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A K T U E L L

Thomas White, DESY

Die Erkenntnis, dass Kristalle drei-
dimensional periodisch aufgebaut 
sind, ist eine Errungenschaft des 
frühen 20. Jahrhunderts. Sie gelang 
Max von Laue im Jahr 1913 mit 
Hilfe der Röntgenbeugung. Bereits 
ein Jahr später erhielt von Laue für 
seine Arbeiten den Nobelpreis für 
Physik. Das hundertjährige Jubilä-
um dieses Nobelpreises nahm die 
Uno zum Anlass, 2014 zum Jahr der 
Kristallographie zu erklären. Es soll 
ihre Bedeutung für das Verständnis 
der materiellen Beschaffenheit der 
Welt bewusst machen.

Die Kristallographie erforscht 
die Struktur und Eigenschaften von 
Kristallen, ihre Entstehung und 
Anwendungsmöglichkeiten. Erste 
Ansätze zu einer systematischen 
Beschreibung von Mineralien gab 
es schon in der Antike. Im 16. Jahr-
hundert führten wissenschaftliche 
Untersuchungen des sächsischen 
Gelehrten Georgius Agricola und 
von Johannes Kepler zu ersten 
wichtigen Erkenntnissen über die 
äußere Form von Kristallen und 
 ihre geometrischen Eigenschaften.

Der französische Mineraloge 
René-Just Haüy führte 1801 
den  Begriff der „Symmetrie“ in 
einer formalen Definition in die 
Kristallo graphie ein. Das Symme-
triegesetz bildete die Grundlage 
für weitere Forschungen zur Be-
stimmung der kristallographischen 
Raumgruppen. Max von Laues 
Entdeckung, dass sich aus den Beu-

gungsmustern von 
Röntgenstrahlen 
auf die Struktur 
von Kristallen 
schließen lässt, 
markiert die 
Geburtsstunde 
der modernen 
Kristallographie.

Zahlreiche No-
belpreise stehen mit 
der Kristallographie im 
Zusammenhang, etwa der an 
William Henry Bragg und seinen 
Sohn William Lawrence (Physik 
1915) oder Clinton Davisson und 
George Thompson (Physik 1937).

Der amerikanische Chemiker 
James B. Sumner ebnete mit seiner 
Entdeckung, dass sich Enzyme 
kristallisieren lassen, den Weg zur 
modernen Strukturbiologie. In 
der Folge gelang es, die Struktur 
von komplexen Molekülen wie 
Hämoglobin und der Desoxyribo-
nukleinsäure (DNS) aufzuklären. 
Und für die Entdeckung der lange 
Zeit umstrittenen Quasikristalle 
erhielt der israelische Forscher 
Daniel Shechtman im Jahr 2011 den 
Chemie-Nobelpreis.

Die Kristallographie nutzt 
heutzutage hochmoderne Analyse-
methoden unter Verwendung 
von Synchrotronstrahlung und 
Röntgen lasern, um komplexe 
Strukturen und das Verhalten von 
Werk- und Wirkstoffen auf mo-
lekularer Ebene zu verstehen. Sie 

hilft, Protein- und Kleinmole-
külstrukturen zu identifizieren 
und trägt so zur Entwicklung von 
 Medikamenten bei. Das Jahr 2014 
soll daher die große Bedeutung der 
Kristallographie im Bereich der 
Medizin, in der Nanotechnologie 
und in der Biotechnologie unter-
streichen.

Mit der Eröffnungsveranstaltung 
am Sitz der Unesco in Paris am 20. 
Januar hat das Internationale Jahr 
der Kristallographie offiziell be-
gonnen. Über die Veranstaltungen 
und Ausstellungen in Deutschland 
informiert eine eigene Website.+) 
Beispielsweise bietet das Museum 
„Reich der Kristalle“ in München 
bis Juni eine große Sonderausstel-
lung zum Thema Symmetrie, die 
den Bogen von Symmetrien in Na-
tur und Kunst über von Laues Ent-
deckung bis zu den Quasikristallen 
schlägt.

Alexander Pawlak

n Kristalle überall
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2014 
zum Internationalen Jahr der Kristallographie erklärt.

n In der Regel zu schaffen
Das Statistische Bundesamt hat Zahlen zur Regelstudienzeit veröffentlicht. 
Die Physik schneidet dabei gut ab, vor allem bei den neuen Abschlüssen.

Nicht einmal 40 Prozent aller 
Physikabsolventinnen und -ab-
solventen haben im Prüfungsjahr 
2012 ihren Hochschulabschluss in 
der Regelstudienzeit geschafft. Das 
entspricht dem Durchschnitt über 
alle Fächer, wie eine umfangreiche 
Veröffentlichung hochschulstatis-

tischer Kennzahlen des Statisti-
schen Bundesamtes zeigt.1)

Doch was nach Hiobsbotschaft 
klingt, erscheint im positiveren 
Licht, wenn man sich die Zahlen 
genauer anschaut. Nach Art des Ab-
schlusses differenziert stellt sich die 
Situation für die neuen konsekuti-

ven Abschlüsse viel besser dar: Den 
Bachelor erhielten 57,8 Prozent der 
Absolventen in der Regelstudien-
zeit, den Master 50,2 Prozent. Lässt 
man zwei weitere Semester zu, dann 
haben 91,4 oder sogar 95 Prozent 
der Physikstudierenden ihren Ba-
chelor bzw. Master in der Tasche.

Beugungsbilder 
an Nanokristallen er-

lauben es, die Struktur 
komplexer Biomoleküle 

zu ermitteln, wie hier des 
Photosystem-I-Proteins.

1) Statistisches Bundes-
amt (Hrsg.), Nichtmo-
netäre hochschulstatis-
tische Kennzahlen, 
Fachserie 11 Reihe 4.3.1 – 
1980 – 2012, http://bit.
ly/1m0O634

+) www.iycr2014.de 


