülich

me effizient und kostengünstig zu erschließen und optima-
le technologien für zentrale und dezentrale anwendungen 
zu entwickeln. Die strategischen Forschungsthemen widmen 
sich wissenschaftlichen Fragestellungen, die hochkomple-
xe und langfristige entwicklungen erfordern und die großen  
infrastrukturen der beteiligten helmholtz-zentren nutzen.

Storage and cross-Linked Infrastructures 
Damit die transformation zu einer überwiegend auf erneu-
erbaren energien basierenden energieversorgung gelingt, 

die programme in der  
Förderperiode 2015–2019

Energy Efficiency, Materials and Resources
Das ziel der energiewende in Deutschland ist es, bis 2050 
den Primärenergieverbrauch zu halbieren und die emission 
von treibhausgasen gegenüber 1990 um 80 bis 95 Prozent 
zu senken. Dazu sollen die Prozessketten, die Ressourcen, 
Materialentwicklung, Verfahrenstechniken und energie-

müssen die stark flüchtige energie bedarfsgerecht gespei-
chert und die infrastrukturen für die verschiedenen energie-
träger weiterentwickelt und besser vernetzt werden. Das 
Programm umfasst die erforschung von energiespeichern, 
technologien zur energieumwandlung und energieinfra-
strukturen. so verbindet es Forschung und entwicklungs-
projekte für thermische, elektrische und chemische energie- 
speicher mit Prozess- und Verfahrensentwicklung und 
schließt die erforschung von infrastrukturen zur Verteilung 
und speicherung mit ein.

wandlungsprozesse behandelt, vernetzt und optimiert werden. 
gleichzeitig muss die beim umbau der energieversorgung 
erforderliche Flexibilität im hinblick auf Brennstoffarten, 
energiebereitstellung und infrastruktur erweitert werden.

Renewable Energies 
Die hauptlast der energiebereitstellung sollen erneuerbare  
energien tragen. Dabei gilt es, die verschiedenen Primär-
energien wie solare strahlung, Wind, Biomasse und erdwär-

geothermie: Für eine nachhaltige energieversorgung 

g

Karlsruher Institut für Technologie

geothermisches niedertemperatur-Demonstrationskraftwerk in lahendong, 
indonesien. Bild: gFz

helmholtz-zentrum Potsdam – Deutsches geoForschungszentrum gFz

*gemeinsames Programm mit dem Forschungsbereich schlüsseltechnologien
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Technology, Innovation and Society 
Das Programm umfasst die systematische erforschung der 
vielfältigen schnittstellen zwischen technologie, innovation 
und gesellschaft mit dem ziel, entscheidungen in Politik, Wirt-
schaft und gesellschaft zu unterstützen. Dazu werden Kompe-
tenzen in der energiesystemanalyse, technikfolgenabschät-
zung und Politikberatung zusammengeführt. 

nuclear Waste Management, Safety  
and Radiation Research
Das Programm verfolgt technisch stimmige und überzeugende 
Forschungsstrategien, die das national angestrebte Vor haben 
zum Rückbau der Kernenergie beflügeln. es bearbeitet Pro-
blem stellungen zur endlagerung von radioaktiven abfällen, 
zur nuklearen Reaktorsicherheit sowie zur Durchführung des 
kompletten nuklearen Rückbaus.

nuclear Fusion
Kernfusion besitzt das Potenzial, als nahezu unerschöpfliche, 
sichere und co2-freie energiequelle etwa ab der Mitte des 
Jahrhunderts einen entscheidenden Beitrag zur Deckung des 
weltweit wachsenden energiebedarfs zu liefern. ziel ist es, die 
grundlagen für die entwicklung und den Bau eines Fusions-
kraftwerks zu schaffen. zentrale Projekte, die die Fusionsfor-
schung in den nächsten 20 bis 30 Jahren bestimmen werden, 
sind iteR und Wendelstein 7-X.

  

Future Information Technology 
Das Programm zielt darauf ab, mittels innovativer Forschungs-
ansätze neue Bauelemente und architekturkonzepte zu ent-
wickeln, um die Rechenleistung, Datenspeicherdichten und 
Datenübertragungsraten von informationstechnologien zu 
erhöhen sowie gleichzeitig den Bedarf an elektrischer ener-
gie deutlich zu reduzieren.

zWeite experimentierrunde an Wendelstein 7-x 
Die Fusionsanlage Wendelstein 7-X im Max-Planck-institut für Plasma-
physik in greifswald hat die erste planmäßige umbaupause durchlaufen. 
um die anlage fit für höhere heizleistung und längere Plasmapulse zu ma-
chen, wurde das Plasmagefäß mit grafitkacheln verkleidet; neue heiz- und 
Messapparaturen wurden angebaut. so wurden experimente möglich, die 
bereits erste elemente des optimierten Konzepts der anlage bestätigen. 
Wendelstein 7-X, die weltweit größte Fusionsanlage vom typ stellarator, 
soll die Kraftwerkseignung dieses Bautyps untersuchen.

gebogen, nicht gerade 
hzDR-chemiker haben eine uranylverbindung mit einer einmaligen geo-
metrischen grundstruktur hergestellt. in normalen uranyl-Komplexen bil-
den zwei sauerstoff- und ein uran-atom eine lineare, stabile einheit im 
180-grad-Winkel. in der neuen substanz verbiegt sie sich allerdings zu 
161,8 grad – einer der bislang kleinsten nachgewiesenen Winkel für die-
ses Molekül. Die strukturell bedingt erhöhte Reaktivität des uran-zen-
trums kann für zukünftige synthesen neuer Verbindungen wirkungsvoll 
eingesetzt werden.

WasserstoFF einFacher speichern
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums 
Jülich und der universität erlangen-nürnberg haben ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem sich das speichern von Wasserstoff als energieträger 
stark vereinfacht. es reduziert den technischen aufwand für die chemi-
sche Bindung des Wasserstoffs an organische trägerflüssigkeiten: ein 
neuartiger Katalysator wird für Be- als auch entladung eingesetzt. ein 
zukünftiger industrieller einsatz des Verfahrens kann Kosten- und ener-
gieaufwand der Wasserstoffspeicherung bedeutend reduzieren – ein 
möglicherweise wichtiger schritt für die energiewende.

Forschungszentrum Jülich

smiles erprobt die energieinFrastruktur  
der zukunFt  
Mit der energiewende werden die speicherung von erneuerbarer energie 
und die integration der speicher in dezentrale netze immer wichtiger. Ko-
ordiniert vom Kit führt das Projekt smiles (smart integration of energy 
storages in local Multi energy systems) Knowhow und Forschungsprojek-
te europäischer Forschungspartnerinnen und -partnern in der simulation, 
optimierung und nutzung solcher infrastrukturen zusammen. ziel ist der 
aufbau einer Plattform zum austausch von Daten und „Best Practices“ zur 
integration heterogener energiequellen und speichertechnologien.

WasserstoFF aus sonnenlicht: „künstliches 
blatt“ mit günstigen metall-oxiden 
Metall-oxide sind preiswerte, stabile Photoelektroden für die aufspaltung 
von Wasser mit sonnenlicht. leider zeigen sie nur mittelmäßige Wirkungs-
grade. eine Wärmebehandlung unter Wasserstoffatmosphäre erhöht ihre 
effizienz jedoch. nun hat ein hzB-team mit internationalen Partnerinnen 
und Partnern herausgefunden, welche Mechanismen dabei eine Rolle spie-
len: Durch die Behandlung wandert Wasserstoff ins Material. Dies redu-
ziert Defekte und verdoppelt die „lebensdauer“ von ladungsträgern, so 
dass die effizienz steigt. Die arbeit zeigt Möglichkeiten auf, solche Photo-
elektroden weiter zu optimieren.

preisWerte und standortunabhÄngige 
stromspeicher im gigaWattbereich
Mit der carnot-Batterie entwickelt das DlR einen stromspeicher im giga-
wattstundenmaßstab. Dabei wird strom mittels einer hochtemperatur-
wärmepumpe in Wärme umgewandelt, die preisgünstig in Wasser (50 °c) 
und Flüssigsalz (500 °c) gespeichert werden kann. Bei Bedarf wird die 
energie wieder in strom zurückverwandelt. Damit steht ein zyklenfes-
ter stromspeicher an beliebigen standorten weltweit zur Verfügung. Das 
DlR arbeitet an diesem instrument zur sektorenkopplung zusammen mit 
der industrie.

helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR)

Der 180-Grad-Winkel der Sauerstoff- (rot) und Uran-Atome 
(blau) verschiebt sich bei einer neuen Uranylverbindung 
deutlich. Bild: A. Ikeda-Ohno/HZDR

Max-Planck-institut für Plasmaphysik (iPP)

Bild: hzB

Bild:Kit/Pce

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

helmholtz-zentrum Berlin für Materialien und energie (hzB)

Karlsruher institut für technologie (Kit)

Holger Jorschick an der Laboranlage zur Chemischen Wasser-
stoffspeicherung am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für 
Erneuerbare Energien. Bild: FZ Jülich/C. Heßelmann 

Blick in das mit Grafitkacheln verkleidete Plasmagefäß der 
Fusionsanlage Wendelstein 7-X. Bild: IPP, Jan Michael Hosan

carnot-Batterien sind zyklenfeste strom-Wärme-strom-
speicher zur speicherung großer elektrizitätsmengen. 
Bild: DlR (cc-BY 3.0)

energie
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PRoF. DR. REInhARD F. J. hüTTL
Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft, 
Koordinator für den Forschungsbereich Erde und Umwelt,  
Helmholtz-Zentrum Potsdam –  
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

die mission
im Forschungsbereich erde und umwelt untersuchen helmholtz-
Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler grundlegende Funk-
tionen des systems erde und die Wechselwirkungen zwischen 
natur und gesellschaft. schwerpunkte liegen darin, die lang-
fristigen Beobachtungssysteme auszubauen und zu vernetzen, 
Vorhersagen zu verbessern und die ergebnisse schnellstmög-
lich der gesellschaft bereitzustellen. Die Forscherinnen und For-
scher erarbeiten wissensbasierte handlungsempfehlungen, wie 
sich Ressourcen der erde nachhaltig nutzen lassen, ohne die 
lebensgrundlagen zu zerstören. so bringt die helmholtz-Klima-
initiative ReKliM die Kompetenz von neun helmholtz-zentren 
zusammen, um regionale und globale Klimamodelle zu verbes-
sern. eine wichtige Rolle spielen der aufbau und Betrieb von in-
frastrukturen wie das Forschungsflugzeug halo oder das netz-
werk teReno, für das bisher in vier ausgewählten Regionen 
Deutschlands terrestrische observatorien errichtet wurden. Mit 
cosYna wird ein langzeitbeobachtungssystem zuerst für die 
deutsche nordsee und später auch für arktische Küstengewäs-
ser aufgebaut.

die programmstruktur in der  
lauFenden Förderperiode
am Forschungsbereich erde und umwelt sind acht helmholtz-
zentren beteiligt. Die Forschung ist derzeit in fünf Programme 
unterteilt: 
 Geosystem: Erde im Wandel 
 Marine, Küsten- und Polare Systeme 
 ozeane 
 Atmosphäre und Klima 
 Terrestrische Umwelt

ausblick
um den herausforderungen zu begegnen, bündelt der 
Forschungsbereich erde und umwelt auch in zukunft die 
Kapazitäten der beteiligten zentren in gemeinsamen Quer-
schnittsaktivitäten. Dies schafft neue Koalitionen und er-
möglicht den ausbau von erdbeobachtungs- und Wissens- 
systemen sowie von integrierten Modellansätzen. Die inter-
disziplinär angelegte Plattform „earth system Knowledge 
Platform – observation, information and transfer“ vernetzt das 
von allen zentren des Forschungsbereichs sowie von externen 
Partnern erarbeitete Wissen mit dem ziel, die gesellschaft da-
bei zu unterstützen, mit den komplexen Veränderungen im 
system erde umzugehen.

Forschungsbereich  
erde und umWelt
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schelfmeere, die polare Perspektive der erdsystemanalyse 
und auf die interaktion zwischen Wissenschaft und gesell-
schaft. so liefert es erkenntnisse zur Klimavariabilität und 
zum regionalen Klimawandel, zur Änderung des Meeres-
spiegels als Beitrag zur Risikoanalyse im erdsystem sowie 
zur Veränderung von Küsten- und polaren Ökosystemen. es  
legt die naturwissenschaftliche grundlage dafür, die sozia-
len und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels in unse-
ren lebensräumen zu bewerten. Das thema zur interaktion  
zwischen Wissenschaft und gesellschaft untersucht, wie die 

die programme in der  
Förderperiode 2014–2018

Geosystem: Erde im Wandel
in diesem Programm geht es um die Prozesse in der geo-
sphäre und ihre Wechselwirkungen mit der hydrosphäre, at-
mosphäre und Biosphäre. zu den zielen gehören die Über-
wachung und Modellierung von schlüsselprozessen, das 
Verständnis und die Bewertung dieser Prozesse, die entwick-
lung von lösungen und strategien zur Desastervermeidung 

Befunde aus der Forschung am effektivsten in die gesamtge-
sellschaftlichen informations- und entscheidungsprozesse 
einfließen können.

ozeane
Die ozeane bedecken 70 Prozent der erdoberfläche. insbe-
sondere die tiefsee ist schwer zugänglich und daher noch 
zum großen teil unerforscht. Dieses interdisziplinäre Pro-
gramm untersucht die physikalischen, chemischen, biologi-
schen und geologischen Prozesse in den ozeanen und ihre 

sowie die entwicklung von geotechnologien zur nutzung 
des unterirdischen Raumes. satellitenmissionen, flugzeug-
gestützte systeme, geophysikalische und geodätische netz-
werke, regionale observatorien, tiefbohranlagen sowie mo-
bile instrumentenpools kommen dabei zum einsatz.

Marine, Küsten- und Polare Systeme 
Das Programm konzentriert sich auf Veränderungen in der 
arktis und antarktis, ihre interaktion mit dem globalen Klima 
und die polaren Ökosysteme, auf verwundbare Küsten und 

GEoMAR helmholtz-Zentrum für ozeanforschung Kiel

helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Alfred-Wegener-Institut, helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

helmholtz-Zentrum Potsdam – 
       Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Karlsruher Institut für Technologie

Forschungszentrum Jülich

helmholtz Zentrum München –  
             Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt

helmholtz-Zentrum Geesthacht                   
Zentrum für Material- und Küstenforschung

neun helmholtz-Forschungszentren bauen in den kom-
menden fünf Jahren gemeinsam ein flexibles und mobiles 
Messsystem zur erdbeobachtung auf: Moses – Modular 
observation solutions for earth systems. Damit wollen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen, wie 
kurzfristige hochdynamische ereignisse die langfristige ent-
wicklung der umwelt beeinflussen: Welche auswirkungen 
haben hitzewellen und trockenheit auf die Vegetation oder 
luftqualität? Wie verändern hoch- und niedrigwasser die ge-
wässerqualität, Ökosysteme und Küstengebiete? Wie beein-
flussen ozeanwirbel den energietransport und die nahrungs-
ketten der Meere? Was sind die ursachen und Folgen des 
abrupten auftauens von Permafrost-Böden? 
Bislang können auf solche Fragen keine befriedigenden ant-
worten gegeben werden. Moses soll diese lücke schließen 
und Veränderungen des erdsystems zukünftig auf verschie-
denen Raum- und zeitskalen erfassen. Knapp 28 Millionen 
euro investiert helmholtz deshalb in den aufbau der For-
schungsinfrastruktur, koordiniert wird Moses am helmholtz-
zentrum für umweltforschung – uFz in leipzig.
Das Beobachtungskonzept basiert auf dem zusammenspiel 
von ereignisorientierten, kurzfristig einsetzbaren Messsys-
temen und langfristig ausgelegten Monitoring-Programmen. 

mit moses zur rechten zeit am rechten ort

Modular kombinierbare sensorsysteme können ereignis- und 
standortspezifisch zu Multiparameter-netzwerken und unter-
suchungsplattformen zusammengestellt werden. neben der 
entwicklung von neuen Messgeräten wird vorhandene tech-
nik angepasst, miniaturisiert oder automatisiert. so müssen 
instrumente zum Beispiel so stark verkleinert werden, dass 
sie auf trägersysteme wie Drohnen oder Mini-Ballons passen: 
sogenannte glider, die autonom in unterschiedlichen Was-
sertiefen Proben nehmen, werden beispielsweise mit Mul-
tiparameter-sensorik ausgerüstet – genauso wie unterwas-
serfahrzeuge, die künftig selbstständig auf vorgegebenem 
Kurs durch das Meer steuern sollen. Die Beobachtungsdaten 
zur langfristigen entwicklung kommen aus bestehenden na-
tionalen und internationalen Monitoring-Programmen. Dazu 
gehören zum Beispiel icos (intergrated carbon observation 
system), lteR (long-term ecological Research) oder helm-
holtz-observatorien wie teReno (terrestrial environmental 
observatories), cosYna (coastal observing system), cVoo 
(cape Verde ocean observatory), die saMoYloV Permafrost 
observation station sowie satellitenmissionen wie gRace 
(gravity Recovery and climate experiment). 

Weitere Beispiele aus diesem Forschungsbereich 

zahlreiche mobile Messsysteme wie hightech-Bojen, Drohnen, unterwasserfahrzeuge 
und Flugzeuge sind bei Moses im einsatz, wie hier bei einem hochwasserszenario. 
Bild: esKP

helmholtz-zentrum für umweltforschung – uFz
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Wechselwirkungen mit dem Meeresboden und der atmo-
sphäre. ziele sind, die Rolle des ozeans im Klimawandel, den 
menschlichen einfluss auf marine Ökosysteme, die mögliche 
nutzung biologischer, mineralischer und energetischer Roh-
stoffe der Meere sowie das gefahrenpotenzial geodynami-
scher Prozesse im ozean und in der tiefsee zu erkunden.

Atmosphäre und Klima
ziel ist es, die Rolle der atmosphäre im Klimasystem 
besser zu verstehen. Dazu betreiben Wissenschaft-

ler aufwendige Messungen atmosphärischer Parame-
ter sowie laboruntersuchungen und numerische Mo-
dellierungen von Prozessen, die in der atmosphäre 
eine wichtige Rolle spielen. Forschungsansätze sind 
unter anderem hochaufgelöste satellitenmessungen 
troposphärischer spurenstoffe, untersuchungen zur 
Rolle der mittleren atmosphäre im Klimasystem, die Va-
riabilität biogener emissionen und die nutzung atmos- 
phärischer Wasserisotope zum besseren Verständnis des 
Wasserkreislaufs.

Terrestrische Umwelt
Dieses Programm zielt darauf ab, die natürlichen grundlagen 
für das menschliche leben und die gesundheit zu sichern. 
es befasst sich mit den Wirkungen des globalen Wandels und 
des Klimawandels auf terrestrische umweltsysteme und er-
arbeitet Managementstrategien für eine nachhaltige gesell-
schaftliche und ökonomische entwicklung. Die Forschungs-
arbeiten reichen von der Mikro- bis zur globalen ebene, wobei 
vielfach ausgewählte Regionen und landschaften im Vorder-
grund stehen. hier werden umweltprobleme unmittelbar  

 
sichtbar, und es bieten sich anknüpfungspunkte für ein Ma-
nagement. Die Programmthemen beinhalten landnutzung, 
Biodiversität und Ökosystemleistungen, Pflanzenwachstum, 
Management von Wasserressourcen, Risikoabschätzung und 
-reduktion für chemikalien in der umwelt sowie Beobach-
tungsplattformen und integrierte Modellierung.

böden im Wandel 
in welchem ausmaß grüne Pflanzen den anstieg des treibhausgases co2 
in der atmosphäre bremsen können, ist bislang schwer zu kalkulieren. 
eine vom BMBF geförderte nachwuchsgruppe um den Jülicher agrosphä-
renforscher alexander graf untersuchte den austausch von treibhausga-
sen zwischen landoberfläche und atmosphäre und ermittelte die co2-
Bilanz von zwei unterschiedlich bewirtschafteten Feldern. Das ergebnis: 
Das Feld, auf dem zwischenfrüchte angebaut wurden, nahm rund 60 Pro-
zent mehr co2 auf. Messungen mit der Forschungsinfrastruktur icos 
– integrated carbon observation system – sollen weitere Werte liefern.

Wolkenbildung: Feldspat als geFrierkeim
Rund 90 Prozent des niederschlags über Kontinenten hängen davon ab, 
dass sich in Wolken eiskristalle bilden, die dann durch ihr gewicht nach 
unten fallen. Das Wasser gefriert nur, wenn bestimmte, seltene staub-
partikel vorhanden sind. Diese mikroskopischen gefrierkeime bestehen 
oft aus Feldspat. Forscherinnen und Forscher des Kit sowie des univer-
sity college london konnten nun zeigen, dass eis nicht auf den von au-
ßen zugänglichen Kristallflächen des Feldspats zu wachsen beginnt, son-
dern an mikroskopischen Defekten wie stufen, Rissen und Vertiefungen.

rekordkonzentration von mikroplastik 
im arktischen meereis
Forschende des alfred-Wegener-instituts, helmholtz-zentrum für Polar- 
und Meeresforschung (aWi), haben im arktischen Meereis so viel Mikro-
plastik wie nie zuvor gefunden. Die eisproben enthielten zum teil mehr 
als 12.000 Mikroplastik-teilchen pro liter Meereis. Der ursprung der 
Plastikpartikel ist vielfältig. Die spuren reichen bis zum Müllstrudel  
im Pazifischen ozean. Der hohe anteil von lack- und nylonpartikeln  
verweist zudem auf den zunehmenden schiffsverkehr und Fischfang  
im arktischen ozean. 

alfred-Wegener-institut, helmholtz-zentrum für Polar- und Meeresforschung (aWi)

Wenn kontinente zerbrechen,  
Wird es Warm auF der erde
Der co2-gehalt der atmosphäre ist maßgeblich für die Klimaentwicklung. 
Bevor der Mensch begann, diesen zu beeinflussen, wurde er allein durch 
natürliche Prozesse bestimmt. als eine maßgebliche Kohlenstoffquelle 
galt Vulkanismus an mittelozeanischen Rücken, über den co2 aus der 
tiefe an die oberfläche gelangt. gFz-Forscher haben nun gezeigt: noch 
mehr co2 entgast an den „Riftzonen“, wo Kontinente zerbrechen – etwa 
in ostafrika oder dem egergraben. Dies bezieht sich jedoch auf geologi-
sche zeiträume. im Vergleich dazu ist die gegenwärtige anthropogene 
co2-Freisetzung deutlich größer. 

Wie pFlanzen durch duFtstoFFe  
krankheiten abWehren 
Flüchtige Monoterpene, die Fichtennadeln ihren Duft verleihen, akti-
vieren in bakteriell befallenen Pflanzen eine immunabwehr, die gleich-
zeitig Warnsignale für ihre benachbarten Pflanzen sind. Dies konnten  
arbeitsgruppen des instituts für Biochemische Pflanzenpathologie des 
helmholtz zentrums München am Pflanzenmodell Arabidopsis thaliana 
erstmals nachweisen. Die Wirkung dieser Duftstoffe als flüchtiges im-
munsignal könnte zukünftig neue ansätze im Pflanzenschutz, auch gegen 
bakterielle Krankheitserreger und Pilze, ermöglichen. 

mobile todeszonen im atlantik
immer wieder bilden sich vor den Küsten Westafrikas 100 bis 150  
Kilometer große ozeanwirbel, die anschließend westlich über den  
atlantik wandern. Forschende des geoMaR helmholtz-zentrum für  
ozeanforschung Kiel konnten diese Wirbel erstmals direkt beproben. 
Dabei stellten sie fest, dass deren inneres oft nahezu sauerstofffrei ist. 
Bei der weiteren auswertung der Daten wiesen die Beteiligten Prozesse 
nach, die aus dem atlantik vorher nicht bekannt waren. Dazu gehört auch 
die natürliche Produktion erheblicher Mengen von treibhausgasen. 

Karlsruher institut für technologie (Kit)

Eiskristalle auf einem Feldspat-Kristallit unter dem Elektro-
nenmikroskop. Bild: Alexei Kiselev, Dagmar Gerthsen/KIT

Forschungszentrum Jülich

Arabidopsis thaliana in einem exsikkator mit Monoterpenen 
(eingefügt als chemische Formeln). Bild: hMgu

Das ostafrikanische Rift ist derzeit das mächtigste graben-
system der erde. Bild: s. Brune, nasa WorldWind

geoMaR helmholtz-zentrum für ozeanforschung Kiel

helmholtz zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für gesundheit und umwelt

helmholtz-zentrum Potsdam – Deutsches geoForschungszentrum gFz

Eisdrift und chemischer Fingerabdruck geben Hinweise auf 
die Ursprungsregion der Verschmutzung. 
Bild: Alfred-Wegener-Institut/Stefan Hendricks

Mit der Forschungsinfrastruktur ICOS kann der Austausch von 
Treibhausgasen zwischen Böden und Atmosphäre untersucht 
werden. Bild: Forschungszentrum Jülich

Das cape Verde ocean observatory cVoo half, die sauerstoff-
freien Wirbel zu identifizieren. Bild: toste tanhua/geoMaR

erde und umWelt
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Deutsches Krebsforschungszentrum

helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

Deutsches Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen

helmholtz Zentrum München –  
             Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt

    Max-Delbrück-centrum für Molekulare Medizin
            in der helmholtz-Gemeinschaft

helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

GSI helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

die mission
im Bereich gesundheit erforschen helmholtz-Wissenschaft-
lerinnen und -Wissenschaftler ursachen und entstehung 
großer Volkskrankheiten. Dazu zählen Krebs, Demenz, Dia-
betes, herz-Kreislauf-, stoffwechsel-, lungen- und infek- 
tionskrankheiten und allergien. Die Forschenden verfolgen 
das gemeinsame ziel, aufbauend auf einer starken grund-
lagenforschung neue ansätze für evidenzbasierte Präven- 
tionsmaßnahmen, für Diagnostik und Früherkennung sowie 
für individualisierte therapien zu entwickeln. Die erfor-
schung komplexer und häufig chronisch verlaufender Krank-
heiten erfordert interdisziplinäre ansätze, die die helmholtz- 
zentren gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus der 
universitätsmedizin, anderen Forschungsorganisationen 
und der industrie vorantreiben. als Partner in den vom BMBF 
initiierten Deutschen zentren der gesundheitsforschung  
arbeitet helmholtz daran, Forschungsergebnisse schneller  
in der klinischen anwendung und für die individualisierte  
Medizin nutzbar zu machen.

die programmstruktur in der  
lauFenden Förderperiode
acht helmholtz-zentren kooperieren im Forschungsbereich 
gesundheit und sind in der laufenden Programmperiode in 
fünf Programmen tätig:
  Krebsforschung
  herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen
  Infektionsforschung
 Erkrankungen des nervensystems
  Gen-Umwelt-Einflüsse auf Volkskrankheiten

ausblick
langfristiges ziel der gesundheitsforschung bei helmholtz 
ist es, durch die entwicklung neuer Präventionsmaßnah-
men sowie früher und präziser Diagnostik und hochwirk- 
samer therapien die medizinische Versorgung und die le-
bensqualität der Bevölkerung bis ins hohe alter zu ver-
bessern. Weiterhin wird die von helmholtz initiierte naKo 
gesundheitsstudie, die größte bevölkerungsbezogene bun-
desweite gesundheitsstudie, neue ansätze zur individuellen 
Risikobewertung und entwicklung persönlicher Präventions-
strategien ermöglichen. 

herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen 
im Fokus stehen die ursachen und pathophysiologischen zu-
sammenhänge von herz-Kreislauf- und stoffwechselerkran-
kungen, die auf zellulärer, genetischer und epigenetischer 
ebene erforscht werden. Dabei wird auch ihr zusammenspiel 
mit umweltbedingten ursachen untersucht. Die erkenntnisse 
dienen dazu, neue strategien zur Diagnose, Prävention und 
therapie zu entwickeln. Das Programm setzt auf einen trans-
lationalen ansatz: neue ergebnisse sollen schnellstmöglich in 
die klinische anwendung gebracht werden.

die programme in der  
Förderperiode 2014–2018

Krebsforschung
ziel ist es, Prävention, Früherkennung, Diagnostik und the-
rapie von Krebserkrankungen maßgeblich zu verbessern. 
Dafür werden neue diagnostische und individualisierte the-
rapeutische Verfahren auf der Basis molekularer, zellbiologi-
scher, immunologischer und radiophysikalischer erkenntnis-

Infektionsforschung 
Dieses Programm konzentriert sich auf die molekularen Me-
chanismen, die für die entstehung und den Verlauf von über-
tragbaren Krankheiten verantwortlich sind. erkenntnisse über 
die Wechselwirkungen zwischen Wirt und Krankheitserreger 
bilden die Basis, um neue strategien für die Prävention und 
therapie zu entwickeln. zu den schwerpunkten gehören neu 
auftretende infektionskrankheiten, die identifizierung neuer 
Wirkstoffe zur Überwindung von erregerresistenzen, der zu-
sammenhang von infektion und alter sowie Diagnostika für 

se und technologien entwickelt. Der transfer von ergebnissen 
aus der grundlagenforschung in die klinische anwendung 
soll durch die zusammenarbeit mit strategischen Partnern 
weiter vorangetrieben werden. hier kommen dem nationa-
len centrum für tumorerkrankungen in heidelberg und Dres-
den sowie dem bundesweit agierenden Deutschen Konsor-
tium für translationale Krebsforschung schlüsselrollen zu.

darmFlora als ursache chronischer entzündungen

Körpers zu einer antwort und einer entzündung stimu-
liert“, sagt Dr. till strowig, leiter der hzi-nachwuchsgruppe  
„Mikrobielle immunregulation“. 
Diese zusammenhänge konnten die Forschenden an immun-
defizienten Mäusen nachweisen, in denen jeweils wichtige 
Molekülschalter des immunsystems ausgeschaltet waren. 
Dies ist relevant für die Behandlung der Krankheit bei Betrof-
fenen, denn moderne therapien setzen heute auf sogenann-
te „Biologicals“, die einzelne Moleküle blockieren und damit 
das immunsystem gezielt beeinflussen. 
„zukünftig wollen wir genauer verstehen, welche einzelnen 
Bakterienarten für die verschiedenen Formen der chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen verantwortlich sind“, sagt 
strowig. Dazu suchen die Forscherinnen und Forscher nach 
weiteren Möglichkeiten, um fehlgeleitete immunantworten 
zu blockieren und zu steuern. um zu einer klinischen anwen-
dung und therapieempfehlung zu kommen, müssen noch 
umfangreiche Kohorten-studien durchgeführt werden.

Weitere Beispiele aus diesem Forschungsbereich 

PRoF. DR. DR. PIERLUIGI nIcoTERA  
Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft
Koordinator für den Forschungsbereich Gesundheit
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative
Erkrankungen (DZNE), Bonn

in der richtigen zusammensetzung leben mehr als 1.000 
Bakterienarten des Darmmikrobioms in friedlicher Ko-
existenz mit ihrem menschlichen Wirt, helfen bei der Ver-
dauung und unterstützen sogar das immunsystem. anders  
bei Patientinnen und Patienten mit Darmerkrankungen wie 
Morbus crohn oder colitis ulcerosa: studien belegen, dass 
dabei die artenvielfalt der Darmmikrobiota reduziert ist. Die 
Folgen sind eine Überreaktion des immunsystems gegen die 
Bakterien im Darm und eine chronisch entzündliche Darmer-
krankung. allein in Deutschland leiden etwa 300.000 Men-
schen daran. leider gibt es dafür keine heilende therapie, 
sondern nur eine symptombasierte Behandlung. Die Betrof-
fenen erhalten als Medikamente meist immunsuppressiva, 
die sie oft noch empfindlicher für infektionen machen. 
Forscherinnen und Forscher des helmholtz-zentrums für 
infektionsforschung (hzi) haben jetzt in Mäusen gezeigt, 
dass über eine gezielte Blockade von Molekülen, den cas-
pasen, entzündungsreaktionen im Darm abgeschwächt 
werden können. „Die schweren entzündungsreaktionen im 
Darm werden über bestimmte mikrobielle gemeinschaften 
ausgelöst. um eine therapieempfehlung zu geben, ist es 
wichtig zu verstehen, ob die vorhandene Mikrobengemein-
schaft das angeborene oder das erlernte immunsystem des  g

Das Mikrobiom unseres Darms hat einfluss auf chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen. Bild: Fotolia

helmholtz-zentrum für infektionsforschung (hzi)
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personalisierte therapien. eine wichtige Rolle spielen auch 
infektionsfolgekrankheiten wie Krebs, Metabolische Dysfunk- 
tion, neurodegeneration und chronische infektionen. 

Erkrankungen des nervensystems
ziel ist es, die ursachen von erkrankungen des nervensystems 
zu erforschen, um Prävention, Diagnostik, Behandlung und 
Pflege effizienter zu gestalten. im Fokus stehen vor allem die 
wichtigsten neurodegenerativen erkrankungen wie alzheimer 

und Parkinson, aber auch seltenere Krankheiten wie hunting-
ton-chorea, amyotrophe lateralsklerose und Prionenerkran-
kungen. hinzu kommen störungen, denen möglicherweise 
zum teil ähnliche pathologische Prozesse zugrundeliegen 
oder die häufig im zusammenhang mit den klassischen neu-
rodegenerativen erkrankungen auftreten. um bessere Diagno-
se-, therapie- und Pflegestrategien entwickeln zu können, ist 
es notwendig, Krankheitsmechanismen und die antwort des 
gehirns auf eine erkrankung zu verstehen.

Gen-Umwelt-Einflüsse auf Volkskrankheiten
im Fokus dieses Programms stehen die großen Volkskrank-
heiten Diabetes, lungenerkrankungen und allergien. sie ha-
ben wie auch herz-Kreislauf-erkrankungen, Krebs und er-
krankungen des nervensystems vielfältige ursachen und 
entstehen im zusammenspiel von genetik, umwelteinflüssen 
und dem persönlichen lebensstil. sich ändernde lebens- 
bedingungen sowie die zunehmende lebenserwartung führen 
dazu, dass diese Krankheiten immer häufiger auftreten. Das 

Forschungsprogramm befasst sich mit dem einfluss von ge-
nen und umweltfaktoren auf die gesundheit. Dabei ist es 
wichtig, Wechselwirkungen des organismus mit der umwelt 
aufzuklären, um strategien und Verfahren zur individualisier-
ten Prävention, Früherkennung, Diagnostik und therapie von 
chronischen erkrankungen entwickeln zu können.

Wie nacktmulle sauerstoFFmangel trotzen 
Wenn nacktmullen in ihren höhlen die luft zum atmen fehlt, können 
sie organe wie herz und gehirn zeitweise unabhängig von sauerstoff 
mit energie versorgen. Dafür stellen sie ihren stoffwechsel von glukose 
auf Fruktose um, schreibt ein team um gary lewin vom Max-Delbrück- 
centrum für Molekulare Medizin in der helmholtz-gemeinschaft (MDc) 
im Fachjournal ‚science‘. Bei den tieren bleiben keine schäden zurück. 
Der Mechanismus könnte möglicherweise auch Patientinnen und Patien-
ten vor den Folgen von sauerstoffmangel bewahren, den herzinfarkt oder 
schlaganfall verursachen.

mrt mit zuckerlösung 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom DKFz und des univer- 
sitätsklinikums heidelberg ist es gelungen, gehirntumore mit einem neuen 
MRt-Verfahren sichtbar zu machen. statt der üblichen Kontrastmittel nut-
zen sie eine einfache zuckerlösung. etwa fünf stück Würfelzucker reichen 
aus, um in einem 7 tesla-hochfeld-MRt eine Änderung des glukosesignals 
in Krebsherden zu beobachten und sogar besonders aggressiv wachsen-
de tumorareale zu identifizieren. Die Messung gelingt durch eine selektive 
Verstärkung des glukose-signals – ohne strahlenbelastung für die Patien-
tinnen und Patienten.

bessere luFtqualitÄt durch  
diesel-Fahrverbote?
in städten ohne bedeutende Binnenschifffahrt entfällt ein großteil der an-
thropogenen stickoxid-emissionen auf Dieselfahrzeuge im straßenverkehr. 
epidemiologische studien zeigen, dass sie ein zusätzliches Risiko für die 
menschliche gesundheit darstellen. Kleinräumige Fahrverbote können die 
emissionen in besonders belasteten straßen reduzieren und die am stärks-
ten betroffenen Personengruppen entlasten. Wichtiger für die öffentliche 
gesundheit ist jedoch die Verringerung der luftbelastung durch Feinstaub, 
bei dem häufig andere Quellen wie Kleinheizanlagen entscheidend sind. 

immunmechanismen von nervenerkrankungen 
Dzne-Forscherinnen und -Forscher haben nachgewiesen, dass immunme-
chanismen an der entwicklung der alzheimer-erkrankung maßgeblich be-
teiligt sind. Demnach fördert das „nlRP3-inflammasom“ – ein sensor des 
angeborenen immunsystems – die ablagerung schädlicher eiweißstoffe im 
gehirn. eine weitere studie zeigt, dass fett- und kalorienreiche Kost das in-
flammasom aktiviert und die immunabwehr durch genetische umprogram-
mierung langfristig sensibilisiert. Das kann chronisch entzündliche erkran-
kungen – insbesondere neurodegenerative erkrankungen – begünstigen.

schritt zur individualisierten krebstherapie
Durch die Kombination der Bildgebungsmethode Positronen-emissions-
tomographie mit dem radioaktiv markierten Molekül FMiso lässt sich der 
therapieverlauf bei Kopf-hals-tumoren besser vorhersagen. Wie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des hzDR als teil eines Forschungs-
verbundes zeigen konnten, spielt der zeitpunkt der untersuchung eine 
wichtige Rolle. aufnahmen in der zweiten Woche nach therapiebeginn 
sind am aussagekräftigsten. anhand der Prognose können Mediziner die 
Behandlung individueller an Patientinnen und Patienten anpassen.

Bild: Roland Gockel / MDC

eiweißablagerungen im gehirn (computervisualisierung). 
Bild: Dario tejera, universität Bonn

Bild: Rico Best/Fotolia 

helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR)

Deutsches zentrum für neurodegenerative erkrankungen (Dzne)

helmholtz-zentrum für umweltforschung – uFz

Hirntumor mit konventioneller, kontrastmittelverstärkter MRT 
(links) und mit Glukose-MRT (rechts). Bild: D. Paech/DKFZ

Bild: nct Dresden/P. Benjamin, a. Bandurska-luque

gesundheit

Max-Delbrück-centrum für Molekulare Medizin in der helmholtz-gemeinschaft (MDc)

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFz)

neuer WirkstoFF gegen die schlaFkrankheit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des helmholtz zentrums 
München haben einen neuen therapieansatz entwickelt, um gezielt den 
erreger der schlafkrankheit zu töten. Wie das team um Michael sattler 
und grzegorz Popowicz in ‚science‘ berichtet, nutzten sie zunächst mo-
dernste Verfahren der strukturbiologie, um eine molekulare achillesferse 
des Parasiten zu identifizieren, die sogenannten PeX-Proteine. anschlie-
ßend entwickelten sie gemeinsam mit internationalen Kollaborations-
partnern einen Wirkstoff, der deren überlebenswichtiges zusammenspiel 
unterbindet. 

trypanosomen in der Durchlichtmikroskopie (links) und der 
Fluoreszenzmikroskopie (rechts). angefärbt sind die glykosomen 
(rot), gegen die sich der Wirkstoff richtet, sowie die Dna des 
Parasiten (blau). Bilder: Prof. Dr. Ralf erdmann und Dr. Vishal 
Kalel, Ruhr-universität Bochum

helmholtz zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für gesundheit und umwelt
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die mission
Der Forschungsbereich luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr 
orientiert sich an aktuellen gesellschaftlichen herausforde-
rungen. Diese liegen vor allem in der Digitalisierung, besse-
rer energieeffizienz, auf dem gebiet der intelligenten Mobili-
tät, beim Klimamonitoring sowie im umgang mit Big Data 
und cyber-sicherheit. Der Forschungsbereich bildet die ge-
samte innovationskette von der grundlagenforschung bis zur 
Vorstufe marktfähiger Produkte ab und nutzt dabei die syn-
ergiepotenziale und die systembewertungsfähigkeit des 
Deutschen zentrums für luft- und Raumfahrt (DlR) mit sei-
nen 40 instituten und einrichtungen.  

die programmstruktur in der  
lauFenden Förderperiode
Das Deutsche zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR) ist das 
einzige Mitgliedszentrum dieses helmholtz-Forschungsbe-
reichs. Der Bereich gliedert sich in folgende Programme:
 Luftfahrt
 Raumfahrt
 Verkehr

ausblick
Die strategie 2030 des Deutschen zentrums für luft- und 
Raumfahrt zielt darauf ab, Kernkompetenzen zu stärken und 
interne synergiepotenziale gezielter einzusetzen, um die 
spitzenposition zum nutzen von gesellschaft und Wirtschaft 
weiter auszubauen. Wichtige Meilensteine sind der aufbau 
des Bereichs Digitalisierung, der weitere ausbau der sieben 
neuen DlR-institute und die implementierung von zehn 
Querschnittsprojekten, beispielsweise zum thema cyber- 
sicherheit für autonome und vernetzte systeme oder zum 
thema Verkehr 5.0. Die entwicklung umweltverträglicher 
technologien ist eine der großen herausforderungen in luft-
fahrt, Raumfahrt und Verkehr, beispielsweise für das elek-
trische Fliegen oder auf dem gebiet klimaneutraler treib-
stoffe. Mithilfe der satellitenbasierten erdbeobachtung und 
der auswertung der (geo)-informationen liefert die Raum-
fahrtforschung auch zukünftig einen wichtigen Beitrag für 
die Modellierung des erdsystems und der globalen Klima-
veränderungen. 

fahrt: Flugzeuge, hubschrauber, antriebe und Flugbetrieb/
Flugsicherung. Die arbeit erfolgt vor allem in interdisziplinär 
angelegten Projekten. eine zentrale Rolle spielt das thema 
Digitalisierung der luftfahrt mit der zielrichtung, eine ent-
wurfsumgebung für die virtuelle Produktentwicklung zu 
schaffen. hierzu wurden jüngst vier neue institute gegrün-
det, in denen Methoden, Werkzeuge und Prozesse integriert 
und entwickelt werden für die virtuelle abbildung des Pro-
duktes („digital thread“ und „digital twin“) bis hin zur virtuel-
len zertifizierung.

die programme in der  
Förderperiode 2014–2018

Luftfahrt
Das starke Wachstum des luftverkehrs im vergangenen Jahr- 
zehnt wird sich aller Voraussicht nach weiter fortsetzen. in 
europa haben sich Politik, industrie und Wissenschaft auf 
eine gemeinsame Forschungsagenda verständigt, die ent-
scheidende Rahmenbedingungen für die helmholtz-For-
schung setzt. ziele sind ein leistungsfähigeres lufttransport-

Raumfahrt
Übergeordnetes ziel der Raumfahrtforschung ist der einsatz 
der Raumfahrt zum gesellschaftlichen nutzen. Die wissen-
schaftlichen erkenntnisse aus der erforschung der erde und 
des universums sowie aus der Forschung unter Weltraum- 
bedingungen werden für kommerzielle Belange sowie staatliche 
anwendungen eingesetzt. Dabei stehen die gesellschaftlichen 
anforderungen im Vordergrund, wie die schnelle Reaktion im 
Krisenfall, die Bereitstellung genauer navigationssysteme, der 
schnelle empfang von Daten, die Überwachung des Klimas und 

system, eine höhere Wirtschaftlichkeit in entwicklung und 
Betrieb, die Reduktion von Fluglärm und schädlichen emissi-
onen, eine höhere attraktivität für die Passagiere und noch 
mehr sicherheit. Dabei werden konkrete entwicklungen für 
die nächste Flugzeuggeneration untersucht sowie ideen und 
Konzepte für den künftigen lufttransport. Wesentliches 
Kennzeichen der Forschungsagenda ist die ganzheitliche Be-
trachtung. Das helmholtz-Programm hebt gleichzeitig auf 
anwendungsorientierte Forschung ab. Vier Forschungsge-
biete adressieren die wesentlichen sektoren der zivilen luft-

        Deutsches Zentrum 
    für Luft- und Raumfahrt (Sitz des Vorstands)

DLR Trauen
DLR Bremen

DLR Hamburg
DLR Stade

DLR Neustrelitz

DLR Berlin

DLR Braunschweig

DLR Göttingen

DLR Lampoldshausen

DLR Stuttgart

DLR Oberpfaffenhofen

DLR Weilheim

DLR Bonn
DLR Jülich

DLR Augsburg

die 2018 von der Ramstein air Base in Rheinland-Pfalz aus er-
folgte, waren spezielle Kraftstoffmischungen mit einem anteil 
von 30 bis 50 Prozent beigemischtem heFa produziert wor-
den. Der Biotreibstoff heFa (hydroprocessed esters and Fatty 
acids) wird größtenteils aus dem Öl von leindotter-Pflanzen 
gewonnen. er wurde exemplarisch für alternative Kraftstoffe, 
die auch synthetisch sein könnten, eingesetzt. Da heFa keine 
zyklischen Kohlenwasserstoffe enthält, reduziert sich die Bil-
dung von Ruß bei der Verbrennung. Das legt nahe, dass da-
mit die anzahl an eiskristallen in Kondensstreifen kleiner wird 
und sich so auch weniger zirruswolken daraus bilden. Deren 
wärmende Wirkung auf die erdatmosphäre ist wahrschein-
lich größer als eine je nach sonnenstand und untergrund lo-
kal kühlende Wirkung. Die auswertung der ergebnisse ende 
2018 wird aufschluss darüber geben, wie sich Biotreibstoffe 
auf Kondensstreifen auswirken. Das ist für die Beurteilung der 
Klimawirkung der luftfahrt essenziell.

Weitere Beispiele aus diesem Forschungsbereich 

Flugversuche zur Wirkung von biotreibstoFFen  
auF atmosphÄre und klima

Der himmel über Mecklenburg-Vorpommern war im Janu-
ar und Februar 2018 schauplatz einzigartiger Flugversuche: 
eine Verfolgungsjagd im Dienste der Forschung. es ging um 
emissionen von alternativen Kraftstoffen und deren einfluss 
auf die Wolkenbildung aus Kondensstreifen und damit ihrer 
Wirkung auf das Klima. Dafür führten das DlR und die nasa 
erstmals gemeinsame Forschungsflüge in Deutschland durch.
Das DlR-Forschungsflugzeug a320 atRa (advanced tech-
nology Research aircraft) flog mit verschiedenen Kraftstoff- 
mischungen, das „Fliegende labor“ Dc-8 der nasa folgte und 
tauchte den abgasstrahl des atRa ein. Das nasa-Flugzeug 
hatte dazu zahlreiche Messgeräte des DlR an Bord: Damit 
konnte die größenverteilung der Ruß- und eispartikel sowie 
der gasförmigen emissionen im nachlauf des atRa genau ver-
messen werden. Besonders interessierte das Forscherteam, 
wie sich die Rußemissionen der unterschiedlichen treibstoffe 
auf die Bildung von Kondensstreifen auswirken. erste DlR/
nasa-Flüge im Jahr 2014 in Palmdale (Kalifornien) hatten 
gezeigt, dass eine Beimischung von 50 Prozent alternativem 
Kraftstoff im Reiseflug die Rußpartikelemissionen um 40 bis 
60 Prozent gegenüber der Verbrennung von reinem Kerosin 
reduziert. Für die acht Flüge der dreiwöchigen Flugkampagne, 

PRoF. DR. PAScALE EhREnFREUnD
Vizepräsidentin der Helmholtz-Gemeinschaft, Koordinatorin  
für den Forschungsbereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr,  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

DLR Bremerhaven

DLR Dresden
DLR Jena

DLR Oldenburg

Die zum fliegenden labor umgerüstete Dc-8 der nasa schnüffelt im abgas-
strahl des DlR-atRa. Bild: DlR (cc-BY 3.0)

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)
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der landnutzung zur schonung der Ressourcen sowie die zivi-
le sicherheit. Dem DlR steht dafür eine moderne infrastruktur 
zur Verfügung, die permanent den Bedürfnissen der Forschen-
den angepasst wird. um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen industrie für Raumfahrtaufgaben und Märkte 
zu verbessern, sollen innovative technologien, systeme und 
Betriebsabläufe entwickelt werden. Das Programm orientiert 
sich an der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung und 
soll die erforderlichen technologischen grundlagen für neue 

Raumfahrtmissionen, Datenerfassung und Datenauswertung 
schaffen. im Fokus stehen erdbeobachtung, Kommunikation 
und navigation, erforschung des Weltraums, Forschung unter 
Weltraumbedingungen, Raumtransport und technik für Raum-
fahrtsysteme inklusive der Robotik.

Verkehr
Die zukünftige sicherung der Mobilität ist eine der zentralen 
herausforderungen dieses Programms. seit vielen Jahren 

wächst die Verkehrsleistung im Personen- und güterverkehr. 
Der Wunsch des einzelnen nach unbegrenzter Mobilität steht 
jedoch in einem ständigen spannungsverhältnis zur Überlas-
tung des Verkehrssystems, zu den Wirkungen des Verkehrs 
auf Mensch und umwelt sowie zur hohen zahl von unfallop-
fern. es gilt daher, ein modernes Verkehrssystem für Men-
schen und güter zu gestalten, das sowohl unter wirtschaft-
lichen als auch unter ökologischen und gesellschaftlichen 
gesichtspunkten auf Dauer tragfähig ist. Die Verkehrsex-

pertinnen und -experten des DlR nutzen dazu die großen 
synergiepotenziale mit luftfahrt, Raumfahrt und energie. 
Forschung und entwicklung konzentrieren sich auf boden-
gebundene Fahrzeuge, Verkehrsmanagement und das Ver-
kehrssystem sowie die Querschnittsthemen elektromobilität 
und urbane Mobilität. Die Forschenden erarbeiten Konzepte 
für autos, nutzfahrzeuge und züge der nächsten generation 
mit den zielen, den energieverbrauch und lärm zu reduzie-
ren sowie die sicherheit und den Komfort zu verbessern.
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basistechnologien Für
autonome binnenschiFFFahrt
20 Kilometer und 12 Brücken passierten DlR-Wissenschaftlerinnen und 
-Wissenschaftler am 22. März 2018 mit dem Binnenschiff Ms Jenny auf 
dem Main. Die Fahrt diente dem test eines neuen assistenzsystems, ent-
wickelt im Verbundprojekt laessi (leit- und assistenzsysteme zur erhö-
hung der sicherheit der schifffahrt auf inlandwasserstraßen). es umfasst 
Fahrspur- und anlege-assistenzen, eine Brückenwarnung sowie eine 
conning-anzeige. Basis ist eine hochgenaue Bestimmung von Position, 
höhe und ausrichtung des schiffs mit hilfe der satellitennavigation. 

hÄmmern in die tieFe des mars 
eine explorationsmission in das innere eines Planeten startete am  
5. Mai 2018: die Mars-Mission insight der nasa. Das DlR steuert mit 
hP3 eines der drei hauptexperimente bei: eine kleine Rammsonde. sie 
soll sich nach der landung ende november fünf Meter tief in den Marsbo-
den hämmern und in unterschiedlichen tiefen temperatur und Wärmeleit-
fähigkeit messen. Die ressourcensparende schlüsseltechnologie des DlR 
wird auf der erde bereits im straßenbau chinas, in der agrarwirtschaft 
Polens und bei der lawinenüberwachung in der schweiz angewendet.

zur entlastung der stÄdte
im bundesweiten Mobilitätsprojekt „ich entlaste städte“ untersuchen 
DlR-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler, wie der motorisierte 
stadtverkehr von transporträdern entlastet werden kann. Mit Befragun-
gen und analysen der Fahrradbewegungen wollen sie bis 2019 mit meh-
reren hundert unternehmen und einrichtungen, die das lastenrad als 
gewerbliches transportmittel nutzen, dessen alltagstauglichkeit belegen. 
Das Projekt ist im september 2017 gestartet und kann mit bisher 17 
unterschiedlichen Modellen ein breiteres transportspektrum abdecken.

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

stunde der Wahrheit Für  
asteroidenlander mascot 
2018 wird der asteroidenlander Mascot aktiv. nach der landung der  
japanischen Weltraumsonde hayabusa 2 anfang oktober 2018 auf  
Ryugu wird der vom DlR federführend entwickelte kleine lander mit vier 
Beobachtungsgeräten und einem hüpfmechanismus zur Fortbewegung 
den asteroiden untersuchen. ende 2020 soll hayabusa 2 mit Proben zur 
erde zurückkehren. ziel der Mission ist es, mehr über die entwicklung 
unseres sonnensystems zu erfahren. asteroiden ermöglichen einen Blick 
zurück in die kosmische Vergangenheit. 

leichtbauFlügel in sYnchroner Fertigung 
Beim leisen und treibstoffeffizienten airbus a350 sind sie bereits im einsatz: 
leichte und damit kerosinsparende tragflächen aus kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff (cFK). Doch die Produktion ist noch sehr zeitraubend, 
weil nur eine robotische legeeinheit schicht für schicht Kohlenstoff- 
fasern übereinanderlegt, bis eine Flügelschale entsteht. DlR-Wissenschaft-
lerinnen und -Wissenschaftler demonstrierten im Verbundprojekt eWiMa  
(efficient Wing cover Manufacturing), wie zwei parallel arbeitende Roboter 
kollisionsfrei arbeiten und die Produktionszeit halbieren könnten. 

horizons – Wissen Für 
gesundheit, umWelt und industrie
am 6. Juni 2018 brach alexander gerst zur Mission „horizons – Wissen 
für morgen“ zur internationalen Raumstation iss auf. auf dem Programm: 
151 experimente, davon 50 deutsche, eine ganze Reihe auch vom DlR. 
sie werden das Wissen zu gesundheit, umwelt und Klima mehren. als 
siebentes crewmitglied fliegt ein smarter astronautenassistent mit. auch 
auf der erde ist ein Roboter im einsatz und wartet auf Kommandos aus 
dem all, um autonom aufgaben zu lösen. Die Forschung an aerogelen 
und Plasmen wird der industrie zu technologischem Fortschritt verhelfen.

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

Die NASA-Sonde InSight mit dem DLR-Instrument HP3 in der 
rechten unteren Bildecke.  
Künstlerische Darstellung: NASA/JPL-Caltech.

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

zwei Robotereinheiten mit überlappenden arbeitsbereichen 
legen gleichzeitig Fasern auf ein Flügelschalenwerkzeug ab. 
Bild: DlR (cc-BY 3.0)

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)

Auch die Fahrradstaffel der Polizei Berlin erhielt ein Lasten-
rad. Polizeioberkommissar Kay Biewald bei einer Testfahrt am 
3. April 2018. Bild: DLR (CC-BY 3.0) 

Auf der Kommandobrücke der „Jenny“: Das System mit 
neuen Assistenzfunktionen entlastet den Schiffsführer. 
Bild: DLR (CC-BY 3.0). 

DlR-Roboter Justin reinigt auf der erde solarpaneele. 
Den auftrag dafür wird er von der iss bekommen. 
Bild: DlR (cc-BY 3.0)

luFtFahrt, raumFahrt und verkehr

MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) ist ein hochinteg-
rierter Asteroidenlander. Bild: DLR (CC-BY 3.0).
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die mission
helmholtz-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler  
untersuchen die Bestandteile der Materie und die zwischen 
ihnen wirkenden Kräfte – von elementarteilchen über kom-
plexe Funktionsmaterialien bis zu den systemen und struk-
turen im universum. sie liefern die grundlage für ein besse-
res Verständnis des universums sowie für Materialien und 
Wirkstoffe zur industriellen oder medizinischen nutzung. 
Wichtige Bereiche sind die entwicklung, der aufbau und der 
Betrieb von Forschungsinfrastrukturen und wissenschaft- 
lichen großgeräten. ob teilchenbeschleuniger, Detektoren 
oder komplexe Datennahmesysteme: helmholtz stellt im 
Forschungsbereich einzigartige infrastrukturen zur Verfü-
gung, die von Forschenden aus dem in- und ausland genutzt 
werden. Der european XFel, der modernste Röntgenlaser 
der Welt, ging Mitte september 2017 in den wissenschaft-
lichen Betrieb. Die anlage zählt – wie auch die derzeit im auf-
bau befindliche Facility for antiproton and ion Research 
(FaiR) – zu den zwei größten, beschleunigerbasierten strah-
lungsquellen in Deutschland.

die programmstruktur in der  
lauFenden Förderperiode
sieben helmholtz-zentren wirken im Forschungsbereich 
Materie in drei Programmen zusammen:
 Materie und Universum 
  Von Materie zu Materialien und Leben
  Materie und Technologien

ausblick
Der Forschungsbereich Materie ist mit einer themenorien-
tierten struktur in die dritte Periode der Programmorientier-
ten Förderung gestartet. Die großen Forschungsinfrastruktu-
ren und die großgeräte bilden die grundlage für die 
wissenschaftlichen aktivitäten des Forschungsbereichs und 
sind den entsprechenden Programmthemen zugeordnet. 
strategische Überlegungen zu den Forschungsanlagen sind 
von großer Bedeutung und spiegeln sich in der erarbeitung 
der thematischen strategien der helmholtz-zentren wider. 
so wurde in der zweiten Programmperiode eine neutronen-
Roadmap erarbeitet und die erstellung zweier weiterer Road-
maps zu astroteilchen und Photonen vorbereitet. Damit wur-
de der Prozess gestartet, die strategischen ausbaumaß- 
nahmen der nächsten Jahre zentrenübergreifend zu koordi-
nieren, um zwischen den Plänen der einzelnen helmholtz-
zentren synergien zu erkennen und optimal zu nutzen.

Verfügung, zum Beispiel der weltweit größte teilchen- 
beschleuniger lhc am ceRn, der Beschleunigerkomplex 
bei gsi und zahlreiche große Detektoren, unterirdische  
labore oder observatorien, mit denen sie tief in den  
Kosmos blicken können.

Von Materie zu Materialien und Leben
Mithilfe modernster strahlungsquellen untersuchen die 
Forscherende strukturen, dynamische Vorgänge und Funk-

die programme in der  
Förderperiode 2015–2019

Materie und Universum
Das Programm bündelt elementar- und astroteilchenphysik,  
die Physik der hadronen und Kerne sowie die atom- und 
Plasmaphysik, um grundlegende Fragen nach dem ur-
sprung, der struktur und der entwicklung des universums 
zu beantworten. Des Weiteren werden die Bausteine der 
Materie und ihre Wechselwirkungen sowie die entstehung 

tionen von Materie und Materialien. Dabei arbeiten sie  
eng mit universitäten und der industrie zusammen.  
Forschungsschwerpunkte sind zum Beispiel Übergangszu-
stände in Feststoffen, Molekülen und biologischen syste-
men, komplexe Materie und maßgeschneiderte intelligente 
Funktionsmaterialien sowie das Design neuer Materialien 
für den energiesektor, transportsysteme und informations-
technologien. ein weiteres ziel ist es, den molekularen  
aufbau von Wirkstoffen und damit deren eigenschaften 

komplexer strukturen untersucht. Dieser Forschungs-
fragen nehmen sich die helmholtz-Wissenschaftlerinnen 
und -Wissenschaftler in großen internationalen Kollabo-
rationen an. Dabei sind sie in drei helmholtz-allianzen,  
„Physik an der teraskala“, „extreme Dichten und tempe-
raturen – Kosmische Materie im labor“ sowie „astroteil-
chenphysik“, mit Kollegen anderer Forschungszentren, 
universitäten und Max-Planck-instituten vernetzt. ihnen 
stehen einzigartige großgeräte und infrastrukturen zur 
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Visualisierung der Verschmelzung zweier neutronensterne.
Bild: Dana Berry, skyWorks Digital, inc

gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung

uran, produziert hat. laut der Vorhersage der Kollabora- 
tion wäre die leuchtstärke der neutronensternverschmel-
zung tausend Mal stärker als bei einer nova und erreichte ihr 
Maximum nach etwa einem tag. Das ereignis wurde deshalb 
'Kilonova' getauft. Diese Vorhersage wurde nun ebenfalls 
durch die Beobachtung des gegenparts der gravitations-
welle der neutronensternverschmelzung im optischen und 
infraroten Bereich bestätigt. 
Der r-Prozess ist der am wenigsten verstandene Produk- 
tionsprozess von elementen im universum. Daran beteiligte 
Kerne sind so neutronenreich, dass sie noch nicht im labor 
hergestellt werden konnten. Mit FaiR (Facility for antipro-
ton and ion Research) entsteht bei gsi ein Beschleuniger-
komplex, der einzigartige Möglichkeiten zur erzeugung und 
zum studium der r-Prozess-Kerne bieten wird. Bis zur Fertig-
stellung werden die gsi-theoretikerinnen und -theoretiker 
ausloten, welches die schlüsselinformationen zur vollstän-
digen charakterisierung des elektromagnetischen signals 
von neutronensternverschmelzungen sind und welche Rück-
schlüsse sie auf die r-Prozess-nukleosynthese zulassen. 

Weitere Beispiele aus diesem Forschungsbereich 

nachWeis schWerer elemente bei neutronensternverschmelzungen

im Jahr 2017 hat ein internationales Forscherteam die erst-
malige Beobachtung von gravitations- und elektromagneti-
schen Wellen einer neutronensternverschmelzung bekannt-
gegeben. neutronensternverschmelzungen könnten die 
astrophysikalische Quelle für schwere elemente wie gold, 
Platin und uran im universum sein. eine internationale Kolla-
boration unter leitung von Forscherinnen und Forschern des 
gsi helmholtzzentrums für schwerionenforschung in Darm-
stadt und der columbia university, usa, hatte bereits darauf 
hingewiesen, dass die synthese von schweren elementen in 
einer neutronensternverschmelzung zur emission eines ein-
deutigen elektromagnetischen signals führt. Das nun beob-
achtete elektromagnetische signal zeigt in der tat das vor-
hergesagte charakteristische Muster und bestätigt, dass die 
astrophysikalische Quelle der schweren elemente gefunden 
und damit eine der elf wichtigsten ungelösten Fragen der 
Physik, wie sie von den us national academies formuliert 
wurden, beantwortet ist. 
Mehrere Beobachtungen deuten darauf hin, dass das elek-
tromagnetische signal durch radioaktive zerfälle von so-
geannten r-Prozess-Kernen erzeugt wird. es wird geschätzt, 
dass das ereignis ungefähr 0,06 solarmassen von r-Prozess-
Material, darunter das zehnfache der erdmasse an gold und 
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Wie sich biomoleküle gegen licht schützen
ein hzB-team hat zusammen mit Partnern aus schweden und den usa 
untersucht, wie sich Biomoleküle wie beispielsweise die Dna gegen eine 
schädigung durch licht schützen. Mit experimenten an der hzB-syn-
chrotronquelle BessY ii und in Kalifornien konnten sie beobachten, dass  
Biomoleküle die energie der Photonen aufnehmen und durch ablösung 
eines Protons (Wasserstoffkern) wieder abgeben können. Dabei bleiben 
wichtige Bindungen erhalten. Die Beobachtung gelang an BessY ii mit-
hilfe eines empfindlichen Messverfahrens, der resonanten inelastischen 
Röntgenstreuung (RiXs).

botschaFter aus Fernen galaxien 
seit anfang der 1960er Jahre weiß man von der existenz extrem hoch-
energetischer kosmischer teilchen, die in die erdatmosphäre eintreten. 
seither rätselt die Wissenschaft, woher diese teilchen kommen und wel-
cher Prozess ihnen die hohe energie verleiht. am Pierre auger-obser-
vatorium in argentinien, dem weltweit größten experiment zur Messung 
kosmischer strahlung, wurde nun nachgewiesen, dass sie ihren ursprung 
außerhalb unserer eigenen galaxie haben. Die sprecherschaft und das 
Projektmanagement-office des internationalen Pierre auger-obser- 
vatoriums sind am Kit angesiedelt.

erste experimente am european xFel
ein DesY-Forschungsteam hat erfolgreich die ersten experimente an eu-
ropas neuem Röntgenlaser european XFel abgeschlossen. ihr ziel ist es, 
bisher unbekannte atomare strukturen und Prozesse auch von medizi-
nisch interessanten Biomolekülen in echtzeit aufzunehmen. grundlegend 
für diese Messmethode sind die sehr intensiven und ultrakurzen Rönt-
genlaserblitze des european XFel. Mit einem eigens bei DesY entwickel-
ten hochgeschwindigkeits-Detektor gelangen den Forscherinnen und 
Forschern die ersten strukturaufnahmen mit extrem hoher auflösung.

Deutsches elektronen-synchrotron DesY

Wann Werden atomkerne instabil? 
Wenn atomkerne zu viele neutronen enthalten, brechen sie auseinander. 
ein internationales Physikerteam hat nun erstmals eine Methode entwi-
ckelt, die eine exakte Berechnung ermöglicht, ab wann die Kerne instabil 
werden. an der studie war das Jülicher institut für Kernphysik/institute 
for advanced simulation maßgeblich beteiligt, die Berechnungen wurden 
auf dem Jülicher supercomputer JuQueen durchgeführt. Die ergebnis-
se erlauben einen detaillierten einblick in den aufbau der atomkerne – 
und sollen helfen, die entstehung der elemente nach dem urknall besser 
nachvollziehen zu können. 

reibrührschweißen im röntgenstrahl 
Die am hzg entwickelte, neuartige Probenumgebung Flexistir ermöglicht 
an einem Messplatz im synchrotronstrahl bei DesY die in-situ-Beobach-
tung des sogenannten Reibrührschweißprozesses. Dadurch können Ver-
änderungen in der Mikrostruktur des Materials mittels Diffraktion und 
Kleinwinkelstreuung direkt beobachtet werden. Diese fortschrittliche  
experimentiertechnik führte sowohl zum tieferen Verständnis der Mate-
rialumwandlung als auch zu wesentlichen Verbesserungen der Prozess-
simulation, deren ergebnisse u.a. im Flugzeugbau anwendung finden.

im neptun regnet es diamanten
ein internationales Forscherteam um den hzDR-Physiker Dominik Kraus 
konnte erstmals in echtzeit beobachten, dass der extreme Druck und die 
hohe temperatur in eisplaneten Kohlenwasserstoffe in Diamanten und 
Wasserstoff aufspalten. Dafür simulierten sie die Bedingungen im inne-
ren der kosmischen giganten mit hilfe des Röntgenlasers lcls am stan-
ford linear accelerator center. Ähnliche experimente planen die For-
scherinnen und Forscher an der helmholtz international Beamline, die 
das hzDR derzeit am european XFel aufbaut.

Karlsruher institut für technologie (Kit)

Bild: KIT/PCE

helmholtz-zentrum Berlin für Materialien und energie (hzB)

Das zu untersuchende Blech wird unter dem schweißkopf 
eingespannt und kann von einem Röntgenstrahl während des 
schweißens durchdrungen werden. Bild: c. schmid/hzg

helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR)

helmholtz-zentrum geesthacht zentrum für Material- und Küstenforschung (hzg)

Forschungszentrum Jülich

Sie gehörten zu den ersten Nutzern des neuen Röntgenlasers: 
Die DESY-Forscher Anton Barty (links) und Henry Chapman  
(rechts). Bild: DESY/Lars Berg

Bild: Th. Splettstösser/HZB 

in eisplaneten trennen sich Kohlenwasserstoffverbindungen 
auf und verwandeln sich in Diamanten. Bild: g. stewart/slac 
national accelerator laboratory

materie

Miteinander verschränkte Protonen und Neutronen in einem 
Atomkern. Bild: Universität Bonn/Serdar Elhatisari  

 

verbessern zu können. nationalen wie internationalen  
Forschungsgruppen und Kooperationspartnern stehen  
Photonen-, neutronen- und ionenquellen, hochfeld-Magnet- 
labore und hochleistungslaser zur Verfügung. Dazu gehö-
ren die Forschungsinfrastrukturen anKa, BeR ii, BessY ii, 
elBe, Flash, geMs, hlD, isz, Jcns und PetRa iii sowie 
internationale einrichtungen mit helmholtz-Beteiligung wie 
der european XFel und zukünftig FaiR.

Materie und Technologien
Dieses Programm organisiert sich als neue initiative, 
um das technologische Know-how der verschiedenen  
helmholtz-zentren zu bündeln und den Forschungsbereich 
strategisch weiterzuentwickeln. zu den herausforderun-
gen und zielen gehören die erforschung und entwicklung 
neuer Beschleunigertechnologien sowie die entwicklung 
neuer Detektorsysteme für vielfältige anwendungen. als 

weitere Forschungsschwerpunkte sollen auch hochleis-
tungscomputer und die Datenspeicherung weiterentwi-
ckelt werden. außerdem zielt das Forschungsprogramm 
darauf ab, einen Wissenstransferzwischen den helmholtz-
zentren, anderen Forschungsorganisationen und der in-
dustrie aufzubauen und auch die einzelnen Forschungs- 
bereiche innerhalb der helmholtz-gemeinschaft stärker 
zu vernetzen.

Mit der neuen Programmstruktur entstehen zahlreiche  
schnittstellen zwischen den Programmen und Programm-
themen des Forschungsbereichs Materie. insbesondere die 
wissenschaftlichen großgeräte bieten zahlreiche Verknüp-
fungen zwischen den Programmbeteiligten der helmholtz-
zentren und ihren externen Partnern: sie erfordern thema- 
tische abstimmungen und erzeugen konkrete zusammen- 
arbeit in großen Kollaborationen.
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Karlsruher Institut für Technologie

helmholtz-Zentrum Geesthacht  
             Zentrum für Material- und Küstenforschung

synthese und Funktionalisierung von nanostrukturierten  
Materialien und nanopartikeln. neue Prozesstechniken zu 
ihrer herstellung und strukturierung sollen es ermöglichen, 
nanomaterialien mit gezielt eingestellten eigenschaften  
herzustellen.

Advanced Engineering Materials 
im Fokus steht die entwicklung maßgeschneiderter leicht-
baulegierungen und Prozesstechnologien für unterschied-
lichste anwendungsfelder wie extrem-leichtbau, hitze- 

die programme in der  
Förderperiode 2015–2019

Supercomputing & Big Data
ziel des Programms ist es, instrumente und infrastrukturen 
des höchstleistungsrechnens sowie des Managements und der 
analyse großer Datenmengen zur Verfügung zu stellen. Die ste-
tig wachsende Komplexität erforschter systeme und Prozesse 
spiegelt sich in immer größeren anforderungen wider, die an 
die systeme und Methoden gestellt werden. 

beständige hochleistungsbauteile sowie medizinische implan-
tate. neuartige funktionalisierte Materialien kommen ins- 
besondere in Membrantechnologien für die co2-abtrennung 
und Wasserreinigung sowie in der Wasserstoffproduktion und 
-speicherung zum einsatz. 

BioSoft
Die eigenschaften und Wechselwirkungen der zugrundeliegen-
den Moleküle bestimmen auch die eigenschaften und Funktio-
nen eines systems, beispielsweise einer lebenden zelle oder  

Future Information Technology 
Das Programm zielt darauf ab, mittels neuer innovativer For-
schungsansätze neue Bauelemente und architekturkonzepte  
zu entwickeln, um die Rechenleistung, Datenspeicherdichten 
und Datenübertragungsraten von informationstechnologien zu 
erhöhen und gleichzeitig den Bedarf an elektrischer energie  
deutlich zu reduzieren.

Science and Technology of nanosystems
Dieses Programm erschließt neuartige technologien für die 

die mission
im Forschungsbereich schlüsseltechnologien (künftig: For-
schungsbereich information) werden wissenschaftliche Fra-
gestellungen in den informations- und Kommunikationstech-
nologien sowie den Material- und lebenswissenschaften 
erforscht und technologien entwickelt, die einen gezielten Bei-
trag zur Bearbeitung der großen gesellschaftlichen herausfor-
derungen erwarten lassen. Modernste Forschungsinfrastruk-
turen werden multidisziplinär fortentwickelt und einer breiten 
nutzergemeinschaft zur Verfügung gestellt. Der Forschungs-
bereich will impulse für innovationen geben, um damit einen 
Beitrag zum erhalt der wirtschaftlichen und technologischen 
spitzenstellung Deutschlands und als Wissenschaftsstandort 
zu leisten. hierfür werden die bestehenden Programme im  
Dialog mit Wissenschaft, Politik, gesellschaft und Wirtschaft 
dynamisch weiterentwickelt.

die programmstruktur in der  
lauFenden Förderperiode
am Forschungsbereich schlüsseltechnologien sind drei 
helmholtz-zentren beteiligt. er umfasst neun Programme:
  Supercomputing & Big Data
  Future Information Technology*
  Science and Technology of nanosystems
  Advanced Engineering Materials
  BioSoft: Fundamentals for Future Technologies  

in the fields of Soft Matter and Life Sciences
  Biointerfaces in Technology and Medicine
  Decoding the human Brain
  Key Technologies for the Bioeconomy
  Technology, Innovation and Society*

ausblick
Künftig wird sich der Forschungsbereich auf das thema infor-
mation neu ausrichten. hierzu werden grundlegende Metho-
den und Konzepte in einem integrativen ansatz in natürlichen, 
technischen, kognitiven und gesellschaftlichen systemen er-
forscht und entwickelt. ziel ist die sichere und vertrauenswür-
dige erfassung, speicherung, Verarbeitung, Übertragung und 
nutzung von information. Die dabei entwickelten informati-
onsorientierten technologien und Forschungsinfrastrukturen 
werden Dritten zur nutzung verfügbar gemacht. zudem wer-
den deren Wertschöpfungspotenziale demonstriert sowie de-
ren auswirkung auf die gesellschaft analysiert.

in den vergangenen Jahren sind Magnesium und darauf  
basierende legierungen als vielversprechende alternative 
zu klassischen titan-basierten implantaten für die anwen-
dung in der Medizin in den Fokus gerückt. eine der heraus-
ragenden eigenschaften von implantaten aus diesem Werk-
stoff ist die tatsache, dass diese sich im laufe der zeit im 
Körper abbauen. somit entfällt eine zweite operation für 
die entfernung eines nicht dauerhaft benötigten implanta-
tes, da dieses von selbst verschwindet. Die herausforde-
rung in der entwicklung der implantate besteht unter ande-
rem darin, die abbaugeschwindigkeit so anzupassen, dass 
das implantat lange genug stabil ist, sich aber auch hin-
reichend schnell auflöst. Bisher wurde in der entwicklung 
neuartiger Magnesiumwerkstoffe für implantatmaterialien 
das abbauverhalten anhand von mehreren Probestücken 
untersucht, die unterschiedlich lange in Kontakt mit blut-
ähnlichen Flüssigkeiten waren. Dieser ansatz ist vor allem 
hinsichtlich der zeitlichen auflösung limitiert. 
am institut für Werkstoffforschung des helmholtz-zentrums 
geesthacht hat ein team der geschäftsbereiche Werkstoff-
physik und Metallische Biomaterialien ein neuartiges Ver-
fahren entwickelt, um den abbau von Magnesiumwerkstof-
fen unter körperähnlichen umgebungsbedingungen mit 

hoher variabler zeitlicher auflösung zu untersuchen. Die 
Forscherinnen und Forscher nutzen hierfür die im Rahmen 
des german engineering Materials science centre (geMs)  
betriebenen großgeräte und ein vom hzg an der weltweit 
hellsten Röntgenlichtquelle betriebenes bildgebendes Ver-
fahren namens Röntgenmikrotomographie. Diese technik 
wird mit einer speziell entwickelten Messumgebung kom-
biniert, bestehend aus einer kleinen Durchflusszelle, die 
an einen Bioreaktorkreislauf und an weitere sensorik ge-
koppelt ist. Dieses Konzept erlaubt es, vor allem auch die 
frühen, sehr dynamischen Prozesse des abbaus mit einer 
auflösung von rund 1 µm (ein tausendstel eines mm) zer-
störungsfrei in einer einzigen Probe kontinuierlich über 
mehrere tage zu verfolgen. Die auf diesem Weg gewon-
nenen erkenntnisse ermöglichen eine gezielte Beobach-
tung der abbauvorgänge und erlauben so die entwicklung 
von neuartigen, abbaubaren Werkstoffen für die Material- 
wissenschaft und Biomedizin. 

Weitere Beispiele aus diesem Forschungsbereich 

4d-röntgenFilme Für die materialWissenschaFten

g

Forschungsbereich  
schlüsseltechnologien

PRoF. DR.-InG. WoLFGAnG MARQUARDT  
Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft,
Koordinator für den Forschungsbereich Schlüsseltechnologien,  
Forschungszentrum Jülich

(KÜnFtig: FoRschungsBeReich 
inFoRMation)

eine Durchflusszelle wird an einem Messplatz am Deutschen elektronen-synchrotron 
in hamburg installiert, um mit Röntgenlicht die Probe zu durchleuchten. Bild: hzg

helmholtz-zentrum geesthacht zentrum für Material- und Küstenforschung (hzg)

*Gemeinsames Programm mit dem Forschungsbereich Energie
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datengetriebene analYse und modellierung 
von nanoporösen metallen 
nanoporöse Metalle besitzen interessante funktionale und mechani-
sche eigenschaften. ihre komplexe struktur ähnelt einem offenporigen 
schwamm verzweigter nano-ligamente. eine Big Data-analyse von 800 
ligamenten einer nanotomographie zeigte, dass über die hälfte eine 
starke asymmetrie aufweisen. Diese entdeckung wurde in dem entwi-
ckelten Modellierungsansatz berücksichtigt. Die berechnete steifigkeit 
der struktur zeigte, dass die übliche Dickenbestimmung bei diesem Ma-
terial die realen ligament-Durchmesser um bis zu 30 % überschätzt.

pripaY: privatsphÄrenschützende  
zahlungssYsteme
„elektronische geldbörsen“ gehören heute zum alltag – etwa in Bonus-
kartensystemen. Doch wenigen ist klar, dass sie bei der nutzung auf eine 
Privatsphäre weitestgehend verzichten. Mit PriPay ist es informatikern 
des Kit nun gelungen ein system zu entwickeln, das gleichzeitig offline-
fähig, effizient und beweisbar sicher ist. Das system nutzt Verschlüs-
selung und signaturen sowie fortgeschrittene Kryptographie wie zero-
Knowledge-Beweissysteme, um einerseits die Privatsphäre der nutzer zu 
schützen und andererseits die Betreiber vor Betrug.

Karlsruher institut für technologie (Kit)

nÄchster schritt zur optischen  
on-chip-datenübertragung  
schon lange suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach  
einer geeigneten lösung, um optische Komponenten auf einem compu-
terchip zu integrieren. Doch silizium und germanium allein – die stoff-
liche Basis der chip-Produktion – sind als lichtquelle kaum geeignet. ein 
Jülicher Physikerteam hat nun gemeinsam mit internationalen Partnern 
eine Diode vorgestellt, die neben silizium und germanium zusätzlich zinn 
enthält, um die optischen eigenschaften zu verbessern. Das Besondere 
daran: Da alle elemente der vierten hauptgruppe angehören, sind sie mit 
der bestehenden silizium-technologie voll kompatibel.

deutschlands schnellster rechner 
ein Meilenstein hin zu hochflexiblen modularen supercomputern ist das 
system JuWels im Jülich supercomputing centre (Jsc), das unter der 
Federführung eines Jülicher Forschungsteams in einer Reihe von eu-
Projekten entwickelt wurde. allein mit seinem ersten Modul (Rechenge-
schwindigkeit 6,2 Petaflop/s) qualifiziert sich Juwels für die nummer 1 in 
Deutschland. ein zweites Modul wird 2019 seine Rechenleistung verviel-
fältigen. Forschenden am Jsc gelang unterdessen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus china und den niederlanden ein Weltrekord. auf zwei super-
rechnern simulierten sie erstmals einen Quantencomputer mit 46 Qubits. 

überlegene membranen Für die  
trennung von gasgemischen
Mithilfe von Membranen können Bestandteile aus flüssigen oder gasförmi-
gen stoffgemischen abgetrennt werden. Die trennung des gasgemisches 
co2/ch4 spielt bspw. eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung rege-
nerativer Ressourcen wie z. B. Biogas. Forscherteams des hzg entwickeln 
neben energieeffizienten Membranverfahren auch neuartige, passende 
Membranmaterialien wie die so genannten claisen-thermisch umgelager-
ten (ctR) Polymere. sie ermöglichen die herstellung mechanisch stabiler, 
hochpermeabler und selektiver Multilagen-gasseparationsmembranen.

helmholtz-zentrum geesthacht zentrum für Material- und Küstenforschung (hzg)

Verteilung der Ligamentgeometrien aus der Datenanalyse. 
Bild: metals, doi:10.3390/met8040282, CC BY 4.0/HZG

Das erste Modul von JuWels in der Rechnerhalle des Jsc
Bild: Forschungszentrum Jülich/R.-u. limbach

helmholtz-zentrum geesthacht zentrum für Material- und Küstenforschung (hzg)

Forschungszentrum Jülich

Forschungszentrum Jülich

Bild: KIT gasseparationsmembran. Bild: hzg

schlüsseltechnologien
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eines zellverbundes. ihre erforschung soll erkenntnisse für die 
herstellung von nanofunktionsmaterialien, die kontrollierte Be-
einflussung der strömungseigenschaften komplexer Flüssigkei-
ten und die entwicklung von molekularen Wirkstoffen liefern.

Biointerfaces in Technology and Medicine
aktive Biomaterialien gewinnen in der regenerativen Medizin, 
der biologisierten Medizintechnik und in biotechnischen Ver-
fahren zunehmend an Bedeutung. Dieses Programm befasst 
sich mit der gesamten entwicklungskette von Biomaterialien 

über die toxikologische und immunologische Bewertung bis 
hin zum Design von implantaten und kontrollierten Wirkstoff-
freisetzungssystemen. 

Decoding the human Brain
ziel des Programms ist es, unter einsatz innovativer Bild- 
gebungsverfahren ein strukturell und funktionell realisti-
sches, multimodales Modell des menschlichen gehirns für 
grundlagen- und translational orientierte Forschung zu ent-
wickeln. aufgrund der Komplexität des gehirns und vielfälti-

ger Veränderungen während der lebensspanne kann dies nur 
mithilfe von hochleistungsrechnern erreicht werden.

Key Technologies for the Bioeconomy
Das Programm fokussiert auf die entwicklung von zukunfts-
technologien zur umsetzung der ziele nachhaltiger Bioöko-
nomie. Die arbeiten zur industriellen Biotechnologie konzen-
trieren sich auf die biobasierte Produktion von chemikalien, 
Pharmazeutika und Proteinen durch mikrobielle und enzyma-
tische Prozesse. Die Pflanzenwissenschaften liefern Beiträge 

zur Verbesserung pflanzlicher Biomasse und zur Produktion 
von pflanzenbasierten chemikalien und Wertstoffen.

Technology, Innovation and Society
Das Programm umfasst die systematische erforschung der 
vielfältigen schnittstellen zwischen technologie, innova- 
tion und gesellschaft mit dem ziel, entscheidungen in Poli-
tik, Wirtschaft und gesellschaft zu unterstützen. Dazu werden 
Kompetenzen in der energiesystemanalyse, technikfolgenab-
schätzung und Politikberatung zusammengeführt.

Zinnhaltige Photodiode 
Bild: Forschungszentrum Jülich

Der TbPc2-Einzelmolekültransistor liest nach der Ausführung des 
Grover-Quantenalgorithmus unsortierte Datenbanken aus. 
Bild: KIT/Institut Néel

ein schritt in richtung quantencomputer
ein universeller Quantencomputer ist noch eine zukunftsvision. spezielle 
Quantensysteme, die versprechen, eine bestimmte aufgabe schneller als 
ein klassischer computer zu lösen, spielen jedoch in der Wissenschaft 
bereits jetzt eine große Rolle. ein konventioneller computer muss, um ein 
bestimmtes element in unsortierten Daten sicher zu finden, im ungüns-
tigsten Fall alle suchelemente nacheinander durchlaufen. Forschende 
am Kit haben nun in ein molekulares spin-Quantensystem einen grover-
suchalgorithmus implementiert, der die suchzeit wesentlich verringert, 
da er zeitgleich auf alle zustände innerhalb eines Moleküls durch die er-
zeugung einer sogenannten superposition angewendet werden kann.

Karlsruher institut für technologie (Kit)
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Die grundfinanzierung von helmholtz ist für das haushalts-
jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr von rund 3,14 Milliarden 
euro auf rund 3,27 Milliarden euro angewachsen. Dieser 
aufwuchs setzt sich im Wesentlichen aus dem dreiprozen-
tigen aufwuchs aus dem Pakt für Forschung und innovation 
iii, der vollständig durch den Bund finanziert wird, und dem 
aufwuchs für bestimmte sondertatbestände, die zusätzlich 
durch Bund und länder finanziert werden, zusammen. 

Das Budget der grundfinanzierung wird in zwei leistungs-
kategorien (lK) aufgeteilt. Die lK i steht für die Ressourcen 
der eigenforschung der zentren, unterteilt in insgesamt 32 
Forschungsprogramme. Die lK ii steht für das Budget der 
Forschungsinfrastrukturen mit ihren großgeräten und nut-
zerplattformen. 

aktuell sind rund 19 Prozent der Ressourcen der lK ii  
zugeordnet. Dieser anteil bleibt auch über mehrere Jahre  
relativ konstant, mit ausnahme der inbetriebnahme des  
europäischen freien elektronenlaser XFel in 2017.

Die Verteilung der gesamtressourcen auf die Forschungs- 
bereiche erfolgt – mit ausnahme des Forschungsbereichs 
schlüsseltechnologien – auf den ersten Blick relativ gleich- 
mäßig. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass die Res-
sourcen des Forschungsbereichs Materie überwiegend in 
Forschungsinfrastrukturen und nutzerplattformen (lK ii-an-
lagen) investiert werden. Daneben hat auch der Forschungs-
bereich erde und umwelt auf grund der benötigten For-
schungsschiffe und Polarstationen einen erhöhten anteil der 
lK ii.

ressourcen

entwicklung der ressourcen
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helmholtz hat in seiner Mission verankert, zukunftsorien-
tierte Forschung zur lösung großer und drängender Fra-
gen von Wissenschaft, gesellschaft und Wirtschaft zu 
betreiben. Mit 39.255 Beschäftigten an insgesamt 18 For-
schungszentren und einem jährlichen gesamtbudget von 
inzwischen 4,56 Milliarden euro ist helmholtz Deutsch-
lands größte Wissenschaftsorganisation. etwa 70 Prozent 
des Budgets tragen der Bund und die länder im Verhältnis 
von circa 90 zu 10 Prozent, rund 30 Prozent werben die 
zentren selbst als Drittmittel ein. auf den folgenden seiten 
finden sie die wesentlichsten indikatoren, die das Potenzial 
und die leistung von helmholtz zeigen.

drittmittelerträge

neben der grundfinanzierung stehen den helmholtz-zentren 
auch Drittmittel in beträchtlichem umfang zur Verfügung, die 
überwiegend in externen wettbewerblichen Verfahren einge-
worben werden. im Jahr 2017 wurden Drittmittel in höhe von 
1,29 Milliarden euro eingeworben (davon 248 Millionen euro 
Projektträgerschaften). im Vergleich zum Vorjahr entspricht 
das einem zuwachs in höhe von 55 Millionen euro, bzw. 4,4 
Prozent, was im Wesentlichen auf eine Kostenerstattung der 
eu XFel gmbh auf grund der inbetriebnahme des XFel zu-
rückzuführen ist.
Die eingenommenen Drittmittel setzen sich zu ungefähr  
80 Prozent aus öffentlichen Mitteln zusammen und stammen 
insbesondere von Bund, ländern, gemeinden, DFg, esa, 
eu, sowie der tätigkeit als Projektträger, durch Konjunktur- 
programme und eFRe. Die restlichen 20 Prozent sind private 
Drittmittelerträge, welche zum Beispiel durch aufträge der 
gewerblichen in- und ausländischen Wirtschaft, spenden 
oder erbschaften erworben wurden. 
Die Forschungsstärke von helmholtz auf europäischer ebene 
belegt auch 2017 wieder der erfolg im Rahmen von horizon 
2020. Die helmholtz-zentren waren im Jahr 2017 an 253 neu 
geförderten Projekten beteiligt und konnten 139 Millionen 
euro an eu-Fördermitteln einwerben. 

FRAnZISKA BRoER
geschäftsführerin der helmholtz-gemeinschaft

Drittmittel2)

LK II
LK I

1)  inklusive des helmholtz-anteils an den Deutschen 
zentren der gesundheitsforschung, dem Berliner 
institut für gesundheitsforschung (Bih) und dem 
nationalen centrum für tumorerkrankungen (nct) 

2)  nur Drittmittel, die direkt den Forschungsbereichen 
zuzuordnen sind

Die grund- und Drittmittel sind als ist-Kosten 2017 
angegeben. ist-Kosten sind die Mittel, die im Be-
richtsjahr von den Forschungszentren tatsächlich 
eingesetzt wurden.

Budget der Grund- und Drittmittelfinanzierung der Forschungsbereiche
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1 im Jahr 2015 ist das Berliner institut für gesundheitsforschung (Bih), das 
hier einen Förderung von 44.000 teuR durch die helmholtz-gemeinschaft 
erhalten hat, nicht enthalten, da es ab 2016 einen eigenen haushalt hat 
und nicht mehr Bestandteil des helmholtz-gesamtbudgets ist.

Mio. euro



44  45

Amerika
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Die wertvollste Ressource der helmholtz-Forschung sind die 
hochtalentierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. hinter exzellenter Forschung steht immer ein aus-
gezeichneter technischer und administrativer support, der 
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beste ar-
beitsbedingungen ermöglicht. auch 2017 ging die Förderung 
aus dem Pakt für Forschung und innovation mit einem leich-
ten zuwachs an Beschäftigten in den helmholtz-zentren ein-
her: ein deutlicher anstieg ist im Bereich der Projektträger zu 
sehen. Das gesamtpersonal stieg um 1,3 Prozent auf 39.255. 
Davon sind knapp 40 Prozent Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler. 
zusätzlich wurden 3.380 Doktorandinnen und Doktoranden 
in den zentren betreut, die zwar keinen anstellungsvertrag 
mit den zentren haben, die aber die infrastrukturen von  
helmholtz nutzen.

entwicklung des personals
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Forschungsleistung

WissenschaFtliche leistung

ein zentrales Maß für die wissenschaftliche Produktivität sind 
Publikationen. Für helmholtz ist weiterhin ein klares Wachs-
tum erkennbar. im Jahr 2017 erschienen 16.378 Publikatio-
nen in isi- oder scoPus-zitierten Fachjournalen. Damit  
haben die Publikationen gegenüber dem Vorjahr um sieben 
Prozent, in den letzten fünf Jahren um 23 Prozent zugenom-
men. helmholtz konnte somit auch seinen anteil am deutsch-
landweiten Publikationsaufkommen (Publikationsanteil) im 
Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 10 auf 13 Prozent 
sichtbar steigern und liegt an der spitze der außeruniversi-
tären Forschungsorganisationen.

Die Qualität von Forschungsergebnissen wird durch die an-
zahl an Publikationen in renommierten Fachzeitschriften 
sichtbar. Die nature Publishing group veröffentlicht ein welt-
weites institutionen-Ranking der internationalen toP 200 
Forschungsorganisationen. Der nature index basiert auf Ver-
öffentlichungen in den 82 zeitschriften, die von zwei von der 
nature Publishing group unabhängigen Panels, bestehend 
aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den 
Bereichen Physik, chemie, lebenswissenschaften und um-
weltwissenschaften, als wichtigste zeitschriften ausgewählt 
wurden. helmholtz findet sich darin seit Jahren konstant  
unter den zehn weltweit führenden institutionen. Die tabelle 
zeigt den nature index für den zeitraum vom 01.01.2017 bis 
31.12.2017.

nature Index 2017

Platz Institution Fc*
1 chinese academy of sciences (cas), china 1.510
2 harvard university, usa 890
3 Max-Planck-gesellschaft, Deutschland 735
4 French national centre for scientific Research (cnRs), Frankreich 702
5 stanford university (su), usa 609
6 Massachusetts institute of technology (Mit), usa 529
7 helmholtz-gemeinschaft, Deutschland 489
8 the university of tokyo (utokyo), Japan 462
9 university of california Berkeley, usa 409

10 university of cambridge, uK 407

ISI- oder ScoPUS-zitierte Publikationen
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14.000

13.000

12.000
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forschungsinfrastrukturen

Konzeption, Bau und Betrieb von großen und oft einzig- 
artigen wissenschaftlichen infrastrukturen sind ein wesent-
licher teil der helmholtz-Mission. Daher ist es für die gemein-
schaft bedeutsam, in welchem ausmaß sie ihrem auftrag, 
der Wissenschaft zugang zu einzigartigen Forschungsinfra-
strukturen zu ermöglichen, nachgekommen ist. im Durch-
schnitt standen die großgeräte der helmholtz-zentren an 
94,4 Prozent der tage in 2017 zur Verfügung. somit konn-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der gan-
zen Welt die damit verbundenen einmaligen arbeitsmöglich- 

keiten in den helmholtz-zentren verlässlich zur Verfügung 
gestellt werden. Die Forschungsinfrastrukturen werden mit 
71 Prozent zum großteil von der nationalen und internatio-
nalen Wissenschaftsgemeinde (helmholtz-extern) genutzt. 
helmholtz übernimmt damit in diesem Bereich eine wesent-
liche Dienstleistungsfunktion im Wissenschaftssystem.
im Jahr 2017 nutzten 10.602 Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler aus aller Welt die Forschungsmöglichkeiten 
in den helmholtz-zentren. Dies entspricht gegenüber dem 
Vorjahr einem anstieg um 4 Prozent.

* Fractional count = teilzählung , welche den anteil von autoren der je-
weiligen institution und die anzahl der beteiligten institutionen pro arti-
kel betrachtet. Für die zählung wird angenommen, dass alle autoren den 
gleichen Beitrag leisten und in summe auf 1,0 pro artikel kommen.

Detaillierte sowie nach Forschungsbereichen und Forschungszentren aufgeschlüsselte Informationen  
zu den Ressourcen in der helmholtz-Gemeinschaft finden Sie auf den Seiten 50 und 51.

anzahl

Anzahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen nationen 2017

Entwicklung des Personals
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exzellente Wissenschaft erfordert die besten Köpfe – große 
Verbundforschung die zusammenarbeit mit den leistungs- 
fähigsten Forschungseinrichtungen im Wissenschaftssystem. 
Beide ziele erreicht helmholtz unter anderem mit gemein-
samen Berufungen. schon seit langem wird das Modell der 
gemeinsamen Berufung von Professorinnen und Professo-
ren mit deutschen universitäten erfolgreich praktiziert. Die  
anzahl der gemeinsamen Berufungen wurde in den letzten 
Jahren stark gesteigert und hält sich auf einem hohen niveau. 
Darüber hinaus erbrachte das wissenschaftliche Personal der 
gemeinschaft in den letzten beiden semestern eine lehrleis-
tung von insgesamt 7.852 semesterwochenstunden. neben 
den gemeinsamen Berufungen zeigen die Beteiligungen an 
Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFg) 

und der exzellenzinitiative jeweils zusammen mit univer- 
sitäten, in welchem umfang die nationale Vernetzung reali-
siert ist.
Die helmholtz-zentren sind seit 2006 in allen drei Förder-
linien der exzellenzinitiative stark nachgefragte Partner der 
universitäten. Die Beteiligung von helmholtz hat über die  
beiden Phasen deutlich an Bedeutung zugenommen und 
zeigt die enge und zunehmende Verflechtung der helmholtz-
zentren mit den forschungsstarken universitären Partnern. 
im Berichtszeitraum war helmholtz an deutlich über einem 
Drittel aller graduiertenschulen (38 %) und fast der hälf-
te aller exzellenzcluster (44 %) sowie an drei Vierteln aller  
zukunftskonzepte (73 %) beteiligt.

nationale zusammenarbeit

Gemeinsame Berufungen
2013 2014 2015 2016 2017

Gemeinsame Berufungen 
mit hochschulen,  
(W2 und W3)

499 554 609 644 633

helmholtz-Forscherinnen und -Forscher können in bestimm-
ten Programmen durch die DFg gefördert werden. im Rahmen 
dieser Möglichkeiten sind die helmholtz-zentren ein wichtiger 
strategischer Partner der universitäten, insbesondere für struk-
turbildende initiativen. Die Beteiligung an den Koordinierten 
Programmen der DFg zeigt die erfolge der helmholtz-zentren in 
den von der DFg durchgeführten Wettbewerben. Dabei umfasst 
die zählung nur Projekte, bei denen die beteiligten Forscherin-
nen und Forscher den antrag unter angabe der helmholtz-affi-
liation gestellt hatten. nimmt man auch jene Projekte hinzu, die 
gemeinsam mit universitäten berufene helmholtz-Forscher im 
Rahmen ihrer hochschultätigkeit beantragt haben, erhöht sich 
die zahl der  Beteiligungen für 2017 auf 2 Forschungszentren, 
122 sonderforschungsbereiche, 59 schwerpunktprogramme 
und 52 Forschergruppen.

DFG
Anzahl im Jahr 2013 2014 2015 2016 2017

Forschungs zentren 2 1 1 1 1
Sonderforschungs-
bereiche 67 62 65 69 74

Schwerpunkt- 
programme 49 42 44 51 52

Forschergruppen 61 55 49 46 41 

Die chancengleichheit von Frau und Mann zu erreichen, 
ist für helmholtz ein wichtiges anliegen. sie ist fest in der  
Mission der Forschungsgemeinschaft verankert und gehört 
untrennbar zur gewinnung der besten Köpfe auf allen Karriere- 
stufen. Diversität mit dem schwerpunkt chancengleich-
heit ist daher auch wesentlicher Bestandteil des helmholtz- 
talent-Managements. sie wird konsequent in alle Program-
me und Maßnahmen integriert. eindrucksvolle auswirkungen 
sind beispielsweise bei der Besetzung von W3-Professuren 
erkennbar. lag der Frauenanteil bei den neubesetzungen 
im Jahr 2013 noch bei 24 Prozent, sind es im Jahr 2017  
40 Prozent; somit zeigt auch der Blick auf die absoluten zah-
len über die letzten fünf Jahre einen deutlich positiven trend.

chancengleichheit

Die Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses ist ein 
zentraler teil der zukunftssicherung von helmholtz und des 
Wissenschaftsstandorts Deutschland insgesamt und daher 
teil der helmholtz-Mission. Die gemeinschaft hat in den bei-
den zurückliegenden Paktperioden in ergänzung zur nach-
wuchsförderung in den helmholtz-zentren zahlreiche über-
greifende Fördermaßnahmen im Rahmen des impuls- und 
Vernetzungsfonds konzipiert und mit Mitteln aus dem Pakt 
für Forschung und innovation unterstützt. Diese Förderinst-
rumente haben sich mittlerweile zu einem umfassenden stra-
tegischen talentmanagement entwickelt, das an allen statio-
nen der talentkette den besten nachwuchskräften attraktive 
Bedingungen bietet:
•	 Doktorandenausbildung in graduiertenschulen und  

–kollegs
•	 Postdoc-Programm für die Förderung direkt nach der 

Promotion
•	 helmholtz-nachwuchsgruppen für die internationalen 

spitzentalente
•	 W2/W3-Programm zur gewinnung und unterstützung 

exzellenter nachwuchswissenschaftlerinnen
•	 Rekrutierungsinitiative, um international renommierte 

Forscherinnen und Forscher an die helmholtz-zentren  
zu gewinnen.

talent-management

Promotionen

2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der betreuten  
Doktorandinnen und 
Doktoranden*

6.789 7.446 8.044 8.054 8.456

Anzahl der beschäftigten  
Doktorandinnen und 
Doktoranden

5.348 5.296 5.414 5.105 5.076

Anzahl der  
abgeschlossenen  
Promotionen

964 1.059 1.219 1.041 1.118

 
 *  hierunter werden auch Personen erfasst, die die infrastrukturen der  

helmholtz-gemeinschaft nutzen.
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Durch die Verbreitung von Wissen und die unternehmerische 
Verwertung wirtschaftlich relevanter ergebnisse leisten die 
helmholtz-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler einen 
wichtigen Beitrag zur innovationsfähigkeit in Deutschland. 
entsprechend schenkt helmholtz dem Wissens- und techno-
logietransfer eine immer größere aufmerksamkeit. Dies zeigt 
sich sowohl in der Priorisierung des themas transfer in der 
agenda des Präsidenten und der strategie der helmholtz- 
gemeinschaft als auch in den aktivitäten der Forschungs- 
zentren. in den letzten Jahren wurden dafür neue instrumente 
und Plattformen geschaffen, wie beispielsweise der helmholtz- 
Validierungsfonds, die „helmholtz innovation labs“ und die 
„innovationsfonds der zentren“.
Die erträge aus Wirtschaftskooperationen sind im Jahr 2017 
um rund 19 Prozent gestiegen, was insbesondere auf Mit-
telerstattungen durch die Fertigstellung des european XFel 
zurückzuführen ist. Die erlöse aus lizenzen und optionen 
sind variabel, die Kennzahl schwankt meist zwischen 12 und  
20 Millionen euro. im Jahr 2017 betrug sie 16 Millionen euro.
Die zahl der Patentanmeldungen ist mit 436 weitgehend kon-
stant, und ist auf eine hohe selektion hinsichtlich wirtschaft-
licher Verwertbarkeit zurückzuführen. 
Die zahl der ausgründungen ist mit 20 ebenfalls auf dem  
hohen niveau der letzten Jahre stabil.

technologie- und wissenstransfer
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kosten und personal

soll-kosten der grundfinanzierung 2017 nach forschungsbereichen

Das Jahresbudget von helmholtz setzt sich aus der grundfinanzierung und Drittmitteln zusammen. Der Bund und die  
jeweiligen sitz-länder der helmholtz-zentren tragen die grundfinanzierung im Verhältnis von ca. 90 zu 10 Prozent. Rund 
30 Prozent des gesamtbudgets werben die zentren als Drittmittel ein. Die grundfinanzierten sollkosten der sechs  
Forschungsbereiche haben im Jahr 2017 2.683 Millionen euro betragen. 

leistungsBilanz

*  Mesi (gFz); PolaRsteRn, heincKe, neumayer station iii (aWi); 
alKoR, PoseiDon (geoMaR)

12 % geosystem: erde im Wandel

24 % Marine, Küsten- 
und Polare systeme

9 % ozeane: Von der  
tiefsee bis zur atmosphäre

atmosphäre und Klima 11 %

terrestrische  
umwelt 24 %

lK ii* 20 %

398 Mio. € 
(zzgl. Drittmittel 

134 Mio. €, 
ist 2017)

  * inklusive Mittel in höhe von 80 Mio.€ für den helmholtz-anteil   
 an den Deutschen zentren für gesundheitsforschung,   
 dem Berliner institut für gesundheitsforschung und dem ausbau  
 des nationalen centrums für tumorerkrankungen

** nationale Kohorte (DKFz, hMgu, hzi, MDc)

43 % Krebsforschung

7 % herz-Kreislauf- und 
stoffwechselerkrankungen infektionsforschung 11 %

erkrankungen des 
nervensystems 15 %

gen-umwelt-einflüsse auf  
Volkskrankheiten 23 %

lK ii** 1 %

591 Mio. €* 
(zzgl. Drittmittel 

158 Mio. €, 
ist 2017)

35 % luftfahrt

Raumfahrt 51 %

Verkehr 14 %

352 Mio. € 
(zzgl. Drittmittel 

296 Mio. €, 
ist 2017)

Forschungsbereich Energie

Forschungsbereich Luftfahrt, Raumfahrt und VerkehrForschungsbereich Gesundheit

Forschungsbereichs Erde und Umwelt

* KnMF (Kit)

283 Mio. € 
(zzgl. Drittmittel 

108 Mio. €, 
ist 2017)

16 % supercomputing & Big Data

12 % Future information  
technology – Fundamentals,  
novel concepts and energy  
efficiency (Fit)

12 % science and 
technology of nanosystems

12 % advanced engineering MaterialsBiosoft – Fundamentals 
for future technologies in 

the fields of soft Matter 
and life sciences 10 %

 Biointerfaces in  
technology  

and Medicine 14 %

Decoding the  
human Brain 12 %

Key technologies  
for the Bioeconomy 7 %

technology, innovation 
and society 1 %

4 % lK ii*

Forschungsbereich Schlüsseltechnologien

* Flash, PetRa iii, tieR ii, XFel (DesY); Jcns (FzJ); lK ii im aufbau – FaiR 
(gsi); BeR ii, BessY ii (hzB); elBe, hlD, iBc (hzDR); geMs (hzg); gridKa (Kit)

11 % Materie und universum

lK ii* 67 %

628 Mio. € 
(zzgl. Drittmittel 

142 Mio. €, 
ist 2017)

14 % Von Materie zu 
Materialien und leben

8 % Materie  
und technologien

Forschungsbereich Materie

soll-kosten der programmorientierten förderung 2018 

im Jahr 2018 befinden sich alle Forschungsbereiche mit ihren Programmen in der dritten Runde der Programmorientierten 
Förderung. Die als ergebnis der Begutachtung vom senat empfohlene Finanzierung aller Forschungsbereiche für das Jahr 
2018 ist im Folgenden dargestellt.

 Energie 
 Erde und Umwelt
 Gesundheit*
 Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
 Materie
 Schlüsseltechnologien

Summe

soll-Kosten 2018  
in Mio. €

445
416
527
362
623
291

2.664
*  ohne die Deutschen zentren der gesundheitsforschung, 

das Berliner institut für gesundheitsforschung und das 
nationale centrum für tumorerkrankungen (nct)

17 % energie

15 % erde  
und umwelt

20 % gesundheit
luftfahrt, Raumfahrt  

und Verkehr 14 %

Materie 23 %

schlüsseltechnologien 11 %

430 Mio. € 
(zzgl. Drittmittel 

176 Mio. €, 
ist 2017)

19 % energieeffizienz,  
Materialien und Ressourcen

15 % erneuerbare energien

18 % speicher und  
vernetzte infrastrukturen

3 % Future information technology –   
Fundamentals, novel concepts  
and energy efficiency (Fit)

technologie, innovation  
und gesellschaft 2 %

 nukleare entsorgung,  
sicherheit und  

strahlenforschung 11 %

Kernfusion 32 %
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ist-kosten und personal nach zentren

aufgrund der strategischen ausrichtung der helmholtz-gemeinschaft in sechs Forschungsbereichen werden die ist-Kosten 
nach zentren und Forschungsbereichen für den Berichtszeitraum 2017 aufgeführt. ergänzt wird diese Übersicht durch die 
angabe der Personalzahlen in Personenjahren.

alfred-Wegener-institut, helmholtz-zentrum für Polar- und Meeresforschung (aWi)
Deutsches elektronen-synchrotron DesY
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFz)
Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt (DlR)
Deutsches zentrum für neurodegenerative erkrankungen (Dzne)
Forschungszentrum Jülich (FzJ)
geoMaR helmholtz-zentrum für ozeanforschung Kiel
gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung
helmholtz-zentrum Berlin für Materialien und energie (hzB)
helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR)
helmholtz-zentrum für infektionsforschung (hzi)
helmholtz-zentrum für umweltforschung – uFz
helmholtz-zentrum geesthacht zentrum für Material- und Küstenforschung (hzg)
helmholtz zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für gesundheit und umwelt (hMgu)
helmholtz-zentrum Potsdam – Deutsches geoForschungszentrum gFz 
Karlsruher institut für technologie (Kit)
Max-Delbrück-centrum für Molekulare Medizin in der helmholtz-gemeinschaft (MDc)
Max-Planck-institut für Plasmaphysik (iPP)
Programmungebundene Forschung
Sonderaufgaben2) 
Projektträgerschaften
Weitergeleitete Drittmittel
Summe Helmholtz-Gemeinschaft

grundfinanzierte  
ist-Kosten t€

143.874
273.460
200.116
404.274

87.464
309.003

44.865
136.480
136.653
108.176

60.907
71.026
78.578

174.584
60.459

297.841
102.596
102.597

1.031
11.687

2.805.671

Drittmittel 
t€ 

20.063
95.443
69.372

342.235
12.479

122.387
22.224
11.455
14.030
19.345
18.381
23.237
16.582
33.936
40.562

114.543
24.462
12.711
22.927
15.703

247.686
177.744

1.477.507

gesamt- 
personal PJ 

980
2.133
2.473
5.842

750
3.792

491
1.508

961
976
751
965
836

1.966
813

3.470
1.144
1.097

73
112

2.291

33.424

gesamt 
t€

163.937
368.903
269.488
746.509

99.943
431.390

67.089
147.935
150.683
127.521

79.288
94.263
95.160

208.520
101.021
412.384
127.058
115.308
23.958
27.390

247.686
177.744

4.283.178

 1)

1) Personenjahre 2) Vorrangig Rückbau kerntechnischer anlagen

1) Personenjahr 2) neben den sechs Forschungsbereichen ist hier der helmholtz-anteil an den Deutschen zentren der gesundheitsforschung, dem Berliner institut für 
gesundheitsforschung und dem ausbau des nationalen centrums für turmorerkrankungen enthalten. 3) Die Mittel für die Programmungebundene Forschung betragen bis 
zu 20 Prozent der insgesamt eingeworbenen Programmmittel. nutzen zentren diese Mittel zur Verstärkung der bestehenden Forschungsprogramme, werden diese direkt den 
Kosten des jeweiligen Programms zugeordnet. 4) Vorrangig Rückbau kerntechnischer anlagen 5) in natürlichen Personen sind das 39.255 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der helmholtz-gemeinschaft.

grundfinanzierte  
ist-Kosten t€

Drittmittel 
t€

gesamt 
t€

gesamt- 
personal PJ

 

1)

summe Forschungsbereiche 2) 2.792.953 1.013.447 3.806.400 30.948
summe Programmungebundene Forschung 3) 1.031 22.927 23.958 73
summe sonderaufgaben 4) 11.687 15.703 27.390 112
summe Projektträgerschaften 247.686 247.686 2.291
summe weitergeleitete Drittmittel 177.744 177.744
Summe Helmholtz-Gemeinschaft 2.805.671 1.477.507 4.283.178 33.424 5)

ist-kosten und personal 2017 ist-kosten und personal nach forschungsbereichen

leistungsBilanz

 
 Forschungsbereich Energie

grundfinanzierte  
ist-Kosten t€

Drittmittel 
t€

gesamt 
t€

gesamt- 
personal PJ

 

1)

Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt e.V. (DlR) 34.702 46.259 80.961 609
Forschungszentrum Jülich gmbh (FzJ) 85.215 38.218 123.433 1.098
helmholtz-zentrum Berlin für Materialien und energie gmbh (hzB) 35.220 8.512 43.732 362
helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR) 35.084 9.376 44.460 364
helmholtz-zentrum für umweltforschung gmbh – uFz 5.704 2.539 8.243 89
helmholtz-zentrum Potsdam – Deutsches geoForschungszentrum gFz 3.207 5.985 9.192 73
Karlsruher institut für technologie (Kit) 142.722 52.672 195.394 1.623
Max-Planck-institut für Plasmaphysik (iPP) 102.597 12.711 115.308 1.097
Summe Forschungsbereich Energie 444.451 176.272 620.723 5.315

 Forschungsbereich Erde und Umwelt
alfred-Wegener-institut – helmholtz-zentrum für Polar- und Meeresforschung (aWi) 143.874 20.063 163.937 980
Forschungszentrum Jülich gmbh (FzJ) 28.798 12.249 41.047 376
geoMaR – helmholtz-zentrum für ozeanforschung Kiel 44.865 22.224 67.089 491
helmholtz-zentrum für umweltforschung gmbh – uFz 60.806 20.489 81.295 827
helmholtz-zentrum geesthacht – zentrum für Material- und Küstenforschung gmbh (hzg) 26.423 5.676 32.099 293
helmholtz zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für gesundheit und umwelt gmbh (hMgu) 19.796 5.147 24.943 227
helmholtz-zentrum Potsdam – Deutsches geoForschungszentrum gFz 57.252 34.577 91.829 740
Karlsruher institut für technologie (Kit) 23.261 13.283 36.544 322
Summe Forschungsbereich Erde und Umwelt 405.075 133.708 538.783 4.256

 Forschungsbereich Gesundheit
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFz) 200.116 69.372 269.488 2.473
Deutsches zentrum für neurodegenerative erkrankungen e.V. (Dzne) 87.464 12.479 99.943 750
gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung gmbh (gsi) 4.795 1.457 6.252 66
helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR) 23.308 2.907 26.215 206
helmholtz-zentrum für infektionsforschung gmbh (hzi) 60.907 18.381 79.288 751
helmholtz-zentrum für umweltforschung gmbh – uFz 4.516 209 4.725 49
helmholtz zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für gesundheit und umwelt gmbh (hMgu) 154.788 28.789 183.577 1.739
Max-Delbrück-centrum für Molekulare Medizin (MDc) Berlin-Buch 102.596 24.462 127.058 1.144
Summe Forschungsbereich Gesundheit 638.490 158.056 796.546 7.178

 Forschungsbereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt e.V. (DlR) 369.572 295.976 665.548 5.233
Summe Forschungsbereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr 369.572 295.976 665.548 5.233

 Forschungsbereich Materie
Deutsches elektronen-synchrotron (DesY) 273.460 95.443 368.903 2.133
Forschungszentrum Jülich gmbh (FzJ) 46.628 14.349 60.977 472
gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung gmbh (gsi) 131.685 9.998 141.683 1.442
helmholtz-zentrum Berlin für Materialien und energie gmbh (hzB) 101.433 5.518 106.951 599
helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf (hzDR) 49.784 7.062 56.846 406
helmholtz-zentrum geesthacht – zentrum für Material- und Küstenforschung gmbh (hzg) 8.237 1.102 9.339 72
Karlsruher institut für technologie (Kit) 49.930 8.067 57.997 434
Summe Forschungsbereich Materie 661.157 141.539 802.696 5.558

 Forschungsbereich Schlüsseltechnologien
Forschungszentrum Jülich gmbh (FzJ) 148.362 57.571 205.933 1.846
helmholtz-zentrum geesthacht – zentrum für Material- und Küstenforschung gmbh (hzg) 43.918 9.804 53.722 471
Karlsruher institut für technologie (Kit) 81.928 40.521 122.449 1.091
Summe Forschungsbereich Schlüsseltechnologien 274.208 107.896 382.104 3.408
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BeRlin
helmholtz-zentrum berlin Für 
materialien und energie (hzb)

www.helmholtz-berlin.de

BeRlin-Buch
max-delbrück-centrum Für molekulare medizin  
in der helmholtz-gemeinschaFt (mdc)

www.mdc-berlin.de

BRaunschWeig
helmholtz-zentrum Für inFektionsForschung (hzi)

www.helmholtz-hzi.de

BReMeRhaVen
alFred-Wegener-institut  
helmholtz-zentrum Für polar-  
und meeresForschung (aWi)

www.awi.de

Bonn
deutsches zentrum Für  
neurodegenerative erkrankungen (dzne)

www.dzne.de

DaRMstaDt
gsi helmholtzzentrum Für schWerionenForschung

www.gsi.de

DResDen
helmholtz-zentrum dresden-rossendorF (hzdr)

www.hzdr.de

gaRching
max-planck-institut Für plasmaphYsik (ipp)  
(assoziiertes mitglied)

www.ipp.mpg.de

geesthacht
helmholtz-zentrum geesthacht  
zentrum Für material- und küstenForschung (hzg)

www.hzg.de

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

haMBuRg
deutsches elektronen-sYnchrotron desY

www.desy.de

heiDelBeRg
deutsches krebsForschungs-zentrum (dkFz)

www.dkfz.de

JÜlich
Forschungszentrum jülich 

www.fz-juelich.de

KaRlsRuhe
karlsruher institut Für technologie (kit)

www.kit.edu 

Kiel
geomar helmholtz-zentrum Für ozeanForschung kiel

www.geomar.de

KÖln
deutsches zentrum Für luFt- und raumFahrt (dlr)

www.dlr.de

leiPzig
helmholtz-zentrum Für umWeltForschung – uFz

www.ufz.de

MÜnchen
helmholtz zentrum münchen –  
deutsches Forschungszentrum 
Für gesundheit und umWelt 

www.helmholtz-muenchen.de

PotsDaM
helmholtz-zentrum potsdam –  
deutsches geoForschungszentrum gFz

www.gfz-potsdam.de

 10
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standorte der helmholtz-zentren

Deutschlandkarte
Variante 01

6

5

2

3

4

7

8 IPP

910

14

11

13

17

12

15
16

18

1 HZB

GFZ

HZDR

UFZ

HZI

DZNE

DLR

GSI

FZ Jülich

DKFZ

KIT

AWI

MDC

GEOMAR

HZG
DESY

HMGU

stanDoRte
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Alfred-Wegener-Institut,  
helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
DIREKToRIUM: Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin,  
Dr. Karsten Wurr, Verwaltungsdirektor  
Mitglieder des Direktoriums: Prof. Dr. Uwe nixdorf,  
Prof. Dr. Karen helen Wiltshire
am handelshafen 12, 27570 Bremerhaven 
telefon 0471 4831-0, telefax 0471 4831-1149 
e-Mail info@awi.de, www.awi.de 

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
DIREKToRIUM: Prof. Dr. helmut Dosch, Vorsitzender des Direktoriums, 
christian harringa, Kaufmännischer Direktor, Dr. Reinhard Brinkmann,  
Direktor des Beschleunigerbereichs, Prof. Dr. Joachim Mnich,  
Direktor für den Bereich Teilchenphysik und Astroteilchenphysik,  
Prof. Dr. christian Stegmann, Vertreter des Direktoriums in Zeuthen, 
Prof. Dr. Edgar Weckert, Direktor für den Bereich Forschung mit Photonen
notkestraße 85, 22607 hamburg 
telefon 040 8998-0, telefax 040 8998-3282 
e-Mail desyinfo@desy.de, www.desy.de

Deutsches Krebsforschungszentrum
VoRSTAnD: Prof. Dr. Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender und 
 wissenschaftlicher Vorstand, Prof. Dr. Josef Puchta, Administrativer 
Vorstand 
im neuenheimer Feld 280, 69120 heidelberg 
telefon 06221 42-0, telefax 06221 42-2995 
e-Mail presse@dkfz.de, www.dkfz.de

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
VoRSTAnD: Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vorsitzende des Vorstands, 
Klaus hamacher, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands 

Mitglieder des Vorstands: Prof. Dr. hansjörg Dittus, Prof. Rolf henke, 
Prof. Dr. Karsten Lemmer, Dr. Walther Pelzer
linder höhe, 51147 Köln 
telefon 02203 601-0, telefax 02203 67310 
e-Mail contact-dlr@dlr.de; www.dlr.de

Deutsches Zentrum für neurodegenerative  
Erkrankungen e.V. (DZnE)
VoRSTAnD: Prof. Dr. Dr. Pierluigi nicotera,  
Wissenschaftlicher Vorstand und Vorstandsvorsitzender,  
Dr. Sabine helling-Moegen, Administrativer Vorstand
ludwig-erhard-allee 2, 53175 Bonn
telefon 0228 43302-0, telefax 0228 43302-279
e-Mail information@dzne.de, www.dzne.de

Forschungszentrum Jülich
VoRSTAnD: Prof. Dr. Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender,  
Karsten Beneke, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Mitglieder des Vorstands: Prof. Dr. harald Bolt,  
Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt 
Wilhelm-Johnen-straße, 52428 Jülich 
telefon 02461 61-0, telefax 02461 61-8100 
e-Mail info@fz-juelich.de, www.fz-juelich.de 

GEoMAR helmholtz-Zentrum für ozeanforschung Kiel 
DIREKToRIUM: Prof. Dr. Peter M. herzig, Direktor,  
Michael Wagner, Verwaltungsdirektor 
Wischhofstraße 1–3, 24148 Kiel
telefon 0431 600-0, telefax 0431 600-2805
e-Mail info@geomar.de, www.geomar.de

GSI helmholtzzentrum für Schwerionenforschung Gmbh
GESchäFTSFühRUnG: Prof. Dr. Paolo Giubellino,  
Wissenschaftlicher Geschäftsführer,  
Ursula Weyrich, Administrative Geschäftsführerin,  
Jörg Blaurock, Technischer Geschäftsführer 
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt 
telefon 06159 71-0, telefax 06159 71-2785 
e-Mail info@gsi.de, www.gsi.de

helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie Gmbh
GESchäFTSFühRUnG: Prof. Dr. Bernd Rech,  
Wissenschaftlicher Geschäftsführer (komm.), Thomas Frederking,  
Kaufmännischer Geschäftsführer 
hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin 
telefon 030 8062-0, telefax 030 8062-42181  
e-Mail info@helmholtz-berlin.de, www.helmholtz-berlin.de

helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V.
VoRSTAnD: Prof. Dr. Roland Sauerbrey, Wissenschaftlicher Direktor,  
Dr. Ulrich Breuer, Kaufmännischer Direktor 
Bautzner landstraße 400, 01328 Dresden 
telefon 0351 260-0, telefax 0351 269-0461 
e-Mail kontakt@hzdr.de, www.hzdr.de

helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Gmbh
GESchäFTSFühRUnG: Prof. Dr. Dirk heinz, Wissenschaftlicher  
Geschäftsführer, Silke Tannapfel, Administrative Geschäftsführerin
inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig 
telefon 0531 6181-0, telefax 0531 6181-2655 
e-Mail info@helmholtz-hzi.de, www.helmholtz-hzi.de

helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Gmbh – UFZ
GESchäFTSFühRUnG: Prof. Dr. Georg Teutsch,  
Wissenschaftlicher Geschäftsführer, Prof. Dr. heike Graßmann,  
Administrative Geschäftsführerin 
Permoserstraße 15, 04318 leipzig 
telefon 0341 235-0, telefax 0341 235-451269 
e-Mail info@ufz.de, www.ufz.de

stand: 20. august 2018

kontaktadressen der helmholtz-zentren

helmholtz-Zentrum Geesthacht  
Zentrum für Material- und Küstenforschung Gmbh
GESchäFTSFühRUnG: Prof. Dr. Wolfgang Kaysser, Wissenschaft licher 
 Geschäftsführer, Michael Ganß, Kaufmännischer Geschäftsführer  
(bis 31.07.2018), Kay Bern, Kaufmännischer Geschäftsführer  
(ab 01.08.2018, ad interim)
Max-Planck-straße 1, 21502 geesthacht 
telefon 04152 87-1667, telefax 04152 87-1723 
e-Mail contact@hzg.de, www.hzg.de

helmholtz Zentrum München – Deutsches  
Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt Gmbh
GESchäFTSFühRUnG: Prof. Dr. Günter Wess (bis 31.07.2018),  
Prof. Dr. Matthias Tschöp (ab 01.08.2018), Wissenschaft l icher  
Geschäftsführer, heinrich Baßler, Kaufmännischer Geschäftsführer,  
Dr. Alfons Enhsen, Geschäftsführer für Wissenschaftlich-technische 
Infrastruktur
ingolstädter landstraße 1, 85764 neuherberg 
telefon 089 3187-0, telefax 089 3187-3322 
e-Mail presse@helmholtz-muenchen.de, www.helmholtz-muenchen.de

helmholtz-Zentrum Potsdam – 
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
VoRSTAnD: Prof. Dr. Reinhard F. J. hüttl, Wissenschaftlicher  
Vorstand und Sprecher des Vorstands, Dr. Stefan Schwartze,  
Administrativer Vorstand
telegrafenberg, 14473 Potsdam 
telefon 0331 288-0, telefax 0331 288-1600 
e-Mail presse@gfz-potsdam.de, www.gfz-potsdam.de

Karlsruher Institut für Technologie
PRäSIDIUM: Prof. Dr. holger hanselka, Präsident 
Vizepräsidenten: Michael Ganß (ab 01.08.2018),  
Prof. Dr. Thomas hirth, Prof. Dr. oliver Kraft,  
christine von Vangerow, Prof. Dr. Alexander Wanner
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe; campus nord: 
hermann-von-helmholtz-Platz 1, 
76344 eggenstein-leopoldshafen 
telefon 0721 608-0, telefax 0721 608-44290 
e-Mail info@kit.edu, www.kit.edu

Max-Delbrück-centrum für  
Molekulare Medizin in der helmholtz-Gemeinschaft
STIFTUnGSVoRSTAnD: Prof. Dr. Martin Lohse, 
Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher Direktor,  
Dr. heike Wolke, Administrativer Vorstand
Robert-Rössle-straße 10, 13125 Berlin-Buch 
telefon 030 9406-0, telefax 030 949-4161 
e-Mail presse@mdc-berlin.de, www.mdc-berlin.de

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
(assoziiertes Mitglied)
DIREKToRIUM: Prof. Dr. Sibylle Günter, Vorsitzende und  
Wissenschaftliche Direktorin, Dr. Josef Schweinzer, Administrativer  
Geschäftsführer Mitglieder des Direktoriums: Prof. Dr. Thomas Klinger,  
Prof. Dr. hartmut Zohm 
Boltzmannstraße 2, 85748 garching 
telefon 089 3299-01, telefax 089 3299-2200 
e-Mail info@ipp.mpg.de, www.ipp.mpg.de
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mitglieder- 
versammlung
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Dr. Karsten Wurr, Verwaltungsdirektor
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Prof. Dr. helmut Dosch, 
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Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund,  
Vorsitzende des Vorstands,  
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Vorsitzender des Vorstands
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Prof. Dr. Dr. Pierluigi nicotera,  
Wissenschaftlicher Vorstand und  
Vorstandsvorsitzender,  
Dr. Sabine helling-Moegen,  
administrativer Vorstand

Forschungszentrum Jülich Gmbh 
Prof. Dr. Wolfgang Marquardt,  
Vorstandsvorsitzender,  
Karsten Beneke, stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender

GEoMAR helmholtz-Zentrum  
für ozeanforschung Kiel 
Prof. Dr. Peter M. herzig, Direktor,  
Michael Wagner, Verwaltungsdirektor

GSI helmholtzzentrum für  
Schwerionenforschung Gmbh 
Prof. Dr. Paolo Giubellino,  
Wissenschaftlicher geschäftsführer,  
Ursula Weyrich, administrative  
geschäftsführerin

helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien  
und Energie Gmbh 
Prof. Dr. Bernd Rech,    
Wissenschaftlicher geschäftsführer (komm.),  
Thomas Frederking,   
Kaufmännischer geschäftsführer

helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.  
Prof. Dr. Roland Sauerbrey,  
Wissenschaftlicher Direktor,  
Dr. Ulrich Breuer, Kaufmännischer Direktor

helmholtz-Zentrum  
für Infektionsforschung Gmbh  
Prof. Dr. Dirk heinz,  
Wissenschaftlicher geschäftsführer, 
Silke Tannapfel, administrative geschäftsführerin

helmholtz-Zentrum für  
Umweltforschung Gmbh – UFZ 
Prof. Dr. Georg Teutsch,  
Wissenschaftlicher geschäftsführer,  
Prof. Dr. heike Graßmann, 
administrative geschäftsführerin

helmholtz-Zentrum Geesthacht  
Zentrum für Material-  
und Küstenforschung Gmbh 
Prof. Dr. Wolfgang Kaysser,   
Wissenschaftlich-technischer geschäftsführer,  
Michael Ganß,  
Kaufmännischer geschäftsführer (bis 31.07.2018)
Kay Bern, Kaufmännischer geschäftsführer  
(ab 01.08.2018, ad interim)

helmholtz Zentrum München –  
Deutsches Forschungszentrum für  
Gesundheit und Umwelt Gmbh 
Prof. Dr. Günther Wess, Wissenschaftlicher  
geschäftsführer (bis 31.07.2018),  
Prof. Dr. Matthias Tschöp (ab 01.8.2018),  
Wissenschaftlicher geschäftsführer 
heinrich Baßler, Kaufmännischer  
geschäftsführer

helmholtz-Zentrum Potsdam – 
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, SdöR* 
Prof. Dr. Reinhard F. hüttl,   
Wissenschaftlicher Vorstand und  
sprecher des Vorstands,  
Dr. Stefan Schwartze, administrativer Vorstand

Karlsruher Institut für Technologie, KdöR* 
Prof. Dr. holger hanselka, Präsident, 
Michael Ganß (ab 01.08.2018)/ 
christine von Vangerow,  
administrative Vizepräsidenten

Max-Delbrück-centrum für Molekulare Medizin 
in der helmholtz-Gemeinschaft, KdöR* 
Prof. Dr. Martin Lohse, Vorstandsvorsitzender 
und Wissenschaftlicher Direktor,  
Dr. heike Wolke, administrativer Vorstand

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
(assoziiertes Mitglied) 
Prof. Dr. Sibylle Günter,  
Vorsitzende und Wissenschaftliche Direktorin,  
Dr. Josef Schweinzer, Kaufmännischer  
geschäftsführer
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helmholtz-gemeinschaft, Berlin
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Koordinator für den Forschungsbereich  
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Prof. Dr. Dr. Pierluigi nicotera, Wissenschaft-
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neurodegenerative erkrankungen e.V. (Dzne)
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Koordinatorin für den Forschungsbereich  
Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vorsitzende  
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Prof. Dr. Wolfgang Marquardt, Vorstands- 
vorsitzender des Forschungszentrums Jülich
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aDs toulouse, Frankreich
Prof. Dr. Joël Mesot, Direktor des  
Paul scherrer instituts, Villigen, schweiz 
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Prof. Dr. Martina Brockmeier, Vorsitzende des 
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FoRSchUnGSBEREIchE
in sechs Forschungsbereichen, die auf grundlage der Programmorientierten Förderung forschen, kooperieren 

helmholtz-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler zentrenübergreifend mit externen Partnern – interdisziplinär und international.

um die entscheidung über die Finanzierung 
der Programme auf der Basis der ergeb-

nisse der Programmbegut achtung und die 
investitionspriorisie rung vorzubereiten, hat der 
senat die senatskommission eingerichtet. ihr 

gehören als ständige Mitglieder ex officio-
Vertreter von Bund und ländern sowie externe 

Vertreter für die sechs Forschungsbereiche, 
aber auch – je nach beratenem Forschungs-

bereich – wechselnde Mitglieder an. 

SEnATSKoMMISSIon

MITGLIEDERVERSAMMLUnG

Die helmholtz-gemeinschaft ist ein eingetragener Verein, seine Mitglieder sind 17 rechtlich selbstständige Forschungszentren und ein assoziiertes Mitglied. 
zentrales gremium der gemeinschaft ist – neben dem senat – die Mitgliederversammlung, der je ein wissenschaftlich-technischer und ein kaufmänni-
scher Vorstand der Mitgliedszentren angehören. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle aufgaben des Vereins. sie steckt den Rahmen für die 

 zentrenübergreifende erarbeitung von strategien und Programmen ab und hat Vorschlagsrecht für die Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des senats.

I  alfred-Wegener-institut, helmholtz-zentrum 
für Polar- und Meeresforschung

I Deutsches elektronen-synchrotron DesY

I Deutsches Krebsforschungszentrum 

I Deutsches zentrum für luft- und Raumfahrt

I Deutsches zentrum für neurodegenerative  
  erkrankungen (Dzne)

I Forschungszentrum Jülich

I geoMaR helmholtz-zentrum für ozeanforschung Kiel

I gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung

I  helmholtz-zentrum Berlin für Materialien und energie

I  helmholtz-zentrum Dresden-Rossendorf

I  helmholtz-zentrum für infektionsforschung

I  helmholtz-zentrum für umweltforschung – uFz

I  helmholtz-zentrum geesthacht  
zentrum für Material- und Küstenforschung

 I  helmholtz zentrum München – Deutsches  

Forschungszentrum für gesundheit und umwelt

 I  helmholtz-zentrum Potsdam – 
Deutsches geoForschungszentrum gFz

I  Karlsruher institut für technologie

I  Max-Delbrück-centrum für Molekulare Medizin 
in der helmholtz-gemeinschaft

I  Max-Planck-institut für Plasmaphysik 
(assoziiertes Mitglied)

PRäSIDEnT UnD PRäSIDIUM

PRäSIDEnT
Der Präsident vertritt die helmholtz-gemeinschaft nach außen und moderiert den Dialog zwischen  

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. er ist zuständig für die Vorbereitung und die umsetzung der empfehlungen des  
senats zur Programmförderung. er koordiniert die forschungsbereichsübergreifende Programmentwicklung,  

das zentrenübergreifende controlling und die entwicklung der gesamtstrategie.

VIZEPRäSIDEnTEn
Der Präsident wird von acht Vizepräsidenten unterstützt, beraten und vertreten. sechs wissenschaftliche  

Vizepräsidenten sind zugleich die Koordinatoren der sechs Forschungsbereiche. Der kaufmännisch-administrative  
Bereich ist durch zwei administrative Vizepräsidenten vertreten.

GESchäFTSFühRERIn
Die geschäftsführerin der helmholtz-gemeinschaft unterstützt, berät und vertritt den Präsidenten bei der  

Wahrnehmung seiner aufgaben und leitet die geschäftsstelle der gemeinschaft. als besondere Vertreterin in  
Verwaltungsangelegenheiten vertritt sie die helmholtz-gemeinschaft e. V. nach außen und innen.

Das Präsidium der helmholtz-gemeinschaft besteht aus dem Präsidenten, acht Vizepräsidenten  
und der geschäftsführerin.

SEnAT
Der extern besetzte senat ist neben der Mit-
gliederversammlung das zentrale gremium 
der helmholtz-gemeinschaft. Die Mitglieder 

des senats sind ex officio-Vertreter von 
Bund und ländern, Parlament und Wissen-
schaftsorganisationen sowie für drei Jahre 

gewählte Persönlichkeiten aus Wissenschaft 
und Wirtschaft. im senat werden alle 
wichtigen entscheidungen beraten. 

Der senat wählt den Präsidenten und  
die Vizepräsidenten.

SEnATAUSSchUSS DER ZUWEnDUnGSGEBER

Der ausschuss der zuwendungsgeber  
– Bund und sitzländer – beschließt die  

forschungspolitischen Vorgaben  
einschließlich der Forschungsbereiche  

für eine mehrjährige laufzeit und  
beruft die Mitglieder des senats.

GESchäFTSSTELLE
Die geschäftsstelle und  

die internationalen Büros  
in Brüssel, Moskau und 

Peking unterstützen den  
Präsidenten, die  

Vizepräsidenten und  
die geschäftsführerin  
bei der erfüllung ihrer  

aufgaben.

GesundheitErde und Umwelt Materie Schlüsseltechnologien 
(künftig: Information)

Luftfahrt, Raumfahrt  
und VerkehrEnergie

governance-struktur 
der helmholtz-gemeinschaFt

impressum

herausgeber 
hermann von helmholtz-gemeinschaft  
Deutscher Forschungszentren e.V.

Sitz der helmholtz-Gemeinschaft  
ahrstraße 45, 53175 Bonn 
telefon 0228 30818-0, telefax 0228 30818-30 
e-Mail info@helmholtz.de, www.helmholtz.de

Kommunikation und Außenbeziehungen 
geschäftsstelle Berlin 
anna-louisa-Karsch-straße 2, 10178 Berlin 
telefon 030 206329-57, telefax 030 206329-60
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