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Nachruf 
fiir 

Georg yon Bdkdsy 

(t899--1972) 

Am 13. Juni verstarb Prof. Georg yon B6k6sy in Honolulu, Hawaii. 
Er  leitete seit 1966 das Insti tut  fiir Sinnesphysiologie (Laboratory of 
Sensory Sciences) an der dortigen Universit~t. Im Jahre 1961 wurde 
B6kdsy mit dem Nobelpreis fiir Physiologie und Medizin ausgezeichnet, 
eine Ehrung, die keinen Wiirdigeren auf unserem Gebiet h/£tte treffen 
kSnnen. 

Bdkdsy wurde am 3. Juni  1899 in Budapest als Sohn eines K. u. K. 
Diplomaten geboren. Der Beruf des Vaters lieI~ ihn einen Teil seiner 
Jugend und Sehulzeit in Bern und Mfinchen zubringen. Nach Beendiguug 
des Physikstudiums land er in den zwanziger Jahren Anstellung am 
Ungarischen Telephon- und Telegraphen- Institut.  Hier ergab sich bald 
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die Gelegenheit ffir ihn, die Methode der Kontrolle nichtlinearer Ver- 
zerrungen yon Sendestationen zu modernisieren. Anstelle der dama]s 
fib]iehen, zeitraubenden Methode, eine Reihe yon Frequenzen getrennt 
zu prfifen, wandte er Pu]se an und erhielt seine Ergebnisse durch naeh. 
folgende Fourier-Analyse. 

Als ihn die Telephoningenieure mit Fragen fiber die GehSrsfunktion 
fiberh/~uften, auf die er in der Literatur keine Antworten finden konnte, 
entschied er sieh, einigen dieser Fragen experimentell naehzugehen. 
Daraus ist dann eine Lebensarbeit entstanden. Seine erste Arbeit auf 
dem Gebiet: ,,Zur Theorie des tt5rens: Die Sehwingungsform der 
Basilar-Membran" [Physik. Z. 29, 793--810 (1928)] wurde bereits zu 
einem Markstein auf dem Gebiete der Geh6rphysiologie: die erste Be- 
sehreibung der coehlearen Wanderwellen! 

Diese Budapester Zeit war fiir B~k~sy eine ungemein schSpferisehe 
Periode. Die Mechanik der Ohrsehnecke wurde welter ausgebaut, das 
Knoehenleitungsproblem wurde bearbeitet, Fragen des RiehtungshSrens 
wurden untersueht, Probleme der Raumakustik fanden seine Aufmerk- 
samkeit, und andere Dinge, deren Aufz~hlung zu welt ffihren wfirde. Der 
Institutsdirektor, ein Ingenieur, gab ihm alle Unterstfitzung, die er be- 
nStigte. Er  fibernahm die ingenieurm~fiige Ausffihrung yon B6k6sys 
Instrumentenentwfirfen, womit er BSk6sy viel Zeit und Mfihe sparte. 

Dutch seine grundlegenden Arbeiten wurde B6k6sys Name bald welt 
bekannt; in Deutschland wurde er yon Physikern und Physiologen oft zu 
Vortr~gen eingeladen. Vor der deutsehen Gese]lsehaft ffir HN0-~rz te  
spraeh er erstmalig im Jahre 1940. 

Nach 1945 sah B6k6sy in Ungarn keine Zukunft mehr ffir seine 
Arbeit. Er  folgte zun~ehst einer schwedisehen Einladung an das Karo- 
linska Insti tut  in Stockholm. Bevor er dort  h~ttte Wurzeln finden kSnnen, 
ffihrte ihn eine Vortragsreise in die USA. Hier liel~ er sich fiberreden, eine 
Position an der Harvard Universit~t anzunehmen. Die Psyehophysi- 
kalische Abteilung, der er als ,,Lecturer" angeh6rte, war damals im 
Kellergeschol~ der Memorial Hall am Harvard Square untergebraeht. 
B6kgsy land hier einen Kreis yon kongenialen, ~lteren wie jfingeren, 
Kollegen: , ,Smitty" Stevens, den Abteilungsleiter, Boring, Hawkins, 
ttirsh, Lieklider, MeGill, Miller, Rosenblith, Zwisloeki u. a. Zur selben 
Zeit arbeiten Davis und Galambos an der Harvard Medical School in der 
Physiologie. Obwohl es nie zu einer formellen Zusammenarbeit kam [das 
B6k6sy-Rosenb]ith-Kapitel in Steven's Handbook (1951) ist nur ge- 
meinsam geschrieben worden], wurden doch viele Anregungen ausge- 
tauseht. In Harvard sind unter anderem B6kSsys elektrophysiologisehe 
Arbeiten entstanden, die Arbeiten fiber Seheerungsbewegungen im 
Cortischen Organ und die Studien fiber den Hautsinn als Analogmodell 
ffir das unzug~tngliche GehSrorgan. Weiterhin begannen dort die Studien, 



Naehruf fiir Georg von B6k~sy 83 

die ihn bis an sein Lebensende besehgftigten und in denen er zu zeigen 
versuehte, dab der Innervationsmodus und damit die nervSse Funktion 
aller Sinnesorgane die gleiehen Prinzipien benutzen (lateral inhibition, 
etc.). Naeh seiner Ansieht besehr/~nkt sieh die Spezifit£t der Sinnesorgane 
yon Joh. Mfiller auf ihre spezifisehen Transformationsvorg/inge. 

B6k6sy bedauerte es, in Cambridge nieht an mensehlichem Material 
arbeiten zu k6nnen. Als Lempert davon erfuhr, lud er ihn ein, einen Tag 
pro Woehe an seinem privaten Insti tut  in New York zu arbeiten. Hier 
t raf  er regelmggig mit E. G. Wever zusammen und aus einem anf/tnglieh 
sehwierigen Verh/tltnis hat sieh dann eine bleibende Freundsehaft ent- 
wiekelt, die dazu f/ihrte, dag Wever alle £1teren, deutsehen Arbeiten 
B4k@sys ins Englisehe fibersetzte. Dieses Material bildete dann den 
Grundstoek zu B6k6sys Bueh:Experiment on Hearing (1960). 

Da Harvard seine Professoren mit 68 Jahren in den Ruhestand ver- 
setzt, ging B6k6sy 1966 naeh Hawaii, we ihm keine Altersgrenze drohte. 

B6k6sys Arbeiten, yon denen vier sieh z. Z. noeh im Druek befinden, 
waren stets in einem knappen Stil gesehrieben. Fiir Leser, die selber nieht 
experimentell arbeiten, geben diese Arbeiten nur einen sehwaehen Ein- 
druek von B6k6sys wirkliehen Leistungen. DaB seine Ergebnisse brillant 
waren, dariiber besteht kein Zweifel. Doeh das ist nieht alles! Hervor- 
zuheben sind: 1. Die Art, in der er seine Problemstellungen formulierte. 
(Er hat die riehtigen und guten Problemstellungen einmal als die 
,,fruehtbringenden" bezeiehnet. Als Beispiel sei die Hautanalogie ge- 
nannt.) 2. Die Vorarbeiten, die ihn systematiseh an das eigentliehe 
Problem heranfiihrten. (Der entseheidende Sehritt war die Messung 
des Steifheitsgradienten der Sehneekentrennwand. Daranfhin h~tte die 
Entdeekung der eoehlearen Wanderwellen beinahe yon jedem anderen 
gemaeht werden k6nnen.) 3. Die geniale Vereinfaehung verwiekelter 
Fragen. (Zum Beispiel die Ausl6sehung yon Luft- und Knoehenleitungs- 
t6nen zum Beweis daffir, dab die Sehneeke beide in gleioher Weise 
empf~ngt.) 4. Die Instrumente, die er selber entwiekelte and mit deren 
Hilfe er dann Probleme 16sen konnte, die vorher tiberhaupt nieht an- 
gegangen werden konnten. (Zum Beispiel sein rot-griines Stroboskop 
zum Phasenvergleieh von Sehwingungen an versehiedenen Often.) 
5. Die verbliiffende Einfaehheit vieler seiner Versuehe. (Zum Beispiel das 
bekannte Stahlb£11ehen zur meehanischen Auslenknng der Sehneeken- 
trennwand.) 6. Seine Art, experimentell immer ein paar Sehritte welter zu 
gehen als seine theoretisehen Uberlegungen angezeigt hatten. (Zum 
Beispiel die Beobaehtung der longitudinalen Seheerbewegung im Cor- 
tisehen Organ, die theoretiseh nieht leieht vorauszusehen war, naehdem 
er die erwartete, radi~re Form gefunden hatte) und 7. die gewissenhafte 
Weise, in der er Alternativl6sungen naehging, naehdem er eine ,,Er- 
kl£rung" fiir ein gegebenes Problem erreieht hatte. (Zum Beispiel die 
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,,paradoxen" Wanderwellen, die gegen ihre eigene Quelle fortschreiten, 
eine Beobachtung, die dann filr das Knochenleitungsproblem yon grol~er 
Wichtigkeit wurde.) Diese Beispiele, die B~kSsys Genie beleuehten, 
kSnnten beliebig fortgefilhrt wcrden. 

Wenn Bdk~sy seine Ergebnisse vortrug, klang das immer so einfach 
und ilberzeugend, als ob das gar nicht anders h~Ltte sein kSnnen. Die 
~lteren Kollegen werden sich noch mit Freuden an seinen Konstanzer 
Vortrag (1955) vor der Deutschen Gesellschaft erinnern. B~k~sy war 
persSnlich sehr bescheiden. Er  lie] einfaeh seine Resultate sprechen und 
machte keinc Reklame fiir sich oder seine Arbeit. Er  ]ieB immer die an- 
dere Seite zu Wort kommen und war niemals dogmatisch. Filr ihn 
war immer l~aum zum Zweffel, selbst an seinen eigenen Ergebnissen. 
Er  war stets bereit, mit jilngeren Kollegen ihre Ergebnisse zu besprechen 
und gab dann oft wertvolle Ratschl~ge filr weitere Experimente odor 
Erkl~rungen. Er  wurde nur ungeduldig mit Leuten, die selber nichts zu 
sagen hatten. 

Wenn er l~esultate land, die ihm im Augenblick keinen Sinn machten, 
hielt er sic zurilck. BloBe Beobachtungen, und selbst Messungen zu vcr- 
5ffentlichen, war ihm zuwider. Oft war es erstaunlich, was B~kSsy an 
Einzelheiten auf Teilgebieten wuI~te, auf denen er niemals ein Wort ver- 
5ffentlicht hatte. Ich habe das einmal selber erfahren mtissen. Ieh de- 
monstrierte ihm ein Ph/~nomen in meinem Labor, worauf er plStzlich 
anfing, in rascher Fo]ge pr~zise Fr~gen zu stellen. Ich hatte schliel31ich 
das pein]iche Gefilhl des ,,schlechten Schfilers", der irgendeine bestimmte 
Arbeit seines Lehrers nieht kannte. Als ich ihn danach fragte, sagte or: 
,Nein! Aber was Sic da jetzt  gefunden haben, macht plStzlich Sinn filr 
mich." Dann erz/~hlte er yon einer langen Reihe welt zurfickliegender 
Versuche, die dama]s keinen ,,Sinn" gemacht h/itten, so dab er sic nie 
verSffentlicht h~tte. 

B6k~sy hatte niemals regul/~re Studenten oder Schiller. Er  arbeitete 
lieber allein. Aber auf dem Gebiete der Sinnesphysiologie und Psychologic 
sind wir heute alle seine Schiller und sind stolz auf unscren Lehrmeister. 
Wenn man die Zeit yon ungef/~hr 1863 bis etwa 1930 als die ~ra  ,,Helm- 
holtz" in der GehSrphysiologie ansehen will, wurde diese yon 1928 an 
allm~hlich durch die ~ ' a  ,,B~k~sy" abgelSst. Wie im Helmholtzschen 
Falle wird die J~ra ,,B~kSsy" sein Dahinscheiden lange/iberdauern. 

B~k~sys Interessen erstreckten sieh auf alle Sinnesorgane, ein sehr 
weites Gebiet filr einen heutigen Wissenschaftler. Als Beispiel sei seine 
Arbeit fiber die ,Mondillusion" (1949) genannt. Die naehfolgende Arbeit 
fiber ,,Die Mondillusion und verwandte akustische Phenomene" (1949) 
zeigt klar sein Bemilhen, filr vcrschiedenartige Beobachtungen stets das 
gemeinsame Prinzip zu finden. 
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Es ware aber falsch anzunehmen, dal3 sich B6k6sys Interessen auf 
scin reines Fachgebiet beschrgnkt hatten. B6k6sy war ein Kunstliebhaber 
und eine anerkannte Autorit/it auf dem Gebiet prghistorischer, vorder- 
asiatischer Kunst.  Ich hatte einmal das Vergniigen, yon ihm durch das 
Archgologische Museum der Universitgt yon Chicago gefiihrt zu werden. 
Obwohl dies sein erster Besuch war, kannte er sich sehr gut aus. Bei 
einem Empfang im KSnigliehen SchloB in Stockholm anlgBlich der Ver- 
leihung des Nobelpreises entdeckten der KSnig, der als Archiiologe einen 
Ruf  hat, und B6k4sy sogleich ihre gemeinsamen Interessen und trennten 
sich bald yon den iibrigen Ggsten vSllig ab und sollen damit  den Chef des 
Protokolls in Verlegenheit gebracht haben. Am n/ichsten Morgen soll 
B6k6sy bereits wieder zum Frtihsttick im SehloB gewesen sein, um das 
Gespr/ich vom Vorabend fortzusetzen. Der Titel seiner Nobelpreisrede 
ist ,,Concerning the Pleasures o/Observing, and the Mechanics o/the Inner 
Ear"  --  nnd der Inhal t  ist keineswegs auf das Ohr besehrgnkt. 

Das Bild am Kopfe dieses Nachrufes zeigt B6k6sy in einer ernste Pose. 
Seine Augen blicken den Beschauer skeptisch an, wghrend sein Mund 
sich zu einem leichten Lgcheln verzieht. Dies ist B6kdsy, wie wir ihn in 
Erinncrung halten wollen. 

Prof. J. Tonndorf, M.D. 
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