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Das Heiligenberg-institut 

1946 bis  1972
Zur geschichte einer Forschungseinrichtung  
der nachkriegszeit

bei meinem Heiligenberg-aufenthalt im Herbst 2009 kam ich mit jüngeren Men-

schen ins gespräch, die schon seit vielen Jahren in Heiligenberg wohnen: sie waren gut 

informiert über die geschichte Heiligenbergs, jedoch von der früheren existenz des 

Heiligenberg-instituts hatten sie keine Kenntnis. Diese unkenntnis ist natürlich nicht 

verwunderlich, liegt doch das ende der instituts-Zeit bereits 40 Jahre zurück. Die nur 26 

Jahre währende geschichte des instituts konnte sicherlich auch keine Verankerung im 

kollektiven gedächtnis Heiligenbergs bewirken. außerdem weist nichts mehr auf die 

frühere existenz des instituts hin, keinerlei spuren, kein Hinweisschild, nichts. Dennoch 

war ich im Moment bestürzt darüber, dass diese für meine Kindheit und frühe Jugend so 

bedeutsame vitale Welt des institutes in Vergessenheit geraten war. so kam ich zu dem 

spontanen entschluss, diese versunkene Welt wenigstens auf dem Papier zu erhalten.

Da sich vor mir leider noch niemand der bearbeitung dieses themas angenommen 

hat (es existiert lediglich eine kurze zweiseitige Darstellung von 1967), liegt keinerlei se-

kundärliteratur vor, auf die ich mich beziehen könnte. auch die Quellenlage ist dürftig, 

so dass ich in hohem Maße auf die befragung von Zeitzeugen angewiesen war. Diese 

Zeitzeugenarbeit stellte sich insofern als schwierig dar, als fast alle Personen verstorben 

sind, die ich aus der damaligen Zeit kannte. so versuchte ich, jüngere beschäftigte aus 

der Ära des Heiligenberg-institutes aufzuspüren. Dies gelang mir mit viel glück, wobei 

mir häufig der Zufall zu Hilfe kam. so konnte ich eine Vielzahl an interessanten und 

aufschlussreichen gesprächen führen, die meine recherche schrittweise voranbrachten. 

Die meisten der befragten Personen präsentierten sich trotz ihres inzwischen hohen al-

ters in geistiger Frische und konnten aus einem bewundernswerten langzeitgedächtnis 

schöpfen. Da sich meine gesprächspartner zumeist mit Freude an die vergangenen Zei-

ten erinnerten und mit lust davon erzählten, war diese Kommunikation für mich häufig 

ein erlebnis, für das ich sehr dankbar bin.
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leider glichen meine nachforschungen oft einem Wettlauf mit der Zeit. Meine ge-

sprächspartner waren zum großen teil hochbetagt, und so passierte es, dass briefe nicht 

mehr beantwortet und das telefon nicht mehr abgenommen wurde, die betreffenden 

waren verstorben. andere Zeitzeugen erkrankten so schwer, dass sie keine gespräche 

mehr führen konnten.

Manche der ehemaligen institutsangehörigen meinten zu mir, diese abhandlung 

hätte viel früher geschrieben werden sollen. Das ist sicher richtig, aber ich habe wahr-

scheinlich die letzte gelegenheit wahrgenommen, das Heiligenberg-institut darzustel-

len – wenn auch nur in groben Zügen und sehr lückenhaft.

wandlung eineS gebäudeS –  daS hotel P oSt

bis Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich der grund und boden von Heiligenberg 

und umgebung im besitz des jeweils herrschenden adelsgeschlechtes. ab dem 16. Jh. 

war dies das Haus Fürstenberg. Die bevölkerung des Ortes Heiligenberg hatte somit bis 

ins 19. Jh. hinein keinen Zugang zu privatem grund- und Hausbesitz, der günstigste sta-

tus war der des Pächters einträglicher fürstlicher besitztümer (Hofgut, Mühle etc.). 

daS fürStliche erblehen

eine solche fürstliche besitzung war das Wirtshaus mit beherbergungsbetrieb am 

standort des späteren Postamtes bzw. des späteren Hotel Post, also am heutigen Post-

platz. eine dem Wirtshaus angeschlossene Posthalterei kam wenig später noch hinzu. Die 

entsprechenden baulichkeiten entstanden in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts.1576 

wurde Hieronymus spangier von graf Joachim zu Fürstenberg als erster Wirt des neu 

erbauten gasthauses bestellt. Hieronymus spangier war kein Heiligenberger, sondern 

spanischer Herkunft: graf Hans von Werdenberg war im Dienste des Königs von neapel 

in dessen Kriegsflotte tätig. bei der einnahme feindlicher schiffe befand sich unter den 

gefangenen ein vier bis fünf Jahre alter Junge vornehmer Herkunft aus biscaja (nordspa-

nische region). Da dieses Kind »nicht gelöst« wurde, nahm Hans von Werdenberg es 

nach Heiligenberg mit. Dort musste der Junge als Diener im schloß arbeiten. erwachsen 

geworden scheint Hieronymus spangier sich der gunst des grafen Joachim zu Fürsten-

berg erfreut zu haben und erhielt von diesem die Wirtstelle des besagten gasthauses.1

Das gasthaus wurde als »erblehen« vergeben, es befand sich somit zwar nicht im 

besitz der Wirte, das Pachtverhältnis konnte von jenen jedoch an ihre nachkommen wei-

tervererbt werden. in der Folgezeit lassen sich die erbleheninhaber in ununterbroche-

ner reihenfolge aufzählen. im Jahre 1860 wurde das erblehen abgelöst und ging in den 

freien besitz der Familie Krauth-Clavel über. Wenige Jahre später erwarb die mit Krauth-

Clavel verschwägerte Familie bücheler den besitz, dessen eigentümer sie über 140 Jahre 

bleiben sollte.
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die Pioniere

Der neue besitzer, Vinzens bücheler, erkannte schnell die Zeichen der Zeit: Die 

zweite Hälfte des 19. Jh. verzeichnete bereits erhöhte reiseaktivitäten der bürgerlichen 

Kreise, wobei vor allem Meeresstrände, aber auch schöne und interessante landschaf-

ten besonders gefragt waren. Heiligenberg hatte mit seiner exponierten lage hoch über 

dem salemer tal mit blick auf bodensee und alpen, mit seinem Waldreichtum, seiner 

vielfältigen natur, sowie seinem historischen ambiente (schloß, schweitzer Haus, Klau-

senegg, alt-Heiligenberg, Freundschaftshöhlen, Klosterkirche betenbrunn) dem kultu-

rell interessierten naturliebhaber und erholungsuchenden einiges zu bieten. Darüber 

hinaus galt schon damals das Höhenklima mit seiner klaren luft als förderlich für viele 

medizinische indikationen. 

so richtete Vinzens bücheler sein Haus als Hotel für sommergäste ein, nach 1870 

auch zunehmend für Kurgäste. Das »Hotel Post« – wie es sich jetzt nannte – wurde damit 

zum gründungshaus des Kurortes Heiligenberg. Das gegenüber dem Hotel Post auf der 

anderen seite des Postplatzes befindliche Hotel Winter2 zog bald nach und stellte ab 1880 

auch seinen betrieb auf die beherbergung von Kurgästen um.

Der ruf Heiligenbergs als romantisch gelegenem attraktivem Kurort mit entspre-

chenden einrichtungen verbreitete sich zügig; so kam es, dass auch die illustre Kurkli-

entel von baden-baden auf Heiligenberg aufmerksam wurde und sich in zunehmendem 

Maße – besonders zur sommerzeit – dort einfand. Diese Klientel bestand zum beträchtli-

chen teil aus höheren Offizieren sowie aus großbürgerlichen Kreisen. Mit dieser noblen 

gästespezies entwickelte sich in Heiligenberg ein mondänes Kurmilieu mit anspruchs-

Abb. 1: gasthof zum adler (carl Krauth) später hotel Post
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voller infrastruktur3. im Mittelpunkt dieses Kurbetriebs standen die beiden Hotels, die 

ihre gäste nicht nur beherbergten und verköstigten, sondern ihnen auch ein bemerkens-

wertes Kultur- bzw. unterhaltungsprogramm boten.4

die bauherren

Konnte man die erste bücheler-

generation als die der Pioniere bezeich-

nen, so war die zweite generation die 

der innovativen bauherren: Friedrich 

Wilhelm bücheler übernahm 25-jährig 

im Jahre 1896 den Familienbetrieb nach 

dem tod des Vaters. um 1906 baute er 

das Hotel Post in großem umfang aus: 

das dritte stockwerk wurde aufgesetzt, 

ein großer anbau erfolgte im rückwär-

tigen bereich, an die gebäudefront zum 

Postplatz hin wurde in voller länge ein 

geräumiger Wintergarten vorgesetzt, 

das erste stockwerk erhielt mittig eine 

große prachtvolle loggia, darüber (vor 

dem zweiten stock) befand sich in der 

baulichen Fortsetzung ein ebenso gro-

ßer balkon. Überdies ließ Friedrich W. Abb. 3: friedrich wilhelm bücheler

Abb. 2: hotel winter vor dem umbau
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bücheler am Waldrand des Hohenstein für seine gäste tennisplätze anlegen. so entwi-

ckelte sich das Hotel Post zu einem veritablen nobel-Hotel mit luxuriöser ausstattung, 

was auf den alten Fotos dokumentiert ist. 

Die sechs Jahre zwischen ca. 1908 und dem ausbruch des ersten Weltkrieges wa-

ren wahrscheinlich der Höhepunkt in der geschichte des Hotel Post sowie des Kurortes 

Heiligenberg. Der erste Weltkrieg und seine Folgen5 machten sich auch in Heiligenberg 

bemerkbar: einerseits gingen die Übernachtungszahlen insgesamt zurück, andererseits 

büßte nach Kriegsende die gästeschickeria den größten teil der höheren Offiziere ein: 

Der typus des wilhelminischen Offiziers hatte sich überlebt, viele Offiziere waren ge-

fallen, andere standen auf der straße6, das gesellschaftliche Prestige war ohnehin be-

schädigt. Dennoch wird sich in den Jahren der Weimarer republik die noblesse der 

Heiligenberger gäste gehalten haben, zumal nach 1923 der wirtschaftliche aufschwung 

einsetzte.

die KriSenmanager

Friedrich Wilhelm bücheler starb 56-jährig im Jahre 1927 und hinterließ seine 

Frau emilie mit fünf Kindern. Der tod des tatkräftigen Familienoberhauptes dürfte die 

Familie schwer getroffen haben: außer der ältesten tochter Franziska, die mit ihren 19 

Jahren auf der schwelle zum erwachsenensein stand, waren die übrigen geschwister 

noch im halbwüchsigen bzw. Kindesalter zwischen 7 und 15 Jahren. Die Kinder bedurf-

ten also noch weitgehend der elterlichen Zuwendung und Fürsorge und waren weit da-

von entfernt, adhoc die Mutter eigenverantwortlich zu unterstützen oder gar bereiche 

des Hotelbetriebes in eigenregie zu übernehmen. Zur schwierigen familiären situation 

Abb. 4: hotel Post um 1908
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kam hinzu, dass schwere Zeiten bevorstanden: 1929–32 bescherte die Weltwirtschafts-

krise der deutschen republik Massenarbeitslosigkeit und eine Welle von Konkursen. 

natürlich hatte dies erhebliche auswirkungen auf das gaststätten- und Hotelgewerbe 

und damit auch auf das Hotel Post. Krisenmanagement war also angesagt – dies sollte 

für diese generation prägend werden; denn weitere Krisen folgten: der Zweite Weltkrieg 

und vor allem der Zusammenbruch 1945. 

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise wurden jedenfalls bewältigt, und das Hotel 

Post florierte im laufe der 1930er Jahre wieder derart, dass sich Franziska, die Älteste 

der geschwister, mehrere Weltreisen leisten konnte. in der zweiten Hälfte der 30er Jahre 

hatten die geschwister den betrieb des Hotels kollektiv übernommen. Das finanzielle 

Management hatte Franziska bücheler inne. auf einer ihrer großen reisen lernte letztere 

ihren späteren Mann, den Kapitän gerth kennen. 

ein bis zwei Jahre nach der Heirat wollte Herr gerth den ns-staat verlassen und 

mit seiner Frau nach australien auswandern. Franziska konnte sich jedoch nicht dazu 

entschließen, ihre geschwister und ihre Mutter mit dem Hotel alleinzulassen, womit sie 

de facto ihre ehe (zumindest vorerst) dem Wohl des Hotels opferte. auch die anderen 

geschwister scheinen eine starke bindung und identifikation mit ihrem Hotel gehabt zu 

haben: Paula (1917–1994) blieb bis ins hohe alter (unverheiratete) Küchenchefin, anne-

marie (1919–2001) heiratete zwar, blieb aber bis zu ihrem tod im Hotel tätig.

Friedrich albert machte eine reguläre ausbildung zum Hotelier in diversen no-

belhotels wie z. b. dem »adlon« in berlin. er sollte nach abschluss seiner ausbildung 

die leitung des Hotel Post übernehmen und Franziska gerth ablösen. 1939 musste er 

allerdings in den Krieg und starb 1945.7 er hinterließ seine Frau antonie und die Kinder 

Abb. 5: franziska bücheler Abb. 6: Paula bücheler
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gisela und Friedrich. antonie stieg 1945 

auch in den Hotelbetrieb ein, dem sie bis 

1969 angehören sollte.

Der hohe grad an identifikation war 

durchaus auch in den reihen des Hotel- 

Personals wiederzufinden: ein eindrucks-

volles beispiel dafür war anna back, eine 

unverheiratete Heiligenbergerin (tante von 

Frau Hiestand, geb. back). ihre tätigkeit 

im Dienste der Familie bücheler begann als 

Kindermädchen für die insgesamt sechs 

geschwister Franziska, emilie (die bereits 

dreijährig starb), elisabeth8, Friedrich, 

Paula und annemarie.

Da die Kinder im laufe von elf Jah-

ren geboren wurden, dauerte diese tätig-

keit sicherlich über 15 Jahre an. Zwar hatte 

anna back ihre eigene kleine Wohnung im Dorf, schlief aber doch meistens in ihrer  

Kammer im Hotel, um ständig abrufbereit sein zu können. ihr leben gehörte dem Ho- 

tel Post: Klein, schmal und flink wirbelte sie ständig herum, ob in der Küche, der Wasch-

küche oder im gemüsegarten am Fuße des Hohenstein – ihre tätigkeitsfelder waren 

zahlreich. sie hatte eine asketische und strenge ausstrahlung, die Kinder fürchteten  

sich vor ihrem durchdringenden blick. schon anfang der 50er Jahre (im alter von etwa 

Abb. 7: annemarie bücheler Abb. 8: friedrich albert bücheler

Abb. 9: anna back
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55 Jahren) wirkte sie alt und abgearbeitet – trotz oder wegen ihrer enormen agilität, sie 

hieß daher für die meisten im Dorf »die alte anna« (in der Familie bücheler allerdings 

»tante anna«).

daS ende der groSSen hotelS am P oStPlatz

Die gästeklientel hat seit den Jahren vor dem ersten Weltkrieg vermutlich einen 

strukturwandel erfahren: Für zwei Personengruppen lassen sich deutlichere aussagen 

machen: 1) Der anteil der höheren Offiziere ging nach dem ersten Weltkrieg mit sicher-

heit stark zurück. 2) Der anteil (wohlhabender) jüdischer gäste (die angeblich besonders 

das Hotel Winter frequentierten) ging ab 1933 sehr stark zurück. ansonsten kann wohl 

davon ausgegangen werden, dass die gäste im lauf der vier Jahrzehnte vor dem Zweiten 

Weltkrieg zunehmend auch aus breiteren bürgerlichen schichten kamen. ab wann die 

sphäre des Mondänen schwand, ist unklar. sie hat sich spätestens während des Zweiten 

Weltkrieges aufgelöst. nach 1945 war jedenfalls vom glanz der frühen Jahre nichts mehr 

übrig geblieben.

Das Haupthaus des Hotel Post wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht mehr 

regulär als Hotel genutzt, möglicherweise war dies bereits in den Jahren zuvor der Fall. 

Der Hotel- und restaurantbetrieb fand nun maßgeblich im Hinterhaus statt, das natür-

lich durch seine lage an der abbruchkante zum tal hin mit seinem grandiosen ausblick 

auf salemer tal, bodensee und alpen überaus attraktiv war. Vermutlich entsprachen die 

Abb. 10: elisabeth, Paula, friedrich, annemarie, franziska
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großzügig geschnittenen Zimmer im Haupthaus auch nicht mehr der gewandelten gäs-

testruktur; im Hinterhaus hatten die Zimmer eine deutlich kompaktere und ökonomi-

schere größe.

Das Haupthaus am Platz stand im Krieg möglicherweise vorübergehend leer, es 

wurde jedenfalls zeitweilig als Flüchtlingsunterkunft genutzt. unmittelbar nach dem 

Krieg quartierten sich die französischen besatzungstruppen hier ein: im Hotel Post 

waren die Mannschaften untergebracht, während im etwas feineren Hotel Winter die  

Offiziere residierten. Die abnutzung und die schäden waren daher im Hotel Post deut- 

lich umfangreicher.9 Das Hauptgebäude des Hotel Post wurde nach dem Krieg nicht  

mehr als Hotel genutzt. auch das Hotel Winter hatte bald nach dem Krieg als Hotel aus-

gedient: ab 1953 wurde es unter dem namen »Haus Hohenstein« als erholungsheim10 

betrieben.

Die gründe dafür, dass diese beiden großen Hotelgebäude nicht mehr als Hotels 

betrieben wurden, mögen neben der veränderten gästestruktur auch in einem veränder-

ten gästeverhalten zu sehen sein: bestand die gästestruktur früherer Jahrzehnte beson-

ders aus gutzahlenden Kurgästen, die mehrere Wochen am stück buchten, so entwickelte 

sich nach dem Krieg in zunehmender Weise ein touristischer stoßbetrieb, der besonders 

im sommer an Wochenenden und Feiertagen (und in den sommerferien) Hotels, Pen-

sionen und gaststätten füllten. gleichzeitig entstand ein stets wachsender tagesgäste- 

betrieb: Das schloß mit seinen schlossführungen war hierfür der Magnet: Wachsende 

buskarawanen steuerten an Wochenenden und Feiertagen Heiligenberg an, ließen ihre 

Abb. 11: hotel winter
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touristische ladung auf dem Postplatz ab, die in der regel sogleich zur schlossführung 

strebte, danach ins restaurant bzw. Café und dann den Ort wieder verließ.

Das leitungsteam des Hotel Post (Franziska gerth, Paula bücheler, antonie bü-

cheler und annemarie Förster) wurde 1954 durch annemarie Försters ehemann Herbert 

erweitert. Dieser war viele Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen und kam 

nun als sogenannter spätheimkehrer nach Hause.

er übernahm wohl nach und nach die Funktion von Franziska gerth. 1969 trennte 

sich antonie bücheler vom Hotel Post, ließ sich das erbteil ihres verstorbenen Mannes 

auszahlen und verließ Heiligenberg. nach dem tod von Franziska gerth (1908–1988) 

und Paula bücheler befand sich das Hotel Post im besitz der Familie Förster, die es auch 

in zweiter generation bis 2009 weiterführte. 2009 ging der besitz des Hotel- und des 

Wohngebäudes an die gemeinde Heiligenberg über.

daS heiligenberg-inStitut –  
die  entStehungSgeSchichte

im Jahre1 1946 erhielt das Hauptgebäude des Hotel Post eine neue nutzung: Die 

universität Freiburg war stark ausgebombt, ausweichquartiere wurden notwendig. Die 

beiden Freiburger Professoren Mangold und langendorff hatten ihre institute im luft-

Abb. 12: Postplatz an einem Sonntag im Jahre 1952
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krieg verloren. Vermutlich durch Vermittlung von Prof. schoeller, der ein kleines che-

misches labor in bodman am bodensee betrieb, fanden Mangold und langendorff im 

benachbarten kleinen Ort Wallhausen Möglichkeiten für die unterbringung ihrer insti-

tutseinrichtung. es scheint, als ob Wallhausen keine reine lagerstätte war, sondern be-

reits ein primitives institutsprovisorium, in dem schon in sehr beschränktem umfang 

gearbeitet wurde. Dabei waren auch einige wenige beschäftigte aus der Freiburger Zeit 

zumindest vorübergehend hier tätig, wie z. b. Dr. von Wöllwarth oder Camilla bischoff. 

Wallhausen war auf jeden Fall treffpunkt für die bisherigen Mitarbeiter an den beiden 

ausgebombten Freiburger instituten; damit wurde es natürlich auch zu dem Ort, an dem 

Pläne und Visionen für die Zukunft entstanden. inhalt dieser Pläne war vor allem, geeig-

nete baulichkeiten in der nähe zu finden, um die institute neu ins leben zu rufen. 

in diesem Zusammenhang spielte der pensionierte Chemiker Prof. schoeller er-

neut eine wichtige rolle, denn er hatte bereits ähnliche Vorstellungen entwickelt, über 

deren realisierung nachgedacht und recherchen angestellt. so beschlossen die drei Pro-

fessoren zusammen mit ihrem Kollegen tonutti (der nach seinem unfreiwilligen Weg-

gang von der uni Fribourg auch heimatlos geworden war) die gründung eines gemein-

samen wissenschaftlichen institutes im umfeld des bodensees. Hierzu konnte Walter 

schoeller seine Kontakte zum Fürstenhaus der Fürstenberger nutzen: Der Fürst schlug 

den Professoren das alte gebäude des Hotel Post in Heiligenberg vor. anläßlich eines 

gemeinsamen essens im Hotel Post fiel schließlich die konkrete entscheidung, hier 

Abb. 13: Steinzeitkarikatur des heiligenberg-institutes 1952 (reinhold Schneider)
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das neu zu gründende institut zu etablieren. Dazu kam es durch ein gespräch, das sich 

mit einer der besitzerinnen (vermutlich Frau gerth) des Hotel Post ergab: sie beklagte 

sich über den Vandalismus der französischen soldaten im Hauptgebäude, die mit ihren 

schusswaffen in türen und Decken schossen. (Die einschüsse waren z. t. bis zur auflö-

sung des instituts sichtbar). gleichzeitig bekundete sie ihr interesse, das gebäude an ein 

wissenschaftliches institut, wie es von den vier Professoren geplant war, zu vermieten.

bei den folgenden aktivitäten und Planungen kam theo beye ins spiel: ihn kannte 

schoeller entweder aus seiner berliner Zeit oder – was wahrscheinlicher ist – vom Wis-

senschaftler-stammtisch im Hotel Krone in Konstanz. theo beye hatte schoeller beein-

druckt als umtriebiges Organisations- und Verhandlungstalent mit guten Verbindungen 

zu einflussreichen Persönlichkeiten. Daher holte ihn schoeller nach Heiligenberg. beye 

gelang es dank seiner guten Kontakte (nicht nur) zur Fürstin von Fürstenberg, die ihrer-

seits mit einem der französischen Offiziere verwandt war, sowie seines Verhandlungsge-

schicks, das Hotel Post von den Franzosen freizubekommen.11

so entstand 1946 das Heiligenberg-institut mit seinen 4 wissenschaftlichen For-

schungsabteilungen: im Parterre wurde die chemische abteilung von Prof. schöller im 

ehemaligen tanzsaal eingerichtet. Daneben befand sich hier noch die Verwaltung, im 

hinteren teil des Parterres verblieben die Hotelküche sowie ein großer gastraum des  

Hotels (»die stub«). Den ersten stock teilten sich die abteilungen Prof. Mangold (biolo-

gie, Zoologie), Prof. langendorff (radiologie) und Prof. tonutti (experimentelle Medi-

zin).

ebenfalls im ersten stock waren die Versuchstiere von langendorff (Mäuse, rat-

ten) und tonutti (Meerschweinchen) in zahllosen Käfigen untergebracht. Diese fanden 

später im bereich zwischen eiskeller und Waschküche ein neues Domizil und schließ-

lich im »schattigen garten« ihr endgültiges Zuhause.

Abb. 14:  
chemische abteilung
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im schattigen garten be-

fand sich außerdem in einem 

barackenähnlichen gebäude 

die institutswerkstatt, in der 

Mobiliar und sonstige einrich-

tungsgegenstände für die la-

bors und arbeitsräume getisch-

lert und repariert wurden.

Der zweite und der dritte 

stock (unteres Dachgeschoß) 

waren Wohnquartier für die an-

gestellten, im dritten stock kam 

später noch eine erweiterung 

der biologischen abteilung 

mit Dr. tiedemann hinzu. Der 

oberste Dachboden war spei-

cher und abstellfläche für ge-

rümpel aller art. natürlich wa-

ren die räumlichen Verhältnisse 

nicht ideal: Der Zuschnitt der 

räume entsprach häufig nicht 

den jeweiligen anforderungen 

der verschiedenen abteilungen, 

die Flure waren eher überdi-

mensioniert. umbaumaßnah-

men größeren stils verboten 

sich jedoch, dazu fehlten – auch 

in späterer Zeit – die finanziel-

len Mittel. so wurde von anfang 

an improvisiert, z. t. auf hohem 

niveau, wobei Phantasie und 

Organisationstalent der betrof-

fenen stets gefragt waren. nach 

den ersten Jahren stellte sich 

in manchen bereichen eine ge-

wisse beengtheit ein, weshalb 

mit einigen apparaturen sogar 

auf die Flure ausgewichen wer-

den musste. Da die gesamte 

technische infrastruktur mög-

Abb. 15: radiologische abteilung

Abb. 16: rattenstall



202 Karlwalther Schneider

lichst zweckdienlich aber nicht zeit- und kostenaufwendig sein durfte (offen liegende 

installationen aller art: elektrische leitungen und anschlüsse, Wasser- und abwasserlei-

tungen, Ofenrohre, etc.) war der optische eindruck vieler labor- und arbeitsräume roh 

und improvisiert, man konnte z. t. wohl von einem »geordneten Chaos« sprechen.

Von der einst noblen Hotel-innenarchitektur ließ sich generell nur noch wenig er-

ahnen. Das großzügige treppenhaus hingegen blieb trotz seines verblassten glanzes ein 

edles element: Die stufen aus schwerem granit, die großen Fenster kunstvoll kleinteilig 

strukturiert (in anlehnung an schloss- und Kirchenfenstergestaltung) mit z. t. bunter 

ausgestaltung von zumeist heraldischen Motiven, das hölzerne treppengeländer ele-

gant geschwungen – treppab ein beliebtes transportmittel: Die Kinder rutschten darauf 

bäuchlings, manche erwachsene rücklings die stockwerke hinunter.

in seinen anfängen hatte das Hbi sicherlich kaum mehr als 20 beschäftigte. Mit 

der Konsolidierung der finanziellen Verhältnisse konnten jedoch langsam mehr Mitar-

beiter eingestellt werden, so dass 1960 ein Personalstand von 50 beschäftigten erreicht 

war, davon 15 Wissenschaftler. Diese personelle ausstattung des institutes blieb in den 

folgenden Jahren grundsätzlich bestehen. 1967 arbeiteten am Hbi 18 promovierte Wis-

senschaftler und 52 »technische Kräfte«. Die beschäftigten hatten 45 labor- und arbeits-

räume zur Verfügung. 

Mit dieser Mitarbeiterzahl hatte sich das Heiligenberg-institut zum größten selb-

ständigen Forschungs-institut in südbaden entwickelt. Der hohe Personalstand und die 

ständig gewachsene technische ausstattung bewirkten jedoch eine Überbelegung: Das 

institutsgebäude platzte aus allen nähten. seit ende der 50er Jahre wurden daher aus-

wege aus diesem räumlichen Dilemma gesucht.

die inStitutSgründer und abteilungSleiter

1. der zoologe otto mangold (1891–1962)

Otto Mangold studierte Zoologie in tübingen, ros-

tock und Freiburg. ab 1923 leitete er als Privatdozent die 

abteilung für entwicklungsphysiologie am Kaiser-Wil-

helm-institut für biologie in berlin. es schlossen sich an 

Professuren an den universitäten berlin (1929), erlangen 

(1933) und Freiburg (1937–1953), wo Mangold auch zum 

rektor berufen wurde. er fungierte außerdem als Vor-

standsmitglied der Deutschen Zoologischen gesellschaft. 

ab 1946 war er leiter der entwicklungsphysiologischen 

abteilung am Heiligenberg-institut und Direktor des Hei-

ligenberg-institutes. Mangold genoss als Wissenschaftler 

und autor vieler wissenschaftlicher Veröffentlichungen Abb. 17: mangold
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hohes ansehen. er war u. a. Verfasser eines dreibändigen standardwerkes zur entwick-

lungsphysiologie.

Verheiratet war er mit Hildegard Pröscholdt, die – wie er – bei dem späteren no-

belpreisträger Prof. spemann als Doktorandin bzw. assistentin gearbeitet hatte. Von ihr 

wird berichtet, sie habe mit ihrer wissenschaftlichen arbeit maßgeblich dazu beigetra-

gen, dass spemann den nobelpreis erhielt. sie starb jedoch bereits als junge Frau und 

Mutter bei einem tragischen unfall. Wegen seines kleinen Kindes, das zu versorgen war, 

heiratete Mangold bald zum zweiten Mal: else supper, institutssekretärin in neapel.

Mangold musste viele Jahre später einen zweiten, schweren schicksalsschlag hin-

nehmen: sein einziger sohn fiel im Zweiten Weltkrieg, nachdem dieser 1941 noch das 

abitur gemacht hatte.

Wegen seiner nsDaP-Zugehörigkeit 12 war Mangold nach dem Krieg aus dem 

universitätsdienst ausgeschieden. Von der französischen Militärregierung wurde er 

zunächst suspendiert, später entlassen. Da er nach dem Krieg seine wissenschaftlichen 

Forschungen weiter betreiben wollte, musste er sich eine neue Wirkungsstätte suchen. 

Diese entstand 1946 im neu gegründeten Heiligenberg-institut. im gegensatz zu seinen 

beiden Professorenkollegen, die nur gelegentlich (höchstens alle 2 Wochen) nach Hei-

ligenberg kamen, war Mangold fast ständig im Hbi anwesend. Otto Mangold leitete die 

biologische abteilung des Hbi von beginn an bis zu seinem tod 1962.

2. der radiologe hannS langendorff (1901–1974)

Der jüngste und umtriebigste der drei gründungsprofessoren war wohl Hanns 

langendorff:

er studierte biologie in Jena, wo er 1928 promovierte, habilitierte sich 1936 an der 

technischen Hochschule stuttgart und übernahm noch im selben Jahr als ordentlicher 

Professor die leitung des radiologischen instituts an der universität Freiburg. ab 1946 

leitete er die abteilung für radiologie am Heiligenberg-insti-

tut. als aktives Mitglied war er tätig in: Deutsche atomener-

gie-Kommission, euratom, schutzkommission beim bun-

desinnenministerium, Deutscher Fachnormenausschuß für 

radiologie, strahlenschutzkommission des internationalen 

roten Kreuzes, etc.

außerdem war er Mitherausgeber einschlägiger Zeit-

schriften: »atomenergie«, »international Journal of radia-

tion biology«, »röntgenblätter«, und »strahlentherapie«.

nach den Katastrophen von Hiroschima und nagasaki 

gewann die strahlenbiologie schlagartig an bedeutung, wo-

bei strahlenschutz im weitesten sinne im Mittelpunkt künf-

tiger Forschungen stand.13 Hierbei arbeitete langendorff mit 

seinem institut richtungsweisend für die entwicklung der Abb. 18: langendorff
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strahlenwissenschaft. seine untersuchungen erstreckten sich von der biologischen Or-

ganisation vom eiweißmolekül bis zum säugetierorganismus. einen besonderen schwer-

punkt nahmen die untersuchungen über die strahlentherapie der Krebsbehandlung ein. 

Hauptteil seiner arbeiten der letzten 20 Jahre seines lebens war dem chemischen und 

biologischen strahlenschutz gewidmet. Dies hatte auch praktische auswirkungen: so 

ist z. b. die erfindung des Dosisfilmes (»Dosimeter«) zur Messung von strahlendosen 

bei beruflich strahlenexponierten Personen ein ergebnis seiner Forschungstätigkeit. er 

erwarb sich damit den inoffiziellen ruf eines strahlenschutzpapstes.

in seinen mehr als 250 Veröffentlichungen, an denen auch seine Frau Dr. Mar- 

garete langendorff (geb. Hädeke) als engste wissenschaftliche Mitarbeiterin beteiligt  

war14, beschäftigte er sich mit grundlegenden Fragen der strahlenbiologie und ihrer 

grenzgebiete: etwa elementarvorgänge bei der biologischen strahlenwirkung, beein-

flussung des blutbildes durch röntgenstrahlung, chemischer und biologischer strah-

lenschutz und Messung der natürlichen grundstrahlung. langendorff erhielt viele inter-

nationale auszeichnungen: Verleihung der ehrenbürgerwürde der stadt tokio bei einem 

empfang des japanischen Kaisers, weitere ehrungen in Japan, Deutschland, Finnland, 

etc.

Hanns langendorff war verheiratet und hatte zwei Kinder. Mit seiner Familie lebte 

er in Freiburg. Die radiologische abteilung des Hbi leitete er (neben seiner lehrstuhl-

tätigkeit an der uni Freiburg) von beginn an bis zum ende des Heiligenberg-instituts. 

somit war er der einzige der institutsgründer, der die auflösung des Hbi erlebte (als 

71jähriger) und die abwicklung vermutlich aktiv mitbetreiben musste. Dieses ende war 

überaus enttäuschend für ihn, und er äußerte sich darüber in offiziellen Verlautbarungen 

mit großer bitterkeit. 

3. der chemiKer walter Schoeller (1880–1965)

nach studium und Promotion in bonn wechselte 

Walter schoeller an die universität berlin, wo er sich 1915 

habilitierte. ab 1919 hatte er eine Professur für medizini-

sche Chemie in Freiburg inne. Walter schoeller war verhei-

ratet mit Paula de Crignis, seine beiden Kinder wurden in 

Freiburg geboren. bis 1923 lehrte und forschte er in Frei-

burg, dann, nach der geburt seines sohnes, zog die Fami-

lie schoeller nach berlin. Dort hatte Walter schoeller die 

wissenschaftliche leitung der schering a.g. in berlin als 

Direktor der Forschungslaboratorien übernommen. Dies 

blieb er bis zum ende seiner tätigkeit bei schering (vermut-

lich 1944), durch die er viele Kontakte zu Wissenschaftlern 

im in- und ausland sowie zu Krankenhäusern und Klini-

ken erhielt, mit denen sich z. t. eine enge Zusammenar- Abb. 19: Schoeller
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beit entwickelte. schwerpunkte seiner arbeit waren die Chemotherapie und besonders 

die erforschung der Hormone.15 gleichzeitig fungierte er als Kuratoriumsmitglied der 

Kaiser-Wilhelm-gesellschaft. in dieser Funktion lernte er vermutlich Otto Mangold ken-

nen. Zu Walter schoellers Freundeskreis gehörten die Wissenschaftler Wilhelm traube16 

sowie die nobelpreisträger Otto Hahn, Otto Warburg17 und adolf butenandt. letzteren 

hatte er stark gefördert und arbeitete mit ihm viele Jahre eng zusammen.

1944 wurden die gebäude der schering-Werke durch Fliegerbomben zerstört, 

ebenso schoellers Wohnhaus. nach einer vorübergehenden bleibe im schloss lieben-

berg (brandenburg) zog die Familie18 nach allensbach an den bodensee um. Von dort 

aus richtete er sich offenbar im gräflichen schloss in bodman ein chemisches labor  

mit wenigen angestellten ein, wo er möglicherweise noch Forschungsaufträge von sche-

ring bearbeitete. Dabei arbeitete er mit einem Mitglied des gräflichen Hauses zusam-

men.

später fand er eine Wohnung in Konstanz. nach Konstanz hatte es viele naturwis-

senschaftler aus allen teilen Deutschlands verschlagen, die dort im Hotel Krone einen 

regelmäßigen treff (stammtisch) pflegten. Zu diesem Kreis stieß nun auch Walter scho-

eller und lernte dort unter anderem Prof. tonutti aus Fribourg kennen. Diese Wissen-

schaftler gründeten den gemeinnützigen Verein »Hilfsgemeinschaft badischer Forscher 

zur linderung der not«; er sollte als basis dienen, um wissenschaftliche einrichtungen 

ins leben zu rufen. 

1945 wurde schoeller vermutlich von Otto Mangold kontaktiert, da dieser mit 

Hanns langendorff eine vorübergehende bleibe für seine institutseinrichtung aus der 

zerbombten universität Freiburg suchte. Möglicherweise war es schoeller, der seinen 

beiden Kollegen eine solche lagerungsmöglichkeit im benachbarten Wallhausen vermit-

telte. Die drei Professoren entwickelten nun die idee, gemeinsam ein institut im boden-

seeraum zu gründen und aufzubauen.

schoeller gelang es, die realisierung dieser idee mit Hilfe seines Konstanzer Ver-

eins und seiner freundschaftlichen beziehungen zum fürstenbergischen Fürstenhaus 

maßgeblich voranzutreiben.19 so konnte schoeller schließlich mit seinen Professoren-

kollegen Mangold, langendorff und tonutti das Heiligenberg-institut gründen.

in Heiligenberg leitete er sodann die chemische abteilung von 1946 bis 1956.  

ende 1956 gab er seine Funktion als Chef der chemischen abteilung im alter von 76  

Jahren auf. Walter schoeller blieb dem Hbi jedoch als ehrenvorsitzender erhalten. ab 

1947 war er offiziell mit Wohnsitz in Konstanz gemeldet, wo er bis zu seinem tode  

1965 lebte. Für seine wegweisenden Forschungen auf dem gebiet der Hormone, sulfo-

namide, etc. erhielt er mehrere ehrendoktorwürden sowie das große bundesverdienst-

kreuz.
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4.  der mediziner und anatom emil tonutti 

(1909–1987)

nach Medizinstudium und Promotion in München ar-

beitete emil tonutti als assistent am anatomischen institut 

der uni breslau (ab 1935); seine wissenschaftliche arbeit be-

fasste sich mit den Wirkungen der Vitamine im gewebe, ins-

besondere des Vitamins C. 1939 erfolgte seine Habilitation. 

Von Herbst 1939 bis anfang 1940 war er Kriegsteilnehmer in 

Polen als assistenzarzt einer sanitätskompanie. spätestens 

im Frühjahr 1940 wurde er von der Wehrmacht beurlaubt.20 

Danach war als Dozent für anatomie an der uni breslau tätig. 

1941 übernahm er eine Professur am anatomischen institut 

der universität Fribourg (schweiz); hier forschte er vorwie-

gend auf dem gebiet der nebennierenrinde. 1946 musste to-

nutti Fribourg wegen seiner ns-Vergangenheit verlassen. bereits im Juni 1945 waren in 

der schweizer Presse massive Vorwürfe21 gegen tonutti erhoben worden, die für erhebli-

ches aufsehen sorgten. Dies führte schließlich dazu, dass der bundesrat der schweiz die 

ausweisung tonuttis aus der schweiz zum 10. März 1946 verfügte.

notgedrungen kehrte er ins zerstörte nachkriegsdeutschland zurück, wo er zu-

nächst keine neue Wirkungsstätte fand. in Konstanz schloss er sich dem Wissenschaft-

ler-Kreis an, der im Hotel Krone seinen stammtisch pflegte und einen selbsthilfe-Verein 

gegründet hatte. Hier lernte er den Chemiker Walter schoeller kennen, mit dem er ende 

1946 das Hbi gründete (zusammen mit den Professoren Mangold und langendorff ). 

Vom Herbst 1946 bis März 1950 leitete er die abteilung für experimentelle Medizin am 

Hbi. seine abteilung war im ersten stockwerk angesiedelt neben radiologie und biolo-

gie. Hier nahm er Hypophysektomien an Meerschweinchen und ratten vor und führte 

wesentliche experimente mit Diphterietoxin durch. nach seinem Weggang 1950 wurde 

seine abteilung am Hbi aufgelöst. 

sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn an die universitäten gießen (1950–

1958), tübingen (1958–1962) und bonn (1962–1966), wo er als Direktor die jeweiligen 

anatomischen institute leitete. in diesen Jahren wandte er sich zunehmend den erkran-

kungen der männlichen Keimdrüsen zu. bereits in seiner bonner Zeit wurde tonutti in 

die gründungsausschüsse der Medizinischen akademie lübeck, sowie der universitäten 

Konstanz, ulm und regensburg berufen. 1966 wechselte er an die universität ulm, wo er 

von 1967–1970 Prorektor war.

im rahmen der universitätsneugründungen setzte sich tonutti für die erprobung 

neuer universitätsstrukturen sowie für eine reform des Medizinstudiums ein. in ulm 

arbeitete er als leiter der abteilung Klinische Morphologie. als Prorektor der universität 

ulm verwirklichte er die in der gründungsschrift niedergelegten reformideen. 1974 er-

folgte seine emeritierung

Abb. 20: tonutti
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tonutti war als anatom und besonders als endokrinologe im in- und ausland be-

kannt und anerkannt. besonders seine arbeiten über die nebenniere verschafften ihm 

internationale aufmerksamkeit. seine Monografie über den Hoden gehörte zu den stan-

dardwerken. 1939 erhielt er den von-eicken-Preis, 1952 die Claude-bernard-Medaille der 

universität Montreal (Kanada). er war Mitglied diverser medizinisch-wissenschaftli- 

cher gesellschaften, unter anderem der Deutschen gesellschaft für endokrinologie, 

deren Präsident er vorübergehend war und gab lange Zeit die Zeitschrift »endokrinolo-

gie« heraus. tonutti war verheiratet mit emilie seiler und hatte zwei Kinder. nach seiner  

emeritierung zog er sich vom Wissenschaftsbetrieb zurück und lebte bis zu seinem tod 

1987 in riederau am ammersee. seine letzten Jahre waren gezeichnet von schwerer 

Krankheit.

5. der chemiKer ernSt waldSchmidt-leitz (1894–1972)

ernst Waldschmidt-leitz studierte in Freiburg, Frankfurt und München, wo er sich 

1924 habilitierte. 1928 wurde er als Professor für Chemie an die Deutsche technische 

Hochschule in Prag berufen, wo er gleichzeitig als Direktor das institut für biochemie 

leitete.22

1932/33 war er für eine gastprofessur an der university of Pennsylvania, Philadel-

phia beurlaubt. er lebte zunächst in München, wo er 1923 Dr. Johanna graser heiratete; 

in München wurde auch seine tochter geboren. 1928 zog die Familie nach Prag, 1938 

zogen Frau und tochter wieder von Prag weg nach rottach-egern, Waldschmidt-l. blieb 

mit zweitem Wohnsitz in Prag. anfang 1945 setzte er sich aus Prag ab zu seiner Familie 

nach rottach-egern. 1946 erhielt er einen lehrauftrag für organische Chemie an der uni 

erlangen. 1950 wurde er auf den lehrstuhl für organische Chemie an der tu München 

berufen, wo er bis zu seiner emeritierung 1963 lehrte und forschte. 1956 übernahm er 

die leitung der chemischen abteilung am Heiligenberg-institut und trat damit die nach-

folge von Walter schoeller an.

seine wissenschaftlichen Forschungsarbeiten (über 170), beschäftigten sich fast 

ausschließlich mit der Chemie der eiweißkörper und deren enzymatischem abbau. 

nach seinem beitritt als wissenschaft-

licher Mitarbeiter der Deutschen brau-

gerstengemeinschaft 1953 verlagerte sich  

sein Hauptforschungsgebiet von den 

tierischen auf die pflanzlichen eiweiß-

stoffe, vor allem auf die Proteine der 

gerste. Waldschmidt-l. veröffentlichte 

rund 300 arbeiten, vor allem auf dem 

gebiet der enzyme und eiweißkörper, 

darunter auch einige Monographien, 

u. a. »enzyme« und »Chemie der eiweiß-Abb. 21: waldschmidt-leitz
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körper«. Für die braugerstenzüchtung und für die technologie der brauerei waren seine 

Forschungen richtungweisend, als eiweißforscher genoss er internationalen ruf. im 

Jahre 1932 erhielt er den Paul-ehrlich-Preis. in seiner Prager Zeit war seine reputation 

jedoch vorübergehend dadurch in Frage gestellt, dass er ungesicherte Vermutungen ver-

öffentlichte.23 

in Heiligenberg war Waldschmidt-l. in seinen ersten Jahren nur gelegentlich an-

zutreffen. nach seiner emeritierung im Jahr 1963 bewohnte er ein eigenes Zimmer im 

institut und war häufig in Heiligenberg präsent. sein Hauptwohnsitz befand sich weiter-

hin in rottach-egern. 

Privat galt Waldschmidt-l. als bonvivant. er war temperamentvoll, gesellig und 

humorvoll. als Chef verlangte er Disziplin und hohen arbeitseinsatz. Dafür zeigte er sich 

sehr großzügig bei der zeitlichen bemessung des Jahresurlaubs (in den 60er Jahren zwei 

Monate). 1964 erkrankte er schwer und hatte eine beinamputation, wovon er sich nur 

mühsam erholte. als schließlich seine einzige tochter an Krebs starb, wurde er zuse-

hends hinfällig. trotz seines geschwächten Zustandes blieb er jedoch bis zum 30. sep-

tember 1972 im Hbi präsent. er starb im Dezember 1972 – zeitgleich mit der auflösung 

des Heiligenberg-instituts.

6. der zoologe gerhard KrauSe (1907–1991)

gerhard Krause studierte in Königsberg, erlangen und bonn, wo er 1933 promo-

vierte. als Kriegsteilnehmer geriet er in französische Kriegsgefangenschaft, wo er über 

fünf semester Vorlesungen in lagerakademien für biologen, Mediziner, landwirte und 

Forstleute hielt. Während dieser Zeit wurde er 1943 (in abwesenheit) zum Dozenten für 

Zoologie in berlin ernannt. nach dem Krieg war er ab 1952 Hauptkonservator an der 

uni tübingen. 1956 wurde er Mitglied des internationalen instituts für embryologie. 

Von 1958 bis 1975 wirkte er als Ordinarius am zoologischen institut (Zoologie und ver-

gleichende anatomie) der uni Würzburg. sein spezialgebiet war die insektenforschung 

(embryologische experimente). 1962/63 übernahm er die leitung der biologischen ab-

teilung am Heiligenberg-institut nach Mangolds tod.

Krauses Frau war technische assistentin bei Mangold gewesen, es bestand daher 

sowohl eine persönliche beziehung zu Mangold als auch ein bezug zum Heiligenberg-

institut bereits vor antritt der Mangold-nachfolge. Krause hatte (wie auch langendorff 

und Waldschmidt-l.) nach Übernahme von Mangolds abteilung weiterhin seinen lehr-

stuhl an der universität Würzburg inne. Wegen der vergleichbar großen entfernung 

zwischen Heiligenberg und Würzburg war er deshalb nur selten im Hbi präsent. Dort 

führte er wichtige untersuchungen zur regulation der embryonalentwicklung bei insek-

ten durch. seine wissenschaftlichen erkenntnisse über die stammeskriterien der tiere 

veröffentlichte er 1990 in seinem Werk »interphänotypen«.
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forSchungSgegenStand und StruKtur  
deS heiligenberg-inStituteS

1. chemie

Die chemische abteilung 

betrieb grundlagenforschung mit 

unterschiedlichen schwerpunkten, 

z. b. gerste und Milch, dabei stan-

den besonders Milcheiweiß sowie 

labgerinnung im Mittelpunkt der 

arbeiten. bereits 1948 wurde von 

Dr. Jonas eine Methode entwickelt, 

aus Milchzucker, der damals im 

Vergleich zu »echtem« Zucker sehr 

billig war, jedoch eine geringe süß-

kraft hatte, einen honigähnlichen 

sirup mit hoher süßkraft herzu-

stellen: »Melosa«. Die industrielle 

Herstellung wurde in zwei großmolkereien aufgenommen, auch bahlsen war beteiligt. 

Die spätere einführung von billigem rohrzucker und die Produktionsausweitung von 

rübenzucker machten jedoch Jahre später Melosa wieder uninteressant.

in späterer Zeit wurde an der systematischen analyse der eiweißkörper der ge- 

treidearten geforscht. Dabei befasste man sich unter anderem mit dem einfluss von 

Klima, standort und Höhe der stickstoffdüngung auf die Zusammensetzung der eiweiß-

körper in der gerste. ein ergebnis war, dass man bei diesen arbeiten die ursache für 

die Kältetrübung beim bier fand. ebenso wurde über die Prolamine von Hafer, Weizen 

und roggen geforscht. Weitere Versuche erstreckten sich auf die Milchgerinnung und 

auf die Zusammensetzung der Prolamine (die einfachsten bekannten eiweißkörper) in 

den samenkörperchen von Fischen. außerdem wurden eiweißkörper im normalen und 

pathologischen menschlichen serum analysiert (die wässrigen, nicht gerinnenden be-

standteile von Körperflüssigkeiten).

im rahmen der abteilungsübergreifenden arbeiten kamen radiobiologische For-

schungen hinzu: es wurden eiweißkörper aus serum vor und nach einer röntgenbe-

strahlung analysiert. Das Forschungsmaterial hierzu war Ziegenblut, dessen analyse in 

einem aufwendigen Prozess erfolgte.24 Dabei wurde festgestellt, wie sich die einzelnen 

Komponenten des serums durch die bestrahlungen veränderten. Die chemische abtei-

lung erhielt in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine Dependance im schlossvorhof in der 

ehemaligen großen Wohnung des geistlichen rates. Dr. Kling hatte hier sein reich; er 

erforschte immunologische nachweismethoden, Versuchstiere dafür waren Kaninchen.

Abb. 22 Produktetikett melosa
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das chemische labor (im institutsgebäude)

Die chemische abteilung bestand vor allem aus einem großen raum, dem Haupt-

labor (ehemaliger tanzsaal des Hotel Post). Daneben gab es noch fünf kleine neben-

räume, die allesamt um das Hauptlabor gruppiert waren. in den Wintern der ersten 

Jahre waren die Heizmöglichkeiten noch sehr begrenzt. so wurde z. b. im kalten Win-

ter 1947/48 zumeist in dicken Wintermänteln gearbeitet, die innenraumtemperaturen 

waren deutlich unter 10 grad. Die stimmung und arbeitsatmosphäre wurden dadurch 

jedoch nicht beeinträchtigt. im gegenteil, sie waren geprägt von aufbruchstimmung, 

Humor und Freude an der guten Zusammenarbeit. Man hielt sich jedenfalls gegenseitig 

bei laune trotz (oder wegen) der widrigen temperaturen. ungeachtet der unbeschwerten 

lockeren atmosphäre der ersten generation in der chemischen abteilung bestand eine 

hohe arbeitsmoral: Die beschäftigten waren häufig noch abends nach 20 uhr im labor 

tätig und machten manchmal erst um 23 uhr Feierabend.

im großen Hauptlabor standen in gleichmäßigen abständen vier bis fünf lange 

durchgehende breite labortische, auf deren Mitte der länge nach regalaufbauten mon-

tiert waren mit zahllosen Flaschen und sonstigen behältnissen, die sowohl flüssige als 

auch pulverförmige substanzen enthielten. an den enden der tische standen große  

sauerstoffbomben und andere große stählerne gasbehälter, außerdem waren die 

schmalseiten der tische mit spülbecken ausgestattet. es gab wohl auch einige wenige 

abzugsrohre für die schlimmsten Dämpfe.

Abb. 23: chemisches labor
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trotz moderner geräte, die nach und nach in der chemischen abteilung einzug 

hielten, blieben große teile der laboreinrichtung sowie die räumlichkeiten sehr pro-

visorisch. so kam es ende der 60er Jahre einmal zu einem spektakulären brand: eine 

schlauchverbindung zwischen gasbehälter und bunsenbrenner löste sich unbemerkt, 

das gas strömte aus und entzündete sich. Der brand konnte jedoch vom laborperso-

nal gelöscht werden mit löschschaum. Die Folgen des löschvorganges erwiesen sich 

als sehr arbeitsintensiv: das ganze labor, inventar und alle freistehenden gerätschaften 

mussten mühsam vom schaum gereinigt werden.

Der alltag im chemischen labor war geprägt von bitteren gerüchen, manchmal 

dominierten auch faulige oder schwefelige geruchskomponenten, niemals jedoch lieb-

liche bzw. angenehme. Überall köchelten oder brodelten zumeist transparent-farbige 

Flüssigkeiten in glaskolben auf bunsenbrennern, Kochern etc., deren Dämpfe zu der 

bitteren olfaktorischen gesamtnote beitrugen. aus glasschlangen tropften klare Destil-

late; teilweise waren mehrere gefäße miteinander in speziellen Versuchsanordnungen 

verbunden, teilweise wurden unterschiedliche essenzen zusammengeführt; diverse elek-

trisch betriebene geräte sorgten z. t. für eine gewisse lärmkulisse. Die beschäftigten 

mussten ständig die chemischen Prozesse beobachten, kontrollieren, mit langen glas-

pipetten Proben entnehmen und auf saugfähiges spezialpapier tropfen, den Prozessver-

lauf und die ergebnisse dokumentieren. sie führten analysen durch oder stellten neue 

Verbindungen her, sie destillierten oder sie trennten stoffe z. b. in der ultrazentrifuge. 

Manche Versuche gerieten gelegentlich auch außer Kontrolle und explodier-

ten – zumeist ohne gravierende schäden. lediglich einmal entstand ein regelrechter 

brand (s. o.), der dank des tatkräftigen einsatzes des laborpersonals auf das chemische 

labor begrenzt blieb.

Das olfaktorische Milieu des chemischen labors machte natürlich vor den be-

schäftigten nicht Halt: die bitteren gerüche setzten sich in Haaren und Kleidung fest, 

der Chemiker war somit leicht zu identifizieren.

2. radiologie

im Mittelpunkt der Forschung standen strahlenbiologie und strahlentherapie 

mit Versuchen und untersuchungen an ratten und Mäusen.25 Zielsetzung war die erfor-

schung der Wirkungen ionisierender strahlen auf biologische Objekte.

Hier befasste man sich mit der schutzwirkung vor diesen schädlichen strahlen. 

Dabei konnten stoffe ermittelt werden, die bei den Versuchstieren eine beträchtliche er-

höhung der Überlebensrate gegenüber den Kontrolltieren bewirkten. Man erhielt ein-

blicke in den äußerst komplizierten Mechanismus der strahlenwirkung im tierischen 

Organismus. biochemische analysen und elektronenmikroskopische untersuchungen 

ergänzten diese Forschungsarbeit.26

Die abteilung befasste sich weiterhin mit radioaktiven spaltprodukten und deren 

Verhalten im tierischen Organismus, in den sie durch einatmen oder durch nahrungs-
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mittel gelangen können. besonderes augenmerk galt dabei dem gefährlichen isotop 

strontium 90. gefährlich deshalb, da sich dieses spaltprodukt aus atomexplosionen im 

Knochengewebe ablagert, wo es das blutbildende Knochenmark schädigt und zur bil-

dung von tumoren führt. gefährlich auch, da die Mittel der Chemotherapie bei stron-

tium 90 versagen. Man fand heraus, dass es durch bestimmte Hormongaben zumindest 

teilweise aus dem Körper entfernt werden kann.

in der radiologischen abteilung gab es vermutlich drei labors: erstens ein ex- 

ternes labor am tierstall (schattiger garten) mit abgeteiltem massiv gemauertem  

röntgenraum (Dr. Koch), zweitens das isotopenlabor im zweiten stock (Dr. Catsch, spä-

ter Dr. Kriegel) und drittens das labor der unterabteilung Dr. Hagen, später Dr. Flem-

ming.

grundsätzlich wurden in allen drei labors tierversuche durchgeführt mit ver-

schiedenen Forschungsschwerpunkten. in einem ersten schritt wurden die tiere unter-

schiedlichen strahlendosen ausgesetzt. Dies geschah entweder durch bestrahlung von 

außen (röntgenstrahlen) oder durch inkorporation radioaktiver substanzen (injektio-

nen). Die auswirkungen dieser Maßnahmen auf den gesundheitlichen Zustand (gesund-

heitliche schädigungen), sowie auf die Mortalität wurden beobachtet und analysiert. in 

einem zweiten schritt wurden die tiere mit Chemikalien, Futterdiäten, etc. behandelt, 

um gegenmaßnahmen und Heilungsmöglichkeiten der strahlenschäden zu erforschen. 

im rahmen der befundauswertung wurden auch unterschiedliche Operationen an den 

tieren durchgeführt (etwa durch entnahme innerer Organe). Die röntgenbestrahlungen 

erfolgten ausschließlich im externen labor (röntgenraum). Dort wurden außerdem be-

Abb. 24: radiologie
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stimmte radioaktive injektionen verabreicht, z. b. Phosphor P23 und im weiteren Verlauf 

spezielle Chemikalien gespritzt, z. b. Weckamine. Die Versuche mit strontium 90 und 

anderen radioaktiven isotopen erfolgten im sogenannten »isotopenlabor«.

3. zoologie/biologie/entwicKlungSPhySiologie

in dieser abteilung wurden untersuchungen an amphibien27, besonders an emb-

ryos, durchgeführt zur erforschung der ausbildung der Organe sowie des Problems der 

Determination embryonaler Zellen (Determinationssubstanzen).28

Man befasste sich also vor allem mit der Frage, welchen einflüssen die entwick-

lung der Organismen aus dem befruchteten ei und auch die weiteren bildungsvorgänge 

unterliegen. so wurde z. b. erforscht, welche ursachen eine Zelle oder einen Zellkom-

plex dazu veranlassen, ein bestimmtes gewebe (Muskulatur, nerven usw.) oder Organe 

(auge, Herz usw.) oder auch etwas anomales (krebsartige geschwulst) zu bilden. im 

rahmen dieses Forschungsgebietes erfolgten jahrelange untersuchungen an den ei-

ern von Molchen. Man stellte fest, wo sich der ausgangspunkt für die entwicklung der 

verschiedenen Organe befindet, zu welchem Zeitpunkt diese entwicklung einsetzt und 

wie sie abläuft. es wurden weiterhin die auswirkungen des Fehlens von Organen auf 

die gesamtentwicklung untersucht. so erzeugte man Molchlarven ohne gehirn, ohne 

rückenmark oder nervensystem, ohne schwanz und erhielt sie über mehrere Monate 

am leben.

auch aus dem embryonalextrakt von Hühnereiern gewann man substanzen, mit 

denen man Versuche an Molchembryonen machte. aus Hühnerembryonen gewannen 

also die Heiligenberger 

Wissenschaftler Wirkstof- 

fe, die sie dann in die 

bauchhaut von Molchem-

bryonen einbrachten. Hier 

bildeten sich nur Vorder-

köpfe, Hinterköpfe und 

schwänze aus, je nachdem, 

welchen Wirkstoff man an-

wandte.29 eine andere For-

schungseinrichtung dieser 

abteilung erstreckte sich 

auf die Möglichkeit, das 

Wachstum krebsartiger 

geschwülste zu hemmen. 

Dazu machte man Versu-

che mit röntgenstrahlen 

an Molchlarven. es fan-Abb. 25: biologische abteilung
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den außerdem untersuchungen statt, die 

die entwicklung von insekten zum ge- 

genstand hatten. Hintergrund und Ziel- 

setzung dieser Forschungen war die  

schädlingsbekämpfung. Weitere untersu-

chungen wurden über bakterien durchge-

führt, insbesondere zum thema Hospita-

lismus.

4. exPerimentelle medizin

Hier erfolgten untersuchungen an 

ratten und Meerschweinchen zur erfor-

schung der funktionellen Organstrukturen und –systeme. an den Versuchstieren wur-

den Hypophysektomien vorgenommen, um die regelkreise zwischen Hypophyse und 

peripheren endokrinen Organen aufzuklären. es wurde weiterhin auf dem gebiet der 

nebennierenrinde geforscht und mit Diphtherietoxin experimentiert. nach Prof. tonut-

tis Weggang von Heiligenberg im Jahre 1950 löste sich die abteilung für experimentelle 

Medizin auf.

5. abteilungSübergreifende forSchung

Waren in den 1940er und 1950er Jahren Projektabsprachen zwischen den abtei-

lungen eher die ausnahme, so entstand in den 1960er Jahren durch die geldgeber ein ge-

wisser Druck zur Koordinierung der Forschungen. Daher traf sich der institutsvorstand 

bestehend aus den Professoren langendorff, Waldschmidt-l. und Krause zweimal im 

Jahr, um zusammen mit Herrn sell (bzw. seinen nachfolgern) die arbeit im institut zu 

besprechen und insbesondere die künftigen Forschungsprojekte zu beschließen. gegen-

über den geldgebern des institutes war es von bedeutung, dass die Forschungsprojekte 

förderungswürdig waren. insofern waren entsprechende Überlegungen und strategien 

notwendig. Diese sitzungen fanden in Klausur statt, alle übrigen Wissenschaftler blie-

ben von diesen beratungen und beschlüssen ausgeschlossen.

so wurde in den 1960er Jahren gemeinsam von allen drei abteilungen die erfor-

schung der Wirkungen von energiereichen strahlen (z. b. radioaktive strahlung) auf die 

lebendige substanz betrieben, etwa untersuchungen mit/bei insekten, ratten, Mäusen, 

Ziegen. Diese abteilungsübergreifende Forschungsarbeit erfolgte unter dem eindruck 

der us-atombombenversuche und dem daraus resultierenden weltweiten Fall Out. Was 

damals in der Öffentlichkeit noch kein thema war, wurde in experten- und entsprechen-

den politischen Kreisen sehr wohl diskutiert: die gefahr radioaktiver Verseuchung. Man 

wollte daher im Heiligenberg-institut die Möglichkeit der immunität gegen atomare 

strahlung durch antikörper erforschen. ebenso wurde an der Fragestellung geforscht, 

ob sich strontium und Cäsium aus tierischem gewebe entfernen ließe. Für untersu-

Abb. 26: molchlarve mit zwei Schwänzen
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chungen mit röntgenstrahlen wurde im Keller des schlossvorhofs (eingang gegenüber 

dem glockenturm) eine bestrahlungsanlage für die Ziegen eingerichtet.

Diese Forschungen erfolgten zwar nicht unter offizieller geheimhaltung, jedoch 

wurden weder die bevölkerung von Heiligenberg und der umliegenden Ortschaften noch 

die allgemeine Öffentlichkeit darüber informiert. Man wollte die bevölkerung nicht be-

unruhigen. beunruhigt und misstrauisch waren allerdings östliche geheimdienste, die 

argwöhnten, dass hier ganz andere Forschungsarbeit betrieben würde. so kam es immer 

wieder zu spionagetätigkeit bzw. -versuchen im institut. 

Die ergebnisse dieser arbeiten erwiesen sich bekanntermaßen nicht als erfolg-

reich. Zwar wurden eine ganze reihe beachtenswerter ergebnisse erzielt: Z. b. wurde bei 

bestrahlten tieren ein resistenzfaktor entdeckt, der sich auf unbestrahlte tiere übertra-

gen ließ; es wurde erkannt, dass bestimmte ernährungsweisen die ausscheidung von 

inkorporierten radioaktiven stoffen bewirkte; ebenso wurden bestimmte chemische Ver-

bindungen erforscht, die eine gewisse strahlenschutzwirkung ausüben. alles in allem 

reichten jedoch diese Forschungsergebnisse nicht aus, um z. b. medizinische Prophy-

laxe (impfstoff ) oder effiziente akutbehandlung von strahlengeschädigten Personen zu 

ermöglichen, was bei unfällen in atomaren Wiederaufarbeitungsanlagen (Windscale/

sellafield) und bei reaktorunfällen (besonders tschernobyl) von großer bedeutung ge-

wesen wäre. Die untersuchungen wurden jedoch noch bis anfang der 1970er Jahre fort-

geführt und relativ üppig finanziert.

ebenfalls abteilungsübergreifend erfolgten »untersuchungen über den Wirkungs-

mechanismus von pflanzlichen giftstoffen, von bakteriellen endotoxinen, von Hormo-

nen und anderen chemischen stoffen, sowie physikalischen noxen, deren aussagen für 

den Menschen, sein Wohlbefinden, seine gesundheit und seine existenz von grundle-

gender bedeutung sind«.30

6. wiSSenSchaftliche KaderSchmiede

eine wichtige Zielsetzung des instituts war die Förderung des wissenschaftlichen 

nachwuchses, der in der nachkriegszeit im zerstörten Deutschland schwierigkeiten 

hatte, angemessene anstellungen bzw. Forschungsmöglichkeiten zu finden. Daher wan-

derten viele junge Wissenschaftler ins ausland ab. Diesem trend stellte sich das Heili-

genberg-institut erfolgreich entgegen: Viele Doktoranden kamen von ihren universitä-

ten bevorzugt ins Heiligenberg-institut, um sich hier ihren Doktorarbeiten zu widmen. 

Die bedingungen waren ideal: Die Doktoranden wurden weder durch Verpflichtungen 

des universitätsbetriebes davon abgehalten, sich auf ihre Dissertationen zu konzentrie-

ren, noch wurden sie von den vielseitigen anreizen ihrer universitätsstädte abgelenkt. 

es waren vornehmlich die universitäten München, Würzburg, berlin, ulm und Freiburg, 

die ihre wissenschaftlichen nachwuchskräfte ins Hbi schickten. Zu diesen universitäten 

unterhielt das Hbi ständige enge beziehungen.
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Für eine große Zahl dieser erfolgreichen Doktoranden stellte das institut die basis 

für eine wissenschaftliche Karriere dar; bei einem teil der Doktoranden folgte auf die 

Dissertation auch noch die erstellung der Habilitationsschrift im Heiligenberg-institut. 

so ging aus dem Hbi eine reihe von lehrstuhlinhabern hervor: berlin, aachen, Karls-

ruhe, ulm, Frankfurt, ankara, turin. seit 1955 waren es zwölf Professoren, die ihre wis-

senschaftlich-universitäre laufbahn dem Hbi verdankten. bereits 1965 waren aus dem 

Heiligenberg-institut etwa 450 wissenschaftliche arbeiten veröffentlicht worden. am 

ende, 1972, waren es rund 700 untersuchungen.

7. daS führungSgremium

Die drei (bzw. anfänglich vier) Professoren hatten unterschiedliche Funktionen 

inne: Zuerst leiteten sie als Wissenschaftler ihre jeweilige abteilung und trafen hier die 

wesentlichen organisatorischen wie inhaltlichen entscheidungen. sodann fungierten sie 

als ehrenamtlicher kollegialer Vorstand des Hbi,31 das als gemeinnütziger Verein aus-

gewiesen war. sie waren somit die offiziellen repräsentanten des Hbi gegenüber der 

Öffentlichkeit.

Zudem hatten sie (ebenfalls ehrenamtlich) gemeinsam die Verwaltung des Hbi 

inne zusammen mit theo beye und dem Verwaltungschef Herbert sell. Die wesentlichen 

entscheidungen und maßgeblichen Weichenstellungen wurden in dieser runde getrof-

fen.

in ihren abteilungen agierten die Professoren autonom. unabhängig voneinander 

bestimmten sie ihre Forschungsschwerpunkte, wählten ihre Mitarbeiter aus und dele-

gierten arbeitsaufträge. Die Mitarbeiter hatten – zumindest offiziell – kein Mitsprache-

recht. Die abteilungsleiter trafen sich zwar gelegentlich zu gemeinsamen besprechun-

gen, abteilungsübergreifende konkrete Projekte wurden dabei jedoch nicht angestrebt. 

Dies änderte sich erst, als die staatlichen geldgeber dieses ab anfang der 1960er Jahre 

zunehmend wünschten. Hiernach erfolgten regelmäßige besprechungen der Vorstands-

mitglieder zweimal im Jahr.

Die Zusammenarbeit der Professoren in Vorstand und Verwaltung war in den ers-

ten Jahren sicherlich gut und geprägt von der allgemeinen aufbruchstimmung der nach-

kriegszeit und dem bewusstsein, dass erfolg nur im solidarischen Zusammenspiel aller 

beteiligten möglich war. Dies scheint sich gegen Mitte der 1950er Jahre etwas geändert 

zu haben. Durch die entstehende raumnot sowie den zunehmenden Finanzbedarf der 

einzelnen abteilungen bei relativ gleich bleibender Mittelzuweisung scheint sich das 

harmonische Miteinander der anfangsjahre insbesondere zwischen der chemischen  

abteilung und den beiden anderen abteilungen abgekühlt zu haben. ende 1956 gab 

schoeller die leitung der chemischen abteilung auf und schied somit auch aus dem Vor-

stand des Hbi aus.

schoellers nachfolger wurde Prof. Waldschmidt-leitz aus München. Mit ihm zog 

ein neuer geist (nicht nur) in die chemische abteilung ein. schon bald führte er eine 
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neuerung im institutsbetrieb ein, die die Kommunikation der abteilungen untereinan-

der aktivieren sollte sowohl in wissenschaftlicher als auch in menschlicher Hinsicht: 

Mehrmals im Jahr lud er die Wissenschaftler aller abteilungen ein zu einem gemeinsa-

men abend im Hotel baader, wo zunächst jeweils ein wissenschaftlicher Vortrag gehal-

ten wurde, auf dessen grundlage sodann ein Colloquium folgte. Die Vorträge wurden 

reihum von Mitarbeitern der verschiedenen abteilungen gehalten, die somit einblick 

gaben in ihre arbeit und ihr Forschungsgebiet. Die nachfolgende aussprache diente der 

inhaltlichen Klärung sowie der kritischen Würdigung.

Diese abende (in der chemischen abteilung salopp »nachsitzen« genannt) nah-

men schon bald einen offiziellen rang ein, die teilnahme war wohl nicht obligatorisch, 

galt den meisten aber als selbstverständlich. Waldschmidt-l. integrierte sich somit zügig 

im Hbi, das Verhältnis zwischen ihm und seinen Professoren-Kollegen blieb gleichwohl 

eher distanziert, zu verschieden waren die naturelle.

1962 starb Prof. Mangold, der bis zu seinem tod in seiner abteilung tätig war. 

auf seine nachfolge machte sich Dr. tiedemann Hoffnungen, der sich inzwischen auch 

habilitiert hatte. ihm wurde jedoch Prof. Krause aus Würzburg vorgezogen, der bereits 

engere beziehungen zu Mangold und dem Hbi unterhielt. Für ihn scheint jedoch das 

Hbi nicht den hohen stellenwert eingenommen zu haben wie für Mangold und beson-

ders langendorff, die mit ihrem Herzblut an ihrem institut hingen. Vermutlich war das 

Heiligenberg-institut für Krause (wie auch für Waldschmidt-l.) vor allem wichtig, um 

auch in der Zeit nach der emeritierung eine aktive wissenschaftliche rolle spielen zu 

können. langendorff war und blieb daher der aktivste und leidenschaftlichste Kämpfer 

für den erhalt des Hbi in einem neubau in Konstanz bzw. ulm.

8. finanzierung

Das Heiligenberg-institut wurde zwar von Freiburger Professoren gegründet, war 

aber organisatorisch wie finanziell keine außenstelle der universität Freiburg sondern 

eine selbständige Forschungseinrichtung. Die Finanzierung stellte zunächst eine un-

übersichtliche gemengelage dar, teils aus gerettetem Privateigentum, teils aus Mitteln 

von privaten und halbstaatlichen geldgebern und war wohl zunächst eine problemati-

sche und mitunter chaotische angelegenheit: besonders in den ersten nachkriegsjah-

ren und im Zusammenhang mit der Währungsreform waren große schwierigkeiten zu 

überwinden. so kam es vor, dass die bediensteten auf ihr (ohnehin bescheidenes) gehalt 

wochenlang warten mussten. 

ende 1948 kam es erstmals zu ernsthaften Kalamitäten in der bestandssicherung 

des institutsbetriebes, was mit längerer aussetzung der gehaltszahlungen verbunden 

war. im Dezember 1948 nahm sich jedoch Prinz Max von Fürstenberg der institutsfinan-

zen an und führte neue Verwaltungsmaßstäbe ein, wobei es zu heftigen auseinander-

setzungen mit dem instituts-Führungspersonal kam. Da das Haus Fürstenberg in den 

ersten Jahren offenbar der wichtigste geldgeber für das institut war, musste sich die in-
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stitutsleitung fügen. im laufe des Jahres 1949 stand die existenz des Hbi erneut auf der 

Kippe, es waren bereits die Kündigungen der Mitarbeiter ausgesprochen und schriftlich 

übergeben worden. in dieser situation sprang der Fürst wieder in die bresche, nachdem 

er seine finanziellen Zuwendungen nach erneuten Differenzen mit der institutsleitung 

vorübergehend ausgesetzt hatte.

Den vollen Überblick über die finanziellen Verhältnisse des Hbi in den ersten Jah-

ren hatte vermutlich nur theo beye, der zumindest in der anfangszeit als geldbeschaffer 

fungierte. recht früh jedoch erhielt das institut Zuwendungen aus dem Marshall-Plan 

sowie aus erP-Mitteln. es erfolgte zudem großzügige unterstützung durch landes- und 

bundesbehörden, sowie durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. im Jahr 1953 er-

hielt das Hbi die anerkennung als »überregional bedeutsames« Forschungsinstitut, wo-

mit die aufnahme in das sogenannte Königssteiner staatsabkommen gewährleistet war. 

Damit war die Finanzierung durch Forschungsbeihilfen aus einem Fonds gesichert, zu 

dem alle bundesländer beitrugen.32

nach welchem internen schlüssel die Mittelzuweisungen an die einzelnen abtei-

lungen erfolgten, lässt sich nicht mehr eruieren. grundsätzlich wird wohl eine gleichmä-

ßige Verteilung der gelder angestrebt worden sein. Der Finanzbedarf der verschiedenen 

abteilungen war natürlich nie einheitlich der gleiche, erforderliche investitionen fielen 

zu unterschiedlichen Zeiten an. Da die einzelnen abteilungen zwar grundsätzlich aus 

einem gemeinsamen topf finanziert wurden, jedoch außerdem noch spezielle geldquel-

len existierten, die nicht allen zugute kamen, war die interne Finanzpolitik des Hbi si-

cherlich eine komplexe thematik.

Die rechtsform des Hbi war die eines gemeinnützigen Vereins (e. V.) mit dem 

Zweck, wissenschaftliche Forschungen zu fördern. Diese rechtsform war für derartige 

einrichtungen üblich (s. a. Max-Planck-gesellschaft) und wurde von den baden-würt-

tembergischen Ministerien für Finanzen und Kultur empfohlen. Diese Ministerien ver-

traten die interessen des Hbi gegenüber der ländergemeinschaft im Königsteiner ab-

kommen.

War die Finanzierung des instituts zu beginn seiner existenz schwierig und  

z. t. chaotisch, so hatte sich diese situation spätestens seit beginn der 1960er Jahre 

grundlegend geändert: in dieser und der folgenden Dekade traten als geldgeber auch 

das bundesministerium für wissenschaftliche Forschung sowie das Verteidigungsminis-

terium auf, es bestand außerdem ein Forschungsvertrag mit der europäischen atom-

gemeinschaft, womit die Finanzlage des instituts als komfortabel bezeichnet werden 

konnte.
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die wohnetagen und ihre bewohner

Wie im ersten abschnitt schon erwähnt, diente das zweite und dritte stockwerk 

des institutsgebäudes Wohnzwecken. besonders die institutsbeschäftigten der ersten 

generation wohnten hier zum großen teil. Das Wohnmilieu, das in diesen beiden stock-

werken entstand, ist aus heutiger sicht abenteuerlich. es erinnert etwas an die Wohn-

quartiere in alten Herrenhäusern, schlössern, Kasernen und eben alten Hotels, die für 

Flüchtlinge aus dem Osten in der Kriegs- und nachkriegszeit improvisiert wurden. Der 

Vorhof des Heiligenberger schlosses fungierte übrigens zur selben Zeit als Flüchtlings-

refugium für des Fürsten weitläufige adelsverwandtschaft aus dem Osten: die sippschaft 

der grafen von schönburg, schaffgotsch, usw. einige der institutsbewohner waren tat-

sächlich Flüchtlinge aus dem Osten.

Das augenfälligste, besonders im zweiten stockwerk, waren die beengten Wohn-

verhältnisse: rund 14 ehemalige Hotelzimmer führten auf einen großen Flur. Diese Zim-

mer wurden bewohnt von fünf drei- bis fünfköpfigen Familien sowie mehreren einzel-

personen. Zwei ineinander gehende räume am nördlichen ende des großen Flurs hatten 

die Funktion eines gemeinschaftsraumes, der vor allem von den singles genutzt wurde. 

sie konnten sich hier – auch sehr improvisiert – essen zubereiten und gemeinsam essen, 

abends gesellig beieinander sitzen, Karten spielen und sogar Musik hören, denn es gab 

einen (wohl recht archaischen) Plattenspieler. Dieser raum hatte den illustren namen 

»Casino«, der für die Kinder übrigens absolut tabu war.

im zweiten stock wohnten also zwischen 21 und 25 Menschen in ca. 13 räu-

men, wobei die Familien in den ersten Jahren jeweils maximal zwei Zimmer bewohnten 

(häufige aufteilung: eine Wohnküche mit einer schlafstelle, ein schlafzimmer). später 

konnte durch Fluktuation für die eine oder andere Familie noch ein drittes Zimmer hin-

zukommen – das war jedoch eher die ausnahme und großer luxus. allen Menschen, die 

im zweiten stockwerk wohnten, standen gemeinsam zwei toiletten zur Verfügung, von 

denen die eine (die rechte) immer mal wieder außer betrieb war.

im dritten stock befanden sich nur kleine Mansardenzimmer (ca. sechs), in de-

nen ausschließlich singles wohnten. sie teilten sich eine toilette. Für sie stand auch das 

Casino im zweiten stock zur Verfügung. in dieser Wohnetage herrschte grundsätzlich 

eine gewisse Fluktuation. Der Wohnraum wurde im laufe der Zeit zunehmend reduziert 

durch die expansion von Dr. tiedemanns abteilung (unterabteilung der Zoologie), so 

dass schließlich nur noch drei Wohnräume verfügbar waren. Diese wurden ab ende der 

1950er Jahre paritätisch belegt von den drei abteilungen: Von jeder abteilung durfte je-

weils ein beschäftigter ein Zimmer im dritten stock bewohnen. Diese regelung blieb bis 

zum Fortgang von Dr. tiedemann (1963) gültig.

im zweiten stock hatten die meisten Zimmer Waschbecken, jedoch nicht alle. im 

dritten stock waren die Zimmer ohne fließend Wasser, die bewohner verrichteten ihre 

Morgentoilette mit Waschschüssel und Wasserkrug. bad oder Dusche gab es im zweiten 
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und dritten stockwerk nicht. ein gemeinsames badezimmer für alle institutsbewohner 

befand sich im ersten stock. Hier wurde Freitagnachmittag der Ofen angesteckt für das 

badewasser und die bewohner konnten nach terminplan ihr bad nehmen.

in den Zimmern standen noch die alten Hotelmöbel – die meisten bewohner hat-

ten keine eigenen Möbel mitgebracht (oder besaßen keine). beheizt wurden die räume 

mit primitiven sägemehl-Öfen, das sägemehl lagerte in einer der ehemaligen remisen 

und musste in die Ofeneinsätze mühsam gestopft werden. Die Wäsche konnte in der 

Waschküche gewaschen werden, die sich in einem der nebengebäude befand. Die aus-

stattung bestand aus Zinkwanne, Wasserkessel und Waschbrett.

alle Zimmer waren von Haustieren mitbewohnt: Mäuse und ratten. ihr eigent-

liches Habitat befand sich in den Zwischenräumen unter den bodendielen, wo sie dem 

Zugriff der menschlichen bewohner entzogen waren. Zur nahrungsaufnahme kamen sie 

jedoch durch die Fugen zwischen den Dielenbrettern hervor und verspeisten, was vom 

esstisch nach unten fiel. Diese nagerpopulation bestand z. t. aus »wildlebenden« Haus-

mäusen, z. t. aber auch aus entlaufenen Versuchstieren. Die Versuchstiere waren – zu-

mindest bis Mitte der 1950er Jahre – allesamt weiß mit roten Knopfaugen. Die (menschli-

chen) bewohner waren von diesen Zimmergenossen zwar nicht angetan, sie begegneten 

ihnen aber mit gelassenheit. Die Präsenz der Mäuse war eine vertraute realität, niemand 

verfiel bei ihrem anblick in Hysterie.33 selbst wenn nachts eine Maus über’s bett (oder 

gar über’s gesicht) huschte, hatte das keine Panikattacken oder Phobien zur Folge. na-

türlich versuchten die Familienväter mit Holzleisten die Fugen zu verschließen, aber dies 

scheint keine nachhaltig erfolgreiche Maßnahme gewesen zu sein.

aus heutiger sicht wird man vielleicht befürchten, dass diese Wohnverhältnisse 

nährboden für Zank und streit bildeten. eher das gegenteil war jedoch der Fall: trotz 

aller unterschiedlichkeit bestand ein großes grundvertrauen zwischen den bewohnern, 

z. b. schloss niemand seine Zimmer ab. Das Miteinander war geprägt von Hilfsbereit-

schaft, toleranz und lebensfreude. natürlich gab es auch Konflikte, z. b. die auf dem 

Flur herumtobenden Kinder34 waren für die ruhebedürftigen unter den erwachsenen 

kein Quell der Freude. aber es bestand wohl immer eine deutliche bereitschaft zum Kon-

sens.

Für die Kinder waren diese Verhältnisse paradiesisch:35 sie waren ständig in ge-

meinschaft mit anderen Kindern, spielten zusammen, erlebten gemeinsame abenteuer, 

hatten große bewegungsfreiheit (es gab damals kaum Verkehr auf der straße) und 

mussten nur wenig beaufsichtigt werden. Zwar schickten einige eltern ihre Kinder in 

den Kindergarten (neben der schule), aber die Kinder wussten das strenge regiment 

der katholischen Ordensschwester inocentia wenig zu schätzen. sie nutzten zumeist die 

erste passende gelegenheit am Vormittag, um aus dem Kindergarten auszubüxen. na-

türlich machten die Kinder auch viel unsinn und Verbotenes, was allerdings drastische 

strafen nach sich ziehen konnte, die Väter kannten – insbesondere bei den Jungen – kein 

Pardon.
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Die großen Highlights waren im 

sommer das heißgeliebte schwimmbad, 

im Winter die ski- und rodelhänge. ab-

soluter renner des Wintervergnügens 

war das rodeln auf der alten steige, wo 

sich das halbe Dorf traf, und abends auch 

die erwachsenen zu gange waren.

Zu den Höhepunkten des Zusam-

menlebens der institutsbewohner gehör-

ten die großen Fasnachtsfeste, die all-

jährlich im Parterre in dem verbliebenen 

großen gastraum des Hotels sowie in 

den räumen der Verwaltung mit großem 

aufwand gefeiert wurden. Mit großem 

aufwand vor allem an Phantasie, Witz 

und improvisationskunst. Vielleicht kann 

man sagen, dass diese Feste ganz beson-

ders die bereitschaft und den Willen der 

»institutler« (wie sie im Dorf genannt 

wurden) verdeutlichten, ihr Miteinander als lebenswerte und lebensfrohe gemeinschaft 

zu gestalten – trotz aller entbehrungen und belastungen. 

ein anderes gemeinsames Jahresevent war die nikolausfeier, die allerdings den 

Familien vorbehalten war: in der »bibliothek« der chemischen abteilung versammelten 

sich alle eltern mit ihren Kindern und erwarteten dort den nikolaus. Dieser erschien in 

vollem Ornat, begleitet von seinem Knecht ruprecht, den er jedoch zumeist draußen vor 

dem bibliotheksfenster stehen ließ. Der nikolaus wurde stets von einem externen talent 

aus dem Dorf gestellt, z. b. von dem bauunternehmer Hiestand oder der Zahnarzttochter 

antje Fiedler. Das feierliche Procedere sah vor, dass st. nikolaus seine beiden großen 

bücher aus dem sack hervorholte: im schwarzen buch standen die schlimmen taten der 

Kinder, im weißen die guten. Jedes Kind wurde nun der reihe nach aufgerufen, musste 

sich aus dem schutz der elterlichen begleitung lösen und vortreten. Vom nikolaus bekam 

es sodann seine sünden und Verfehlungen vorgehalten (während Knecht ruprecht gele-

gentlich mit der rute gegen das Fenster schlug und seinen sack hochhob, aus dem die 

nachbildung eines menschlichen beines mit dem Fuß zuoberst herausguckte), aber auch 

lob ausgesprochen bekam für seine guten taten. Die Kinder lauschten eingeschüchtert 

und aufgeregt mit roten Wangen und Ohren diesen ausführungen, mussten ein gedicht 

aufsagen oder ein lied singen und erhielten schließlich ein geschenkpäckchen aus dem 

großen sack. nachdem sich nikolaus alle Kinder vorgeknöpft hatte, verabschiedeten sie 

den hohen gast mit dem nikolauslied.

Abb. 27: institutsfasching (lakschewitz, Seiter, wöllwarth, 
härlin, Stöhr)
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große Familienereignisse waren außerdem die Kindergeburtstage, zu denen in 

der regel alle institutskinder eingeladen waren. einmal wurde ein geburtstag im Januar 

auf einem großen Pferdeschlitten gefeiert: Die Kinder waren dick in warme Kleidung 

eingepackt, jedes Kind hatte einen lampion in der Hand, womit der schlitten beleuchtet 

wurde. Der Pferdekutscher fuhr die Kinder durch die dunkle tief verschneite landschaft 

und das Dorf – ein großes erlebnis für die Kinder.

Das grundsätzliche Verhältnis der institutsangehörigen zur übrigen Ortsbevölke-

rung war zu beginn sicherlich geprägt von Fremdheit und damit einhergehenden gegen-

seitigen Vorbehalten. im laufe der Jahre entwickelte sich jedoch ein integrationsprozess, 

der vor allem auf der privaten ebene stattfand und zu wechselseitiger anerkennung bis 

hin zu Freundschaften führte.

Mitte der 1950er Jahre zogen die Familien der ersten bewohnergeneration nach 

und nach aus dem institutsgebäude aus. Der auszug der Familien hatte mehrere gründe: 

erstens war die Vereinbarkeit von Wohnen und arbeiten im selben gebäude nicht mehr 

im bisherigen Maße gegeben. Die intensivere ausnutzung der stockwerke zu arbeits-

zwecken und zu geräteinstallierungen (besonders in tiedemanns Mansardenräumen) 

führte zu einer Verschlechterung der Wohnsituation: lärmbelästigung durch den betrieb 

von geräten und Maschinen, geruchsbelästigung durch ausdünstungen. Zweitens führ-

ten die beengten und provisorischen Wohnverhältnisse bei den bewohnern zu dem im-

mer deutlicheren Wunsch nach abhilfe und Veränderung. und drittens reklamierten die 

abteilungen von Mangold und besonders langendorff wachsenden raumbedarf.

nach dem auszug der Familien wurden die räume des zweiten stockwerks (mit 

ausnahme des Casinos) schrittweise umgewandelt in labor- und arbeitsräume der ra-

diologischen und der biologischen abteilung. lediglich Waldschmidt-leitz und langen-

dorff bewohnten hier (später) private Zimmer. Mangold hatte sein Zimmer von anfang 

an im ersten stock.

daS ende deS heiligenberg-inStitutS

seit 1960 gab es Überlegungen und Pläne, wie es mit dem institut in der Zukunft 

weitergehen sollte. Das alte Hotelgebäude war trotz all seiner Provisorien, seiner beengt-

heit und seiner baulichen unzulänglichkeiten in der unmittelbaren nachkriegszeit si-

cherlich ein gern akzeptierter standort. in der Zeit des Wirtschaftswunders wurde jedoch 

zunehmend deutlich, dass die räumlichen bedingungen nicht mehr zeitgemäß waren. 

in dem alten gebäude standen modernste wissenschaftliche apparaturen. auch die Kor-

ridore mussten z. t. mit geräten belegt werden. Wegen des teilweise erheblichen ge-

wichtes dieser apparate war es notwendig, die Decken des gebäudes mit stahlträgern zu 

verstärken. also sann man auf die errichtung eines neubaus an anderem Ort.36
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Diese Überlegungen richteten sich bald konkret auf eine angliederung an die neu 

gegründete universität Konstanz. auch seitens der stadt Konstanz sowie des landes 

baden-Württemberg gab es interesse an derartigen Vorstellungen, und es kam daher zu 

intensiven Verhandlungen und bereits konkreten Planungen. in deren Verlauf stellte die 

stadt Konstanz einen günstigen bauplatz direkt am bodensee zur Verfügung, das land 

baden-Württemberg stellte die finanziellen Mittel für die errichtung des neubaus im 

landeshaushalt ein, ein architektenbüro arbeitete die baupläne aus. 

Dennoch kam nach fünf Jahren umfassender Vorbereitungen das aus für den 

Konstanzer standort: Zunächst sprach sich der rektor der uni Konstanz gegen die an-

siedlung des Hbi aus, sodann erging auch vom gründungsrat ablehnender bescheid. 

Den wesentlichen anteil am scheitern der Konstanzer Pläne scheint jedoch der Wissen-

schaftsrat gehabt zu haben. Dieser machte spätestens ab 1963 hinter den Kulissen Front 

gegen die Verlegung des Hbi nach Konstanz und übte wohl zunehmenden einfluß auf 

das Kultusministerium aus. Man sprach z. t. offiziell von den »Winkelzügen« des ge-

schäftsführers des Wissenschaftsrates, Ministerialdirektor schneider.

Über die Hintergründe dieser enttäuschenden entwicklung gab es im internen 

Kreis der (besonders jüngeren) Heiligenberger Wissenschaftler folgende Darstellung: 

bei den gesprächen mit den verschiedenen Verhandlungspartnern beanspruchten die 

drei Heiligenberger Professoren langendorff, Waldschmitz-leitz und Krause ein hohes 

Maß an autonomie und befriedigung persönlicher interessen bezüglich räumlichkeiten 

und einrichtungen. sie waren ebenso darauf bedacht, ihre dominante stellung in der 

institutshierarchie zu bewahren. Dies erregte nicht nur den unwillen der jungen Wis-

senschaftler des instituts sondern stieß auch auf Widerstand bei den Verhandlungspart-

nern, insbesondere bei den beauftragten des landes baden-Württemberg. Da die drei 

Heiligenberger Professoren jedoch unbeirrt an ihren ansprüchen festhielten, scheiterten 

schließlich die Verhandlungen.

Kurze Zeit später ergab sich die neue vielversprechende Perspektive, das Heiligen-

berg-institut in ulm neu erstehen zu lassen. Der Wissenschaftsrat hatte seiner Distanzie-

rung vom standort Konstanz die empfehlung folgen lassen, in ulm das Hbi neu errich-

ten zu lassen. auch hier war eine neue universität im entstehen, auch hier bestand ein 

erhebliches interesse daran, das Heiligenberg-institut zu übernehmen. Die VW-stiftung 

wollte sechs Millionen DM für das Projekt zur Verfügung stellen.

Diesmal waren die Voraussetzungen noch günstiger als zuvor bei Konstanz: alle 

beteiligten, das land, der Wissenschaftsrat, die stadt ulm, der gründungsrat der uni-

versität sprachen sich für die ansiedlung des Hbi aus. als ebenfalls vorteilhaft wurde die 

naturwissenschaftliche ausrichtung der universität ulm gewertet (der universität Kon-

stanz war ein mehr geisteswissenschaftlicher schwerpunkt zugedacht). Das Hbi sollte 

der universität angegliedert werden.

erneut wurden intensive Verhandlungen geführt, auch unter einbeziehung von 

architekten und einrichtungsfachleuten. Die Heiligenberger Wissenschaftler befassten 
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sich bereits mit ganz konkreten einrichtungsdetails für ihre labors und arbeitsräume. 

im Herbst 1970 waren alle Voraussetzungen für den neubau des Hbi geschaffen: Die 

gelder waren abrufbar (zehn Millionen DM), die Pläne des architekten waren geneh-

migt, das universitätsbauamt hatte auf dem für den bau vorgesehenen gelände den Wald 

schlagen lassen und ließ die Zufahrtswege errichten, der baubeginn stand unmittelbar 

bevor.

Doch erneut kam es zum eklat: Der Wissenschaftsrat lehnte anfang 1971 den neu-

bau des Hbi ab und befürwortete stattdessen die eingliederung des institutes in die uni-

versität ulm. Dies bedeutete im Klartext das aus für das Hbi in ulm: im Planungsbericht 

des gründungsausschusses der universität ulm (in dem der Wissenschaftsrat vertreten 

war) war ausdrücklich festgeschrieben worden, dass es innerhalb der universität keine 

selbständigen bzw. isolierten institute herkömmlicher art37 geben sollte. so musste kon-

sequenterweise der rektor den (offenbar nur vorgeschobenen) Vorschlag des Wissen-

schaftsrates ablehnen mit der (durchaus ernst gemeinten) offiziellen begründung, dass 

er dadurch eine zu starke finanzielle belastung für die universität befürchte. Weitere sit-

zungen mit Vertretern des landes baden-Württemberg hatten lediglich den erfolg, dass 

einem teil der jungen Heiligenberger Wissenschaftler die Übernahme an die universi-

tät ulm angeboten wurde. Von diesem angebot machten Wissenschaftler aus allen drei 

abteilungen gebrauch. Dies führte zu erheblichen Verstimmungen besonders bei Prof. 

langendorff, der dies als Verrat empfand und seine abteilung ausbluten sah.

auch diesmal wurden intern die Hintergründe des Desasters ähnlich beurteilt wie 

schon beim erfolglosen ausgang der bemühungen um Konstanz: Die Heiligenberger 

Professoren hatten sich erneut zu sehr an ihren persönlichen eigeninteressen orientiert 

und stellten Forderungen, mit denen sich die ulmer Verhandlungspartner nicht anfreun-

den konnten. auch diesmal wurden die gespräche abgebrochen, alle Planungen wurden 

Makulatur, Planungskosten von 160 000 DM waren somit vergeudet.

Dem institut war nach dem exodus der jungen Wissenschaftler kein langes Fort-

bestehen mehr beschieden: 1972 lief das Königsteiner abkommen aus, damit bestand 

die maßgebliche finanzielle grundlage des instituts nicht mehr. im Dezember 1972 

wurde das Heiligenberg-institut nach 26jährigem bestehen geschlossen. Die noch ver-

bliebenen Mitarbeiter hatten die traurige aufgabe, die auflösung des Hbi zu betreiben. 

Die einst hochmodernen und sehr teuren geräte wurden z. t. verschenkt (z. b. an das 

limnologische institut in langenargen) oder entsorgt.

nach dem auszug des instituts sah sich die Familie Förster finanziell nicht in 

der lage, die teilweise marode bausubstanz des stark abgenutzten alten Hotelgebäudes 

aus eigener Kraft zu renovieren. sie verkaufte daher das Haus an einen investor, der das 

gebäude entkernte und zu eigentumswohnungen bzw. zu gewerblichen räumen (spar-

kasse und apotheke) umbaute.
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nachtrag zur SteinzeitKariKatur deS hbi

beschreibung der verschiedenen bereiche mit sprechblasen und schildern: im uhr-

zeigersinn von vorne nach links, sodann nach hinten, schließlich nach vorne rechts. Da 

bei den Personen von dem realen institutspersonal des Jahres 1952 ausgegangen wurde, 

benenne ich sie (soweit eindeutig) mit realen namen. Manche sprechblasen ließen sich 

nicht präzise entziffern sondern nur erraten, was ungenauigkeiten bewirkt haben mag.

1. theo beye eilt durch den eingang, Kutscher: »So’n Gehetze«

2. Verwaltung: Herbert sell diktiert: »Schreiben Sie: Bestellen wir hiermit …« lotte schwarz 

meißelt die schriftzeichen auf steinplatten. auf einem stapel lagern fertig gemeißelte 

steinplatten zur unterschrift.

3. buchhaltung: ernst tennert macht Frühstückspause, wird von Kollegen gewarnt: »He! 

Chef kommt!«

4. Zwischen buchhaltung und zentraler Palme erstreckt sich die bibliothek (reihen ge-

meißelter steinplatten).

5. im Hintergrund befindet sich die abteilung strahlenforschung: eine Mitarbeiterin 

bündelt mit riesenbrennglas die kosmischen strahlen auf den Kopf eines Versuchstie-

res, die andere Mitarbeiterin mit Hammer fragt: »Noch etwas Narkose, Herr Professor?« Prof. 

langendorff antwortet: »fünffachen Sudores«.

6. neben der strahlenforschung sieht man die abteilung Chemie: Wissenschaftler 

zu Mitarbeiterin am Kessel: »Passen Sie auf, dass nicht wieder so viel Kohlenstoff ins Präparat 

kommt.« assistentin an der Waage: »Ein halbes Zentnerchen zu viel, na schon egal.«

7. Die treppe führt zu den behausungen. Oben meint eine bewohnerin (mit besen in der 

Hand) zur anderen: »und ich sage …, die … wird immer frecher.«

8. Vor der treppe hat sich mit mehreren tiergehegen die abteilung biologie eingerichtet. 

Wissenschaftler zu eier aufmeißelndem assistenten: »Wir werden etwa ein Dutzend Köpfe an 

den Bauch pflanzen.« im Vordergrund: ausschuß: geborstene sauriereier mit heraushän-

genden tierköpfen.

Anschrift des Verfassers:

Karlwalther Schneider, Hangarsteinweg 15, D-34292 Ahnatal, 

Email: kw.schneider@gmx.de
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1 Barth, franz Karl: heiligenberg (bodensee), Kli-

matischer Kurort, 2. auflage überlingen 1920, S. 20.

2 1806 erbaut, eigene brauerei, ab 1880 steigende 

zahl von Kurgästen (möglicherweise auch viele 

wohlhabende jüdische gäste, da die familie winter 

angeblich jüdisch war), 1906 erweiterungsbau.

3 die infrastruktur war für ein 800-Seelen-dorf 

beachtlich: Sehr gute medizinische Versorgung (mo-

dernes Krankenhaus, niedergelassene ärzte, apo-

theke); vier weitere gasthäuser (neben den beiden 

großen hotels), cafés und Konditoreien, mehrere 

Pensionen und eine ganze reihe Privatquartiere; 

Sparkasse; gute einkaufsmöglichkeiten (mehrere 

Kolonialwarenläden, textilläden, etc.); hoteleigene 

tennisanlagen, ein kleines elegantes Schwimmbad 

(unterhalb des Schlosses im bereich zwischen hof-

stetter mühle und baustadel).

4 tanzveranstaltungen (bälle) und regelmäßige 

Konzerte in den hotels (z.t. täglich), Kleinkunst mit 

theaterschauspielern, vermutlich auch Vorträge, 

literaturveranstaltungen, etc.

5 zusammenbruch der monarchie, politische wirren 

der nachkriegsjahre und inflation.

6 gemäß Versailler Vertrag wurde das deutsche heer 

auf 100 000 mann reduziert.

7 friedrich albert war schwer verwundet in ein la-

zarett nahe berlin gebracht worden. er starb dort an 

seinen Kriegsverletzungen knapp zwei monate nach 

ende des zweiten weltkrieges.

8 elisabeth starb 1937 22jährig an tbc.

9 Vielleicht hatte das gebäude auch in diesem zu-

sammenhang seinen wintergarten sowie loggia und 

balkon an der front zum Postplatz eingebüßt.

10 Von der »deutsche gesellschaft für Kur- und er-

holungsheime für handel und industrie e.V.«

11 theo beye soll zu diesem zweck mit der fürstin 

eine Szene im rittersaal des Schlosses inszeniert ha-

ben, die den anwesenden Kommandanten der fran-

zösischen einheit in gewünschter weise beeinflusste.

12 mangold war vor und während des Krieges of-

fenbar überzeugter nationalsozialist gewesen: 1943 

eintritt in den nS-lehrerbund, 1935 mitglied der nS-

daP trotz damaliger aufnahmesperre, eintritt in den 

nS-dozentenbund und in den nS-altherrenbund, 

1940 obersturmführer im nSfK [!]. 1942 gehörte er 

zu den unterzeichnern eines briefes an die reichs-

kanzlei, in dem angesichts »der ungeheuren Schärfe 

des Kampfes des Judentums gegen das deutsche Volk« alle 

staatlichen antisemitischen maßnahmen gebilligt 

wurden. (Klee, ernst: das Personenlexikon zum drit-

ten reich. 2. auflage, frankfurt/main 2005, S. 389)

als rektor hielt mangold eine rede anlässlich 

der reichsgründungsfeier und des Jahrestages der 

machtergreifung in der aula der universität freiburg. 

darin sagte er u. a.: »Möge es uns alten Soldaten des gro-

ßen Krieges gelingen, unsere Studenten zum Soldatentum 

der Wissenschaft zu erziehen; möge es uns vergönnt sein 

zu beobachten, dass die braunen Kolonnen des NS-Studen-

tenbundes bei ihren Märschen durch die Universitätsstadt 

und das deutsche Vaterland mit der Liebe und dem Stolz be-

grüßt werden, die in dem Gefühl der Zusammengehörigkeit 

und in der Achtung vor der Leistung wurzeln«; Mangold, 

otto: die aufgaben der biologie im dritten reich, in: 

freiburger universitätsreden heft 29, freiburg im 

breisgau 1938.

13 die thematik der radioaktiven Strahlung bescher-

te langendorff auch unangenehme berührung mit 

den niederungen der Politik: während eines urlaubs 

von langendorff im Jahre 1956 gab ein assistent 

an langendorffs freiburger institut radioaktive 

messwerte heraus, die der Presse bekannt wurden 

und erhebliche aufregung in der Öffentlichkeit 

verursachten. dies führte zu einer großen anfrage 

der SPd (ollenhauer) im bundestag, wodurch das 

atomministerium mit seinem chef franz Josef Strauß 

unter druck geriet. dieser gab den druck weiter 

und schimpfte in einer Pressekonferenz über lan-

gendorffs institutsleitung. langendorff wurde ins 

anmerKungen

für die freundliche und engagierte unterstützung meiner nachforschungen danke ich herzlich: dr. hans 

Kling, elisabeth neumann (posthum), Karin und hermann förster, dr. irmhild Steinbach, Karl mark (heimat-

verein heiligenberg), dr. claus-dieter Schoeller, gisela Stöhr (posthum), wilderich graf von und zu bodman, 

gisela Schulz, gisela Sigel (geb. bücheler), leonardo cobianchi, Prof. walter Kocher, frau dr. becker-Kocher, 

gerda Schmidt, ingrid rossmanith, dr. christa fleming, dr. barbara graack, Sibylle dietz (geb. härlin),  

Sonja auer, margarete Schwab, dorothee Sell-maurer, rosemarie lackschewitz und giampiero bandini.
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ministerium einbestellt und befand sich (schuldlos) 

in einer sehr unbehaglichen Situation. Seine Stellung 

und seine reputation scheinen jedoch keinen Scha-

den erlitten zu haben.

14 auch sie arbeitete in den ersten Jahren mit unter-

brechungen im hbi.

15 für die entsprechenden Versuche unterhielt er 

große tierställe mit ratten, mäusen, Vögeln und 

affen.

16 wilhelm traube war Jude und geriet in die hände 

der gestapo. trotz intensiver bemühungen walter 

Schoellers und otto hahns, den freund zu retten, 

wurde jener umgebracht.

17 auch otto warburg war als halbjude im na-

zideutschland zunehmend gefährdet trotz seiner 

hohen reputation als nobelpreisträger und seiner 

exponierten Stellung als chef des Kaiser-wilhelm-

instituts. in seinem fall gelang es den freunden 

jedoch nach intensiven beratungen, einen weg zu 

finden, warburgs leben und existenz zu sichern. 

dabei spielte Schoellers ehefrau Paula de crignis 

die entscheidende rolle: deren cousine helli war 

verheiratet mit Philipp bouhler, dem damaligen chef 

von hitlers Privatkanzlei. Paula de crignis konnte 

über ihre cousine bewirken, dass sich Philipp bouh-

ler der Sache annahm: dies tat er vor dem hinter-

grund von hitlers angst vor Kehlkopfkrebs einerseits 

und warburgs großem fachwissen und erfolgreichen 

forschungen auf dem gebiet des Kehlkopfkrebses 

andererseits. bouhler konnte hitler vermitteln, dass 

warburg der entscheidende experte bei Kehlkopf-

krebs war, dessen flucht oder tod für ihn, hitler, 

verhängnisvolle folgen haben könnte. diese Strate-

gie war erfolgreich, warburg behielt die leitung des 

Kaiser-wilhelm-instituts und konnte ungefährdet 

weiterhin in deutschland leben. auch nach dem 

zweiten weltkrieg blieb warburg direktor seines 

inzwischen in »max-Planck-institut« umbenannten 

hauses. das ehepaar bouhler beging bei Kriegsende 

Selbstmord. 

18 außer dem Sohn claus, der in Stalingrad kämpfte 

und wegen seiner Verwundung das glück hatte, 

noch ausgeflogen zu werden.

19 als praktizierender buddhist hatte er die be-

kanntschaft der fürstin zu fürstenberg in donau-

eschingen gemacht, die ebenfalls eine begeisterte 

anhängerin buddhistischer lehren war. daraus ent-

wickelten sich freundschaftliche beziehungen zum 

fürstenhaus. als Schoeller unter hinweis auf seinen 

wissenschaftler-Verein beim fürsten nachfragte 

wegen geeigneter liegenschaften für eine instituts-

gründung, wurde jener aktiv und vermittelte den 

Kontakt zum hotel Post in heiligenberg.

20 es ist interessant, dass tonutti vermutlich nur 

ein Vierteljahr (höchstens jedoch ein halbes Jahr) 

Kriegsteilnehmer war und danach von der wehr-

macht beurlaubt wurde. (in seinen lebensläufen 

nach 1940 taucht das biografische detail der Kriegs-

teilnahme nicht mehr auf.) es scheint an höherer 

Stelle ein deutliches interesse gegeben zu haben, 

tonutti wieder seine anatomischen forschungen 

aufnehmen zu lassen. Sein späterer wechsel an die 

Schweizer universität fribourg vollzog sich offenbar 

ganz legal, denn er reiste während seiner lehr- und 

forschungstätigkeit in der Schweiz häufig nach 

deutschland, was sicherlich mit Kenntnis (oder mit 

absprache) offizieller deutscher Stellen geschah.

21 1. tonutti wurde vorgeworfen, als anatom der uni 

breslau medizinische Versuche an lebenden men-

schen vorgenommen zu haben. er hatte jedoch in 

seinen Publikationen lediglich davon berichtet, ex-

perimente mit organen von menschen durchgeführt 

zu haben, die gerade hingerichtet worden waren. die 

tatsache, dass ein beträchtlicher teil der von tonutti 

und seinen Kollegen mit Vitamin c behandelten Per-

sonen (zum größten teil junge gefängnisinsassen) 

ohne erkennbare ursache eines plötzlichen todes 

starben, führte jedoch zu weitergehenden Schluss-

folgerungen bzw. Verdächtigungen:

in frankreich wurden tierversuche mit Vitamin 

c gemacht, wobei man die Versuchstiere nach 

längerfristigen Vitamin c-gaben ausbluten ließ 

und sodann eine Silbernitratlösung in die haupt-

schlagader pumpte. dadurch ließ sich die Vitamin 

c-Konzentration in den verschiedenen organen 

feststellen. tonutti wurde verdächtigt, diese Ver-

suchsmethode übernommen und an häftlingen kurz 

vor ihrer hinrichtung durchgeführt zu haben. (»die 

nation« 20.6.1945, »la liberté« 9.2.1946, »die tat« 

27.5.1945)

2. ihm wurde unterstellt, seine häufigen reisen 

nach deutschland genutzt zu haben, um in Kz’s 

menschenversuche vorzunehmen. (»die nation« 

20.6.1945, »die tat« 27.5.1945)

3. außerdem wurde tonutti vorgeworfen, er 

sei Vertrauensarzt der hitler-Jugend gewesen. als 

solcher habe er auch mehrmals Schulungslager der 

Schweizer hJ betreut, die auf deutschem boden or-

ganisiert waren. dabei habe er den nazinachwuchs 

über biologie »aufgeklärt«. Selbst die konservative 
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Schweizer Presse, die sich hinter tonutti stellte, 

räumte ein: es sei durch dokumente belegt, dass to-

nutti als »chef der Sportgruppe« fungierte und arzt 

der »landesgruppenführung der deutschen Jugend« 

war. (neue zürcher zeitung 14.2.1946)

22 über seine nähe zum nS-regime ist nur be-

kannt, dass er als wissenschaftler am 27.1.1944 

teilnehmer an einer mycel-tagung im rüstungsmi-

nisterium war. mycel ist ein abfallprodukt der zellu-

lose, das laut SS-wirtschafts-Verwaltungshauptamt 

als ersatznahrungsmittel für Kz-häftlinge verwendet 

werden sollte. an 100 000 gefangenen lief bereits ein 

großversuch mit 50 mg/tag; (Klee, ernst: das Perso-

nenlexikon zum dritten reich,. 2. auflage, frankfurt/

main 2005, S. 653).

23 waldschmidt-leitz publizierte 1940 seine angeb-

liche entdeckung, dass im tumorgewebe untypische 

enzyme aufträten als abwehrreaktion auf den tu-

mor. diese theorie beruhte auf fehlerhaften for-

schungsarbeiten eines Kollegen, dessen ergebnisse 

waldschmidt-l. ungeprüft übernahm. wegen der 

öffentlichen Verbreitung seiner noch ungesicherten 

Vermutungen (er stellte u. a. die baldige herstellung 

eines Krebsimpfstoffs in aussicht) wurde er schon 

während der nS-zeit von Kollegen stark kritisiert. 

(Charpa, ulrich/Deichmann, ute: Vertrauensvor-

schuß und wissenschaftliches fehlhandeln – eine 

reliabilistische modellierung der fälle abderhalden, 

goldschmidt, moewus und waldschmidt-leitz, in: 

berichte zur wissenschaftsgeschichte 27 (2004) 

S. 194).

24 in einer großen elektrophoreseapparatur wurde 

die auftrennung in albumin alpha, beta, gamma 

durchgeführt, sodann erfolgte die dialyse mit 

anschließender gefriertrocknung. es schloss sich 

die hydrolyse mit 6n hcl über 24 Stunden an bis 

schließlich am aminoanalysator die aufspaltung in 

18 aminosäuren erfolgen konnte.

25 in den Ställen wurden ca. 5000 ratten und mäu- 

se gehalten, deren futter 1500 dm pro monat kos-

tete.

26 Minder, w.: hanns langendorff zum 70. ge-

burtstag. in: atomkernenergie, bd. 18 (1971) lfg. 2, 

S. 91 f.

27 die Versuchstiere bzw. deren laich wurden dem 

heiligenberger Schwimmbad entnommen, in dessen 

trübem wasser zahllose molche, frösche etc. lebten. 

den molchlaich legten die tiere in grasbüscheln 

ab, die zu diesem zweck an einer Schnur ins wasser 

gehängt wurden. die angestellten der biologischen 

abteilung holten die grasbüschel in regelmäßigen 

abständen aus dem wasser und brachten sie ins 

institut. dort kam der laich in ein großes aquarium, 

wo er sich weiter entwickeln konnte bis zum jeweils 

gewünschten Stadium. dieses aquarium lief eines 

nachts stundenlang über; die folge war ein erhebli-

cher wasserschaden in der darunterliegenden hotel-

küche, dem reich von Paula bücheler.

28 mangold und seine wissenschaftler entdeckten 

die determinatorzellen. damit ließ sich die frage 

beantworten, aus welchen Substanzen die zellen 

bestehen, die später ganz bestimmte Körperteile 

ausbilden.

29 bei ihrem besuch im heiligenberg-institut 

wurden Journalisten mit folgender mitteilung über-

rascht: »wir sind in der lage, ihnen in kurzer zeit 

5000 molche mit zwei Köpfen zu liefern. wenn es 

aber molche sein sollen, bei denen der Schwanz aus 

dem bauch wächst, so können wir auch damit die-

nen.« Stuttgarter nachrichten vom 29. märz 1963.

30 Langendorff, hanns: das heiligenberg-institut, 

seine aufgaben und seine ziele, heiligenberg 1971.

31 dem Vorstand war ein beratendes Kuratorium zur 

Seite gestellt, dessen Präsident Prof. heilmeyer war 

(rektor der universität ulm). dem Kuratorium ge-

hörten außerdem leitende ministerialbeamte sowie 

wissenschaftler anderer deutscher hochschulen an, 

darunter auch Prof. tonutti (universität ulm), der 

bis 1950 am hbi tätig war. ob und in welcher weise 

dieses gremium in erscheinung trat, ist nicht belegt. 

ebenfalls unklar ist, ob das Kuratorium schon vor 

1967 existierte. die uni ulm wurde erst 1967 gegrün-

det, sowohl heilmeyer als auch tonutti waren zuvor 

an anderen hochschulen tätig.

32 im rechnungsjahr 1953 betrug die forschungs-

beihilfe aus dem Königsteiner abkommen 200 000 

dm, 1960 war sie auf 474 000 dm angestiegen, woran 

sich die günstige entwicklung des hbi ablesen lässt.

33 die Kinder waren mit den tieren besonders ver-

traut (und fanden sie possierlich), da sie gerne die 

mäuse- und rattenställe besuchten, um sich das 

treiben in den Käfigen anzuschauen und auch mal 

von ihren harten Keksen zu naschen.

34 bei schlechtem wetter war der flur der ort, wo 

die Kinder zusammen kamen und ihren auslauf 

suchten. dabei ging es zumeist sehr lebhaft zu mit 

hohem lärmpegel: die Kinder fuhren roller, dreirad 

und was sich sonst noch zu kindlicher fortbewegung 

eignete und drehten mit wachsender begeisterung 

und lautstärke ihre runden. bestimmte tageszeiten 
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waren jedoch gemäß gemeinsamer absprachen 

tabu.

35 natürlich stellten selbst diese »paradiesischen« 

Verhältnisse keine heile welt dar: 1. es existierte 

auch hier – wie überall – eine hackordnung, die auf 

der unteren ebene als unangenehm empfunden wer-

den konnte. 2. es gab in den anfangsjahren durch-

aus Konfrontation mit den Kindern und Jugendlichen 

der einheimischen bevölkerung im dorf. 

36 es bestand offenbar interesse seitens der Städte 

baden-baden und donaueschingen, das hbi zu 

übernehmen. beide Kommunen machten dem heili-

genberg-institut entsprechende angebote. der hbi-

Vorstand scheint jedoch diese potentiellen Standorte 

nicht als ernsthafte optionen betrachtet zu haben.

37 bericht des gründungsausschusses über eine 

medizinisch-naturwissenschaftliche hochschule in 

ulm, ulm, Juli 1965, S. 34.


