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In eigener Sache

Abschied und 
Neuanfang
Dieter Hüsken,
langjährig ver-
antwortlicher
Referent für Öf-
fentlichkeitsar-
beit der DFG, ist
zum 30. Juni
2007 in den Ru-
hestand getre-
ten. Mehr als 30
Jahre war er im Bereich Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit tätig,
wo er maßgeblich die Zeitschrif-
ten „forschung“ und „german
research“ entwickelte, deren
Chefredakteur er in den letzten
Jahren war. Das weithin beach-
tete Magazin der DFG erscheint
viermal pro Jahr in einer Auflage
von 45000 Exemplaren. Die
internationale Ausgabe „german
research“ wird in 110 Ländern
der Erde verbreitet. 

Dieter Hüsken zeichnete ins-
gesamt für das Corporate Design
der DFG verantwortlich und ent-
wickelte ein unverwechselbares
Profil der Publikationsreihen.
Schon früh legte er darüber hin-
aus einen Schwerpunkt auf die
Gestaltung von wissenschaft-
lichen Ausstellungen. Seit den
80er-Jahren wurden 20 verschie-
dene Präsentationen, darunter
„Geschichte, Kunst und Alter-
tum“, „Das Wasser der Wüste“
und „Der Neue Weg ins All“ in
29 Ländern auf vier Kontinenten
gezeigt.

Hüskens Nachfolger als Chef-
redakteur wird Marco Finetti,
langjähriger Bildungs- und 
Wissenschaftskorrespondent der
„Süddeutschen Zeitung“ in Bonn
und zuvor Leitender Redakteur
der Deutschen Universitätszei-
tung (DUZ). Die Aufgaben des
Chefs vom Dienst übernimmt 
Dr. Rembert Unterstell, bislang
schon verantwortlicher Redak-
teur für die DFG-Zeitschriften. 

Eva-Maria Streier
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Oasen in Oman
Blick auf die seit über 2500 Jahren besiedelte 
Oase Balad Seet im nordomanischen Hajarge-
birge. Am Beispiel des Oman gehen Forscher 
der sich wandelnden Wirtschaftsweise in Oasen
auf den Grund. 
Titelbild: Andreas Bürkert



Europa ist ein Wissenschafts-
standort von Weltrang. For-
schung und Entwicklung fin-

den auf Augenhöhe mit den großen
Wissens- und Innovationsregionen
in Nordamerika und in Asien statt.
Gleichzeitig besteht Europa aus 
nationalstaatlichen Forschungsräu-
men, die miteinander, aber auch
weltweit um die besten Köpfe und
die besten Forschungsergebnisse
konkurrieren. Forschung agiert
über Landesgrenzen hinweg und
hilft Barrieren zu beseitigen, die der
europäischen Integration noch im
Wege stehen. Die wachsende Zu-
sammenarbeit von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern ist ein
unverzichtbarer Schritt zu einem
Europa mit einer gemeinsamen eu-
ropäischen Identität.

Europas Alleinstellungsmerkmal
in Bezug auf wissenschaftliche Stär-
ke und Innovationspotenzial wur-
zelt in der Vielfalt seiner For-
schungslandschaften. Die Nutzung
der unterschiedlichen Systeme mit
ihren verschiedenen Ansätzen ist
derzeit noch erschwert: durch einen
fehlenden einheitlichen Rahmen für
alle Akteure in Forschung und
Lehre sowie durch fehlende ge-
meinsame Standards. Zulassungs-
voraussetzungen und Teilnahme-
bedingungen beim Wettbewerb um
Ressourcen und Fördermittel diver-
gieren teilweise noch zu stark.
Diese aus Sicht der Wissenschaft
künstliche Grenzziehung behindert
die Mobilität von Forschern und
hemmt die Innovationsdynamik.
Um diese Fragmentierung zu über-
winden, durchläuft Europa einen
Umstrukturierungsprozess hin zu
einem einheitlichen europäischen
Forschungsraum. Nicht nur ver-
pflichteten sich im Jahr 2002 die eu-
ropäischen Staats- und Regierungs-
chefs, bis 2010 jährlich drei Prozent
des nationalen Bruttoinlandspro-
dukts in Forschung und Entwick-
lung zu investieren und damit den
Abstand zwischen Europa und den
USA zu verringern. Vereinbart wur-
den auch die Beseitigung bestehen-
der Inkompatibilitäten zwischen
nationalen, transnationalen und su-
pranationalen Forschungsprogram-
men sowie die Bündelung von
Ressourcen. Ein Schlagwort für die-
sen Prozess lautet „Europäisierung2
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Der Kommentar

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner

Dynamik für 
die Forschung

Die Europäisierung von Förderprogrammen
setzt verbindliche Standards

und transparente Verfahren voraus
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von Förderprogrammen“. Diese
kann aber nur sinnvoll sein, wenn
sie der Schaffung von Wissen und
der Förderung von Innovation
dient. Europäisierung von Förder-
programmen muss sich angesichts
der Komplexität von Wissenschaft
im Einzelfall nach den spezifischen
Erfordernissen der Forschung und
den Anforderungen der Wissen-
schaftler richten. Dabei ist die opti-
male Verteilung von Ressourcen
über Ländergrenzen und -systeme
ausschlaggebend.

Die Europäisierung von Förder-
programmen sollte sich auf trans-
parente Verfahren im Interesse der
Forschungsqualität bemühen. Dies
setzt in der Praxis gemeinsame
Standards bei der Begutachtung
und Förderung voraus. Standards
schaffen eine Plattform für den
Wettbewerb um wissenschaftliche
Exzellenz in einem europäischen
Forschungsraum und erlauben die
internationale Vergleichbarkeit
konkurrierender Fördersysteme
durch die Erhebung einheitlicher
Leistungsindikatoren.

Die Europäische Kommission
greift das Erfordernis gemeinsamer
Förderverfahren und -standards in
ihrem im April 2007 veröffentlich-
ten Grünbuch „Der Europäische
Forschungsraum: Neue Perspekti-
ven“ auf. Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft hat sich mit einer eu-
ropäischen Taskforce der European
Heads of Research Councils (EURO-
HORCs) und der European Science
Foundation (ESF) zum Ziel gesetzt,
das Grünbuch aus Sicht der natio-
nalen Forschungs- und Förderorga-
nisationen Europas zu kommentie-
ren. Diese halten eine Überprüfung
eigener und supranationaler Struk-
turen und Verfahren auf ihre zu-
künftige Wettbewerbsfähigkeit für
notwendig und streben Optimie-
rungen an. So werden sie wesentli-
che Weichenstellungen auf dem
Weg hin zum 8. Forschungsrahmen-
programm mitgestalten, um zu
einer intelligenten und effektiven
Arbeitsteilung zwischen nationalen
und supranationalen (europäischen)
Förderagenturen zu gelangen.

Ein aktuelles Beispiel für eine su-
pranationale Förderagentur ist der
Europäische Forschungsrat (ERC),
den die DFG von Anfang an unter-

stützt hat. Bedingung und zugleich
Resultat dieser Unterstützung
waren und sind die angestrebten
und zwischenzeitlich verankerten
Prinzipien des ERC: Exzellenz als
alleiniges Förderkriterium sowie
ein unabhängiges und transparen-
tes Peer-Review-Verfahren. 

Die DFG betrachtet den ERC als
eine Partnerorganisation in Europa,
deren Institutionalisierung einen
Testfall für die Etablierung ge-
meinsamer Standards bei gleich-
zeitiger Intensivierung des Wettbe-
werbs auf dem Gebiet der Pionier-
und Grundlagenforschung dar-
stellt. Der ERC sieht sich zu Beginn
seiner operativen Phase mit der An-
zahl von über 9000 Anträgen allein
in der ersten Ausschreibungsrunde
der ERC-Nachwuchsförderlinie
konfrontiert. Das bedeutet Erfolg
und eine enorme Herausforderung
zugleich. Die Resonanz der Wissen-
schaftler signalisiert einen hohen
Bedarf an Fördermöglichkeiten in
Europa. Die Ende 2007 erstmals
ausgeschriebenen ERC Advanced
Grants für bereits etablierte Spit-
zenforscher werden das fortgesetz-
te Interesse der Scientific Commu-
nity höchstwahrscheinlich bestäti-
gen. Die Herausforderung für den
ERC besteht insbesondere darin,
die hohen Erwartungen der Wis-
senschaft sowie der nationalen För-
derorganisationen an ein der Exzel-
lenz verpflichtetes europäisches
Förderverfahren, das angemessen
effizient ist, zu erfüllen. Die Her-
ausforderung für die DFG und ihre
europäischen Partnerorganisation
besteht darin, den ERC auf seinem
eingeschlagenen Weg zu unterstüt-
zen und sich gleichzeitig der damit
einhergehenden Intensivierung
des Wettbewerbs zu stellen. Bei
einer weiteren Öffnung der eige-
nen Programme sowie transparen-
ten Verfahren werden sich letzt-
endlich die Förderinstitutionen mit
den besten Gutachtern, dem an-
erkannten Peer-Review-Verfahren,
einem effektiven Management
sowie den geringsten Verwaltungs-
kosten durchsetzen können. Auf
einem freien Markt der Fördermit-
tel entscheiden die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler selbst
durch ihre Anträge, welches För-
derinstrument ihrem Bedürfnis
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nach unbürokratischen Verfahren
und hohen Qualitätsstandards ge-
recht wird.

Insgesamt sehe ich im europäi-
schen Forschungsraum drei wichti-
ge Ebenen: Die nationalen Agentu-
ren, die multilateralen, von den na-
tionalen Agenturen gebildeten
Institutionen wie die ESF und die
sogenannten supranationalen, von
der EU-Kommission finanzierten
Einrichtungen wie eben der ERC.
Deren jeweils spezifische Stärken
gilt es für den europäischen For-
schungsraum zu nutzen. Die einen,
wie die DFG, kennen ihre nationa-
len Scientific Communities sehr
genau. Die anderen, wie die ESF,
sind in der Lage, komplexe interna-
tionale Verfahren und Begutach-
tungen auf hohem Niveau zu orga-
nisieren. Und wieder andere, wie
der ERC, haben die institutionelle
Flexibilität, europa- und weltweite
Ausschreibungen durchführen zu
können, ohne dabei auf nationale
Quotierungen achten zu müssen.
Diese Stärken so zu bündeln, dass
die genannten Ebenen sich gegen-
seitig ergänzen und dennoch in
einem konstruktiven Wettbewerb
stehen, muss das verbindende Ziel
aller in Europa daran Beteiligten
sein. Am Ende dieses Prozesses
könnte dann ein Europäischer For-
schungsraum stehen, in dem Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler nicht mehr um finanzielle
Ressourcen einer konkreten För-
deragentur, sondern um „Förderan-
rechte“ konkurrierten, die dann in
einem Land ihrer eigenen Wahl für
Fördermittel eingelöst werden
könnten – eine Art „Europäischer
Forschungswährungsverbund“ also,
in dem Managementaufgaben unter
den verschiedenen Akteuren je
nach Leistungsfähigkeit verteilt
sind. Zugegeben: Wir sind noch
nicht ganz soweit. Aber die DFG
stellt sich dieser Herausforderung
und gestaltet diesen Wettbewerb
zielgerichtet mit.

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner
Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft



Das Tibetische Hochplateau hat
über die letzten fünfzig Millionen Jahre 
entscheidend das globale Klima beeinflusst. 
Im Seeschlamm des Nam Co suchen 
deutsche und chinesische Forscher nach 
den Spuren folgenreicher Klima- und 
Umweltveränderungen 

Das Dach der

Tibetisches Panorama: der Salzwassersee 
Nam Co vor der Kulisse des Nyainqentanglha-
Gebirges. Oben: Einen Farbakzent der
besonderen Art setzt am Seeufer die
Feldstation der Forscher. Kleine Bilder: Eine
Bohrstation sticht in See. Darunter: Startbereit
für seismische Studien. Unten: Auf der
Arbeitsplattform wird ein Bohrkern aus dem
Wasser gezogen.



Welt als Klimasensor
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An der Spitze der Deutschen For-
schungsgemeinschaft mit ihren

knapp 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern steht ab September
2007 Dorothee Dzwonnek als neue
Generalsekretärin. Gemeinsam mit
dem Präsidenten bildet sie den Vor-
stand der DFG. Der Hauptaus-
schuss der DFG bestellte die derzei-
tige Staatssekretärin im Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz auf Vorschlag des
DFG-Präsidiums. 

Dorothee Dzwonnek (Jahrgang
1957) ist Juristin. Nach Studium und
Referendarzeit war sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin bei Profes-
sor Paul Mikat am Institut für Deut-
sche Rechtsgeschichte und Zivil-
recht an der Ruhr-Universität
Bochum, bevor sie 1987 ins Ministe-
rium für Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-
Westfalen eintrat. 1996 wurde Do-
rothee Dzwonnek zur Kanzlerin der
Universität Dortmund gewählt. Im
Jahr 2000 kehrte sie als Abteilungs-
leiterin ins nordrhein-westfälische

QUER
SCHNITT

Erste Generalsekretärin der DFG
Dorothee Dzwonnek tritt zum 1. September an die Spitze der DFG-Geschäftsstelle –
Die derzeitige Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz folgt Dr. Reinhard Grunwald 

Wissenschaftsministerium zurück,
wo sie unter anderem für Grundsatz-
angelegenheiten des Hochschulwe-
sens, für Forschungsförderung,
Hochschulmedizin sowie Europäi-
sche und Internationale Angele-
genheiten zuständig war. Von Ok-
tober 2002 bis Mai 2006 war sie stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende
des Forschungszentrums Jülich. Im
Mai 2006 berief sie der damalige
Wissenschaftsminister des Landes
Rheinland-Pfalz, Professor E. Jürgen
Zöllner, als Staatssekretärin ins Wis-
senschaftsministerium des Landes. 

Dorothee Dzwonnek tritt die
Nachfolge des amtierenden DFG-
Generalsekretärs Dr. Reinhard
Grunwald an, der am 31. August
2007 in den Ruhestand tritt. Nach
Auffassung von Präsidium und
Hauptausschuss der DFG deckt
Frau Dzwonnek durch ihre beein-
druckende Karriere das gesamte
Spektrum zwischen Universität und
Politik in hervorragender Weise ab
und ist als Führungsperson für ein
hochprofessionelles und zugleich
persönlich geprägtes Umfeld wie
die DFG bestens geeignet.

Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sowie die interes-

sierte Öffentlichkeit können sich
künftig umfassend über Publika-
tionsmöglichkeiten im Open Access
(für Nutzer kostenloser Zugang) in-
formieren. Die zentrale Informa-
tions- und Kommunikationsplatt-
form www.open-access.net wird 
von der DFG gefördert und soll mit
praxisnahen Handreichungen Wis-
senschaftler und Institutionen bei
der konkreten Umsetzung des
Open Access unterstützen. 

Die DFG fördert die Internetplatt-
form seit September 2006. Sie bietet
Informationen zu Publikationsstra-
tegien, Kosten und rechtlichen As-
pekten sowie Argumentationshilfen
rund um das Thema Open Access
und richtet sich auch an Fachver-
bände, Forschungseinrichtungen,
Hochschulen, Bibliotheken und
Verlage. 

Internetplattform weist Wege
zum entgeltfreien Publizieren
Website unterstützt Wissenschaftler durch praxisnahe 
Informationen bei der Umsetzung von Open Access

An dem Projekt sind die Univer-
sitäten Bielefeld, Göttingen und
Konstanz sowie die Freie Univer-
sität Berlin beteiligt, die zu den Vor-
reitern der Open-Access-Bewe-
gung gehören. Die Plattform wird
von der Allianz der Wissenschafts-
organisationen und der Deutschen
Initiative für Netzwerkinformation
e.V. (DINI) unterstützt. In je eige-
nen Bereichen der Plattform ergän-
zen spezifische Informationen aus
der Max-Planck-Gesellschaft und
der Helmholtz-Gemeinschaft das
Angebot.

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft setzt sich für den welt-
weit freien und kostenlosen Zugang
zu den Ergebnissen öffentlich ge-
förderter Forschung ein und fordert
alle von ihr geförderten Wissen-
schaftler auf, ihre Forschungser-
gebnisse möglichst auch im Open
Access zu publizieren. 
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Mit einer Lasershow, einem Auf-
tritt des Kabarettisten Vince

Ebert und des Saxophon-Quartetts
„Double XX“ feierten die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung das 30-jährige Be-
stehen des Heinz Maier-Leibnitz-
Preises. Zur Festveranstaltung im
Forum der Bonner Kunst- und Aus-
stellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland konnte DFG-Präsi-
dent Professor Matthias Kleiner
mehr als 250 Gäste begrüßen, dar-
unter auch Bundesforschungsmi-
nisterin Dr. Annette Schavan. Sie
betonte in ihrer Festansprache,
dass die Preisträgerinnen und
Preisträger des gemeinsam vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung und der Deutschen
Forschungsgemeinschaft vergebe-
nen Preises der beste Beweis dafür
sind, „dass es in Deutschland 
hochbegabten wissenschaftlichen
Nachwuchs gibt, der mit Begeiste-
rungsfähigkeit, Leidenschaft und
hohem persönlichen Engagement
schon in jungen Jahren außerge-
wöhnliche, international sichtbare
Forschungsergebnisse erzielt“.

Die aktuellen Forschungsthemen
der diesjährigen Preisträgerinnen
und Preisträger bestätigen dies.
Ausgezeichnet wurden der Astro-
physiker Eric Bell, der Strömungs-
mechaniker Michael Dumbser, der
Mediziner Veit Hornung, der Expe-
rimentalphysiker Stefan Linden, die
Informatikerin Nicole Schweikardt
und der Meeresökologe Christian
Wild. Das Besondere im Rahmen
der Festveranstaltung: Heinz
Maier-Leibnitz-Preisträger vergan-
gener Jahre hielten die Laudatio auf
die Preisträger dieses Jahres.

Die Festveranstaltung, moderiert
vom scheidenden DFG-Vizepräsi-
denten Professor Jürgen Nehmer,
zugleich Vorsitzender des Aus-
wahlausschusses, erinnerte daran,
dass es von Anfang an das Anliegen
des Preises war, exzellenten Nach-

Nachhaltiger Ansporn für den
wissenschaftlichen Nachwuchs
Seit dreißig Jahren verleiht die DFG den Heinz Maier-
Leibnitz-Preis – Festveranstaltung in Bonn

wuchs für bisher erzielte For-
schungsergebnisse auszuzeichnen
und sie zu weiterer wissenschaft-
licher Arbeit zu ermutigen. Das
trieb auch den damaligen DFG-Prä-
sidenten Heinz Maier-Leibnitz an,
einen entsprechenden Preis zu eta-
blieren. Das Ergebnis: 1977 richtete
der damalige Bundesminister für
Bildung und Wissenschaft, Helmut
Rohde, den „Preis für wissenschaft-
liche Nachwuchskräfte“ ein, der
1978 zum ersten Mal verliehen
wurde. 1980 erhielt der Preis zu
Ehren von Heinz Maier-Leibnitz
dessen Namen. 

Mit der Etablierung des Preises
betraten das Ministerium und die
DFG Neuland und läuteten rückbli-
ckend eine Erfolgsgeschichte ein,
die weit über die 30-jährige Ge-
schichte mit insgesamt 279 über-
durchschnittlich erfolgreichen
Preisträgerinnen und Preisträgern –
übrigens mit einem Durchschnitts-
alter von 30 Jahren – hinausgeht.
Im Jahr 2005 platzierten die 18
wichtigsten Einrichtungen in
Deutschland, die Forschen und For-
schung fördern, in einer Umfrage
des Magazins „Bild der Wissen-
schaft“ den Heinz Maier-Leibnitz-
Preis auf den dritten Platz der 
Top Ten der deutschen Wissen-
schaftspreise, hinter dem Gottfried
Wilhelm Leibniz-Preis der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und
dem Deutschen Zukunftspreis des
Bundespräsidenten. 

www.dfg.de/aktuelles_presse/preise/
leibnitz_preis/index.html

▼

Eine spektakuläre Lasershow eröffnete 
die Festveranstaltung zum dreißigjähri-
gen Bestehen des Heinz Maier-Leibnitz-
Preises. Unten:  Zusammen mit Bundes-
forschungsministerin Dr. Annette
Schavan, DFG-Präsident Professor 
Matthias Kleiner und DFG-Vizepräsident
Professor Jürgen Nehmer präsentieren
sich die diesjährigen Heinz Maier-Leib-
nitz-Preisträgervor der Bonner Kunst-
und Ausstellungshalle.
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chon der Ort war ungewöhnlich:
Auf der Essener Zeche Zollver-

ein, dem zum Weltkulturerbe erho-
benen Relikt aus Deutschlands
Kohle-Zeit, verliehen DFG und
Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft Mitte Juni den dies-
jährigen Communicator-Preis für
die herausragende Vermittlung
von Forschungsergebnissen in die
Öffentlichkeit. Doch damit nicht
genug: Auf dem Dach der Kohlen-
waschanlage, wo früher die Kum-
pel inmitten von Hitze, Lärm und
Staub das „schwarze Gold“ sieb-
ten, war einen ganzen Abend vom
„ewigem Eis“ die Rede.

Ermöglicht hatten das außerge-
wöhnliche Zusammentreffen die 
15 Wissenschaftler, die als erste
Forschergruppe mit dem  bedeu-
tendsten Preis für Wissenschafts-
kommunikation in Deutschland
ausgezeichnet wurden – die Ar-
beitsgruppe Glaziologie des Al-
fred-Wegener-Instituts (AWI) in
Bremerhaven. Seit zwei Jahrzehn-
ten suchen die Forscher um den
Geophysiker Professor Heinz Mil-
ler in Arktis und Antarktis Antwor-

ten auf die wohl drängendste
Menschheitsfrage, die nach der
Veränderung des Klimas. Wie sie
dabei etwa den mit 900 000 Jahren
ältesten Eiskern weltweit erbohr-
ten und welche Aufschlüsse dieser
über die beiden größten Umwelt-
killer Kohlendioxid und Methan
gibt – das ist nicht nur für Fachkrei-
se von höchster Bedeutung. Von
Anfang an brachten die Glaziolo-
gen ihre Arbeit auch der Öffent-
lichkeit nahe. Mit Zeitungsbeiträ-
gen und Vorträgen, in Rundfunk
und Internet, mit Ausstellungen
und Videoinstallationen verban-
den sie geschickt Wissenschaft mit
dem Reiz des „ewigen Eises“. 

Für die Glaziologen selbst war
dies seit jeher „eine Selbstverständ-
lichkeit und Verpflichtung“, wie
Heinz Miller in seiner Dankesrede
vor mehr als 200 Gästen aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik
betonte; für die Jury des Communi-
cator-Preises war es allemal Grund,
die mit 50 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung dieses Jahr nach Bre-
merhaven zu vergeben. Sie lobte
zudem, wie auch DFG-Präsident
Professor Matthias Kleiner in seiner
Laudatio, „die sachliche und diffe-
renzierte Art“, mit der Miller und
seine Gruppe in der aktuellen Kli-
madebatte Akzente setzen. Wie all-
gegenwärtig ihr Forschungsgebiet
ist, zeigte übrigens auch das hefti-
ge Unwetter, das sich pünktlich zur
Preisverleihung über Zeche Zoll-
verein entlud.       

Marco Finetti

Communicator-Preis 2007

Bohre im Eis und rede darüber
Glaziologen gelingt beispielhafte Vermittlungsarbeit

S

Leuchtende Auszeichnung: Ein
Hologramm in Form eines Eiskristalls
symbolisiert den Communicator-Preis
2007, den der Eisforscher Heinz Miller
(Mitte) und seine Arbeitsgruppe
entgegennehmen konnten. Mit Miller
freuen sich DFG-Pressesprecherin Eva-
Maria Streier und der stellvertretende
Generalsekretär des Stifterverbandes,
Volker Meyer-Guckel. 

Im Kampf gegen
Armutskrankheiten

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft unterstützt im Rahmen

einer neuen Förderinitiative Projek-
te, in denen deutsche und afrikani-
sche Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler gemeinsam Infek-
tionskrankheiten erforschen. Geför-
dert werden Projekte, die sich mit
den infektionsbiologischen Vorgän-
gen und der begleitenden sozial-
wissenschaftlichen Forschung zu
diesen oft armutsbedingten Krank-
heiten beschäftigen. Ziel ist die
langfristige Vernetzung der deut-
schen und afrikanischen Forschung
und die Stabilisierung der beruf-
lichen Karrieren afrikanischer Nach-
wuchswissenschaftler. 

Infektionskrankheiten kosten
jährlich viele Millionen Menschen
das Leben. Besonders betroffen
sind große Teile des afrikanischen
Kontinents. Während die Erfor-
schung und Bekämpfung von
Krankheiten wie Malaria, Tuberku-
lose und AIDS bereits in großen
internationalen Programmen geför-
dert werden, steht die Forschung zu
anderen, ähnlich schwerwiegen-
den Infektionskrankheiten bei
Menschen und Nutztieren oft im
Hintergrund. Die DFG hofft daher,
dass im Rahmen der Initiative be-
sonders auch Projekte zu diesen
vernachlässigten Krankheiten ge-
fördert werden können. 

Die Kooperationsprojekte sollen
in gleichgewichtiger Partnerschaft
zu gegenseitigem Nutzen angelegt
sein und langfristig der deutschen
Wissenschaft in Afrika Forschungs-
möglichkeiten erschließen, die für
die Infektionsbiologie wichtig sind
und für die in Europa die Vorausset-
zungen fehlen. Das gilt unter ande-
rem für die Bereiche Epidemiologie,
Infektionsgenetik und Immunolo-
gie. Zugleich möchte die DFG über
die bewilligten Projekte einen ef-
fektiven und differenzierten Beitrag
zum Auf- und Ausbau von For-
schungskapazitäten auf der afrika-
nischen Partnerseite leisten. Die
DFG trägt in diesem Programm, das
über maximal acht Jahre laufen soll,
auch die Fördermittel für die Ko-
operationspartner der deutschen
Antragsteller. 



Sprache ist mehr als Worte“ –
unter diesem Motto ist im „Jahr

der Geisteswissenschaften“ nicht
nur das Ausstellungsschiff MS Wis-
senschaft unterwegs. Die verschie-
denen Facetten von Sprache und
ihrer Erforschung waren auch ein
zentrales Thema des Wissenschafts-
sommers 2007, der im Juni über
35000 Besucher in die Essener
Innenstadt lockte. Mit Unterstüt-
zung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft haben dort auch Projek-
te der Universitäten Hamburg und
Frankfurt/Main ihre Arbeit präsen-
tiert. Hier standen die modernen
Kommunikationsmedien und die
Gebärdensprache im Mittelpunkt.

Mit einer feierlichen Schiffstaufe
durch Bundesforschungsministerin
Annette Schavan ging das Ausstel-
lungsschiff von „Wissenschaft im
Dialog“ am 4. Juni in Hamburg auf
die Reise. Die MS Wissenschaft
wird bis Ende Oktober 2007 in 34
Städten zwischen Kiel und Passau
vor Anker gehen und Besuchern
einen bunten Mix an Themen und
Exponaten rund um das Thema

Sprache und Kommunikation vor-
stellen. Erstmals sind auch Projekte
aus der Förderung der DFG an
Bord. Anhand interaktiver Expona-
te vermittelt die Linguistin Karin
Donhauser von der Berliner Hum-
boldt-Universität die Entwicklung
der deutschen Sprache und gibt Be-
suchern die Möglichkeit, aktiv an
einem laufenden Forschungspro-
jekt teilzunehmen: Ein Sprachtest
untersucht, wie sich Neuerungen in
der deutschen Sprache in verschie-
denen Regionen des Landes ausge-
breitet haben. Der Hamburger
Volkskundler Gerrit Herlyn stellt
das Phänomen der Mixtapes in den
Mittelpunkt. Die Ausstellung „Kas-
settenGeschichten“ macht am Bei-
spiel von 21 Biographien deutlich,
welche Bedeutung diese individuell
bespielten und gestalteten Kasset-
ten als Kommunikationsmedien
und Träger populärer Kultur haben. 

Beim Wissenschaftssommer auf
dem Essener Kennedyplatz präsen-
tierten sich über 40 Hochschulen
und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen mit Themen aus den

Geistes- und Sozialwissenschaften.
Besucher nahmen die Gelegenheit
wahr, sich bei Workshops, Vorträ-
gen, Theateraufführungen und im
Gespräch mit den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern vor
Ort über die aktuelle Forschung zu
informieren und auszutauschen.
Mit Unterstützung der DFG zeigten
der Hamburger Volkskundler und
Leibniz-Preisträger Thomas Hen-
gartner und sein Team erstmals die
Ausstellung „Gegenwart und Zu-
kunft der Kommunikation“. Sie be-
leuchtet am Beispiel des Handys
und des Internets, wie sich die Be-
ziehung von Menschen und Kom-
munikationsmedien im Alltag ent-
wickelt und verändert hat. Wer sich
für das Thema Gebärdensprache
interessierte, konnte in den Veran-
staltungen der Frankfurter Linguis-
tin Helen Leuninger und ihres
Teams etwas über die Struktur und
Erforschung dieser Sprache ken-
nenlernen. Besonderen Spaß daran
hatten Grundschulkinder, die in ei-
gens für sie konzipierten Works-
hops spielerisch an das Thema her-
angeführt wurden. 
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Wissenschaftssommer 2007:
Sprache und Kommunikation
DFG-Projekte präsentieren sich auf der MS Wissenschaft
und auf dem „Jahrmarkt der Wissenschaften“ in Essen

Luftballons für attraktive und verständlich
präsentierte Wissenschaft: Ganze Schul-
klassen nahmen an kindgerechten Veran-
staltungen im Rahmen des diesjährigen
Wissenschaftssommers teil. Eine Vielzahl
von Angeboten lockte jung und alt in die
Zeltstadt auf dem Essener Kennedyplatz.
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Im Rahmen einer Feierstunde im
Deutschen Museum Bonn wurden

der japanische Bauingenieur Pro-
fessor Hideo Nakamura und der
ehemalige Direktor des Berliner
Paul-Drude-Instituts für Festkörper-
elektronik, Professor Klaus H. Ploog,
mit dem Eugen und Ilse Seibold-
Preis der Deutschen Forschungsge-
meinschaft ausgezeichnet. Der mit
je 10 000 Euro dotierte Preis, be-
nannt nach dem früheren DFG-Prä-
sidenten und seiner Gattin, würdigt
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die sich in besonderer
Weise um die deutsch-japanische
Verständigung verdient gemacht
haben. Der Preis wurde in diesem
Jahr zum sechsten Mal verliehen.

Hideo Nakamura setzt sich seit
über 40 Jahren intensiv für die Be-
gegnung von jungen deutschen
und japanischen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern ein. Bei
Sommerschulen und Austauschpro-

grammen bekommen japanische
und deutsche Studierende durch
seine Initiative die Gelegenheit, das
jeweils andere Land besser kennen
zu lernen. Wissenschaftlich be-
schäftigt sich Nakamura mit Ver-
kehrsplanung und leitet seit seiner
Emeritierung 1996 das eigens für
ihn gegründete Institute for Trans-
port Policy Studies in Tokio.

Zahlreiche Aufenthalte in Japan
gingen dem Ausbau einer intensi-
ven deutsch-japanischen Zu-
sammenarbeit in der Wissenschaft
voraus, die Klaus H. Ploog als Direk-
tor des Paul-Drude-Instituts in Ber-
lin vorangetrieben hat. Dabei hat
sich Ploog nicht nur für den Wissen-
schaftleraustausch, vor allem auf
dem Gebiet der Halbleiterfor-
schung, sondern auch als ehrenamt-
licher Leiter des Arbeitskreises Wis-
senschaft des Japanisch-Deutschen
Zentrums in Berlin engagiert. Auch
nach seiner Emeritierung Ende
2006 pflegt Ploog die Kooperation
mit Japan: derzeit als Gastprofessor
am Tokyo Institute of Technology.

Den Festvortrag zum Thema
„Mechanismen des Altern“ hielt
Professor Johannes Dichgans, Neu-
rologische Klinik der Universität
Tübingen.

Verdienste um die deutsch-
japanische Verständigung
Eugen und Ilse Seibold-Preis 2007 an zwei Wissenschaftler
verliehen – 10 000 Euro für jeden Preisträger

Strahlende Gesichter nach der Eugen 
und Ilse Seibold-Preisverleihung:
Zusammen mit DFG-Präsident
Professor Matthias Kleiner stellen
sich die beiden Preisträger Professor
Hideo Nakamura (links) und Professor
Klaus Ploog  dem Fotografen.

Ausgezeichnete Studien
über Quantengruppen

Der aus Vietnam stammende Ma-
thematiker Hô Hai Phùng ist mit

dem von Kaven-Ehrenpreis für Ma-
thematik ausgezeichnet worden. Er
erhielt den zum zweiten Mal verge-
benen persönlichen Preis als Aus-
zeichnung für seine herausragen-
den Arbeiten auf dem Gebiet der
Quantengruppen. Den Rahmen für
die Preisverleihung bildete die erste
gemeinsame Konferenz der Deut-
schen Mathematiker-Vereinigung
und der Gesellschaft für Didaktik
der Mathematik in Berlin. Der von
Kaven-Ehrenpreis ist mit 10 000
Euro dotiert und speist sich aus der
im Dezember 2004 von dem Det-
molder Mathematiker Herbert von
Kaven und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft ins Leben 
gerufenen Stiftung.

Hô Hai Phùng arbeitet an der
Universität Duisburg-Essen im Um-
feld der Gruppe der beiden Gott-
fried Wilhelm Leibniz-Preisträger
Professor Hélène Esnault und Pro-
fessor Eckart Viehweg. Er stammt
aus Hanoi, Vietnam, und wird seit
2003 im Heisenberg-Programm der
DFG gefördert. Seine Begabung fiel
schon mit 17 Jahren auf, als er als
Mitglied der vietnamesischen Ma-
thematik-Olympia-Mannschaft zu
einem Studium an der Moskauer
Lomonosov-Universität aufbrach,
das er im Alter von 22 Jahren mit
dem Diplom abschloss. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion
setzte Phùng sein Studium in Mün-
chen fort und wurde dort mit 26 Jah-
ren promoviert. Im Jahr 2004 habi-
litierte er sich an der Universität 
Duisburg-Essen (Campus Essen)
mit der Arbeit „On Representation
Theory of Matrix Quantum Groups
of Type A“. 

Die im Rahmen seines Heisen-
berg-Stipendiums geplanten For-
schungsvorhaben bauen auf seinen
bisherigen Arbeiten zur Tannaka-
Dualität auf und führen diese mit
wichtigen neuen Forschungsthe-
men mit Bezug zur Algebraischen
Geometrie wie der Theorie der
Vektorbündel oder Fundamental-
gruppen projektiver Varietäten
weiter.

www.dfg.de▼



Wie Klinik und Forschung einan-
der befruchten können, zeigen Bei-
spiele aus der Praxis. Besonders zu
nennen sind hier die Exzellenzclus-
ter an den Universitäten Dresden,
Gießen/Frankfurt und Hannover zu
den Themen „Regenerative Thera-
pie: Von Zellen zu Geweben zu
Therapien“, das „Kardio-pulmona-
le System“ und „Von Regenerativer
Biologie zu Rekonstruierender The-
rapie (REBIRTH)“, die die DFG an-
lässlich des Tages der Gesundheits-
forschung im Februar 2007 in Berlin
vorgestellt hat. 

Nähere Informationen zu den ge-
nannten Programmen und Initiati-
ven sind gesammelt unter www.
dfg.de/aktuelles_presse/themen_d
okumentationen/spagat_klinik_for-
schung/index.html zu finden. Dort
sind auch die Ansprechpartner in
der DFG-Geschäftsstelle genannt.
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Ärzte, die neben ihrer Ausbil-
dung in der Klinik forschen,

müssen besondere Schwierigkeiten
überwinden: Die hohen Anforde-
rungen für die Zulassung als Fach-
arzt oder ähnliche Qualifikations-
schritte lassen kaum Zeit für 
wissenschaftliche Forschung. Die
DFG setzt sich daher in ihrer För-
derpolitik dafür ein, die Bedingun-
gen für die Klinische Forschung zu
verbessern. Forschende Ärzte neh-
men eine wichtige Mittlerfunktion
wahr, um Ergebnisse aus der
Grundlagenforschung in die klini-
sche Anwendung zu transportie-
ren. Medizinischer Fortschritt ist
nach Auffassung der DFG ohne sie
nicht denkbar.

Um die Bedingungen für for-
schende Ärzte zu verbessern, hat
die DFG Anfang 2007 ihr Emmy
Noether-Programm modifiziert und
die Antragsfristen für alle appro-
bierten Medizinerinnen und Medi-
ziner auf sechs Jahre nach der Pro-
motion verlängert. Damit trägt die
DFG den längeren Qualifikations-
zeiten der Ärzte Rechnung. Für alle
anderen Antragsteller gilt im Emmy
Noether-Programm eine Vierjah-
resfrist nach der Promotion, die Kin-
dererziehungszeiten oder andere
einzelfallbedingte Kriterien einbe-
zieht und starre Altersgrenzen ab-
gelöst hat. Eine Stärkung der medi-
zinischen Forschung sieht die DFG
auch im Erfolg der vor einem Jahr
eingeführten Heisenberg-Professur.
Unter den sieben bewilligten Anträ-
gen stammen vier aus der Medizin. 

Des Weiteren hat die Senatskom-
mission für Klinische Forschung der
DFG zum Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst der Länder (TV-L)
im Februar 2007 Stellung genom-
men. Der Tarifvertrag enthält
Sonderregelungen für Universitäts-
kliniken, die für überwiegend pa-
tientenversorgend tätige Mediziner
eine deutlich höhere Grundvergü-
tung vorsehen. Die Senatskommis-
sion weist auf die daraus entstehen-

de Schlechterstellung von vorran-
gig forschenden Medizinern hin.
Sie fordert die Klinikverwaltungen
auf, die Möglichkeiten des Tarifver-
trages zur Gewährung von Zulagen
zu nutzen, um hier wenigstens teil-
weise einen Ausgleich zu schaffen.
Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft verbindet damit die Hoffnung,
den ohnehin risikoreichen Weg in
eine wissenschaftliche Karriere in
der Medizin, der jetzt gegenüber
der Patientenversorgung auch noch
finanzielle Nachteile mit sich
bringt, aufwerten zu können. 

Wirkungsvolle Impulse 
für die Klinische Forschung
Klinik und Forschung: DFG unterstützt Initiativen
zur Verbesserung der Situation forschender Ärzte 

Namen und Nachrichten

Zum 28. Februar 2007 ist PD Dr. 
Hans-Joachim Bode (rechts),

Programmdirektor für Zoologie
und weitere biowissenschaftliche
Fächer, nach mehr als 23-jähriger
Zugehörigkeit aus der DFG-
Geschäftsstelle ausgeschieden.
DFG-Präsident Matthias Kleiner
unterstrich bei seinem Abschied,
dass Bode über viele Jahre „für
die zoologischen Fachdisziplinen
das Gesicht der DFG war“. Er
habe sich „mit großem persön-
lichen Engagement für den
Arten- und Tierschutz einge-
setzt“ und den Biowissenschaften
nachwirkende Impulse gegeben.

Dr.-Ing. Walter Lachenmeier,
der zum 31. März 2007 in den Ru-
hestand getreten ist, nahm 1977
als Referent für Maschinenbau
seinen Dienst in der DFG auf. Seit

2001 war er Lei-
ter der Gruppe
Ingenieurwis-
senschaften.
„Er hat die Ver-
fahrenstechnik
aus dem Schat-
ten des Maschi-
nenbaus heraus
zur Selbststän-
digkeit beglei-

tet“, unterstrich der DFG-Präsi-
dent bei seiner Verabschiedung.
Hier wie in anderen Feldern habe
Lachenmeier „wie ein Pionier“
für die ingenieurwissenschaft-
lichen Disziplinen in Deutschland
gewirkt.

Zum 30. Juni 2007 ist Dr. Joa-
chim Mönkediek (oben rechts) aus
dem aktiven Dienst der DFG aus-
geschieden. Der Physiker wirkte
seit 1978 in der DFG-Geschäfts-
stelle. Zuletzt leitete er die Gruppe
„Wissenschaftliche Geräte und 
Informationstechnik“. Bei seiner
Verabschiedung hob Kleiner den
nachhaltigen Erfolg der geleiste-
ten Arbeit hervor und betonte,
dass sich Mönkediek hohe Ver-
dienste um die Infrastrukturförde-
rung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft erworben habe.
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist die zentrale Selbstverwaltungsorgani-
sation der Wissenschaft. Nach ihrer Satzung hat sie den Auftrag, „die Wissenschaft in
allen ihren Zweigen“ zu fördern. Die DFG unterstützt und koordiniert Forschungsvor-
haben in allen Disziplinen, insbesondere im Bereich der Grundlagenforschung bis hin
zur angewandten Forschung. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses. Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der DFG
Anträge auf Förderung stellen. Die Anträge werden Gutachtern der Fachkollegien vor-
gelegt, die für jeweils vier Jahre von den Forschern in Deutschland in den einzelnen 
Fächern gewählt werden. 

Bei der Forschungsförderung unterscheidet die DFG verschiedene Verfahren: In der
Einzelförderung im Normalverfahren kann jeder Forscher Beihilfen beantragen, wenn
er für ein von ihm selbst gewähltes Forschungsprojekt Mittel benötigt. Im Schwerpunkt-
verfahren arbeiten Forscher aus verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen und
Laboratorien im Rahmen einer vorgegebenen Thematik oder eines Projektes für eine
begrenzte Zeit zusammen. Die Forschergruppe ist ein längerfristiger Zusammenschluss
mehrerer Wissenschaftler, die in der Regel an einem Ort ein Thema gemeinsam bear-
beiten. In den Hilfseinrichtungen der Forschung sind besonders personelle und appara-
tive Voraussetzungen für wissenschaftlich-technische Dienstleistungen konzentriert. 

Sonderforschungsbereiche (SFB) sind langfristige, in der Regel auf 12 Jahre angelegte
Forschungseinrichtungen der Hochschulen, in denen Wissenschaftler im Rahmen eines
fächerübergreifenden Forschungsprogramms zusammenarbeiten. Neben den ortsge-
bundenen und allen Fächern offen stehenden SFB werden Transregio angeboten, bei
denen sich verschiedene Standorte zu einem thematischen Schwerpunkt zusammen-
schließen. Eine weitere Variante sind Kulturwissenschaftliche Forschungskollegs, mit
denen in den Geisteswissenschaften der Übergang zu einem kulturwissenschaftlichen
Paradigma unterstützt werden soll. Eine Programmergänzung stellen Transferbereiche
dar. Sie dienen der Umsetzung der in einem SFB erzielten Ergebnisse wissenschaft-
licher Grundlagenforschung in die Praxis durch die Kooperation mit Anwendern. 

Forschungszentren sind ein wichtiges strategisches Förderinstrument der DFG. Sie sol-
len eine Bündelung wissenschaftlicher Kompetenz auf besonders innovativen For-
schungsgebieten ermöglichen und in den Hochschulen zeitlich befristete Forschungs-
schwerpunkte mit internationaler Sichtbarkeit bilden.

Graduiertenkollegs sind befristete Einrichtungen der Hochschulen zur Förderung des
graduierten wissenschaftlichen Nachwuchses. Im Zentrum steht ein zusammenhängen-
des, thematisch umgrenztes Forschungs- und Studienprogramm. Graduiertenkollegs
sollen die frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit der Doktorandinnen und Doktoran-
den unterstützen und den internationalen Austausch intensivieren. Sie stehen ausländi-
schen Kollegiaten offen. In Internationalen Graduiertenkollegs bieten deutsche und aus-
ländische Universitäten gemeinsam ein strukturiertes Promotionsprogramm an. Zusätz-
liche Förderungsmöglichkeiten bestehen im Heisenberg-Programm sowie im Emmy
Noether-Programm.

Die Exzellenzinitiative fördert die universitäre Spitzenforschung mit dem Ziel, den Wis-
senschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken. Dazu dienen drei Förderlinien:
Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und hochschulbezogene Zukunftskonzepte. 

Die DFG finanziert und initiiert außerdem Maßnahmen zur Förderung des wissen-
schaftlichen Bibliothekswesens, stattet Rechenzentren mit Computern aus, stellt Groß-
und Kleingeräte für Forschungszwecke zur Verfügung und begutachtet Anträge auf
Ausstattung mit Apparaten. Auf internationaler Ebene hat sie die Aufgabe der Vertre-
tung der Wissenschaft in internationalen Organisationen übernommen, koordiniert und
finanziert den deutschen Anteil an großen internationalen Forschungsprogrammen und
unterstützt die wissenschaftlichen Beziehungen zum Ausland. 

Eine weitere wesentliche Aufgabe der DFG ist die Beratung von Parlamenten 
und Behörden in wissenschaftlichen Fragen. Eine große Zahl von Fachkommissionen
und Ausschüssen liefert wissenschaftliche Grundlagen für Gesetzgebungsmaßnahmen,
vor allem im Bereich des Umweltschutzes und der Gesundheitsvorsorge.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist der Rechtsform nach ein Verein des bürger-
lichen Rechts. Ihre Mitglieder sind wissenschaftliche Hochschulen, die Akademien der
Wissenschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren, Forschungseinrichtungen von allgemeiner wissen-
schaftlicher Bedeutung sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Verbänden. Zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erhält sie Mittel vom Bund und den Ländern sowie eine jährli-
che Zuwendung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.
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Auch in Zeiten
elektronischer
Kommunika-

tion hat die „Umlaufmappe“ nicht
ausgedient. Versehen mit umfangrei-
chen Inhalten werden sie von Boten
den Adressaten in der Geschäftsstel-
le zur Bearbeitung vorgelegt.




