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\-iele schmemliche Lucken hat der vergangene Krieg in die Reihen der 
deutachen Chemiker gerissen. So ist auch am 9. April 1945 Dr. phil. K u r t  
Maurer  , ordentlicher Professor der Organischen Chemie an der Universitat 
Rostock, in seinem Elternhaus in Jena mit seiner Gattin Liesel, geb. Geff ckeri, 
zweien seiner drei Kinder, dem Sohn Richard und der Tochter Doris, und 
mit seiner Mutter einem Luftangriff zum Opfer gefallen. Der Tod ereilte ihn 
und seine Familie wenige Tage vor den1 Ende cler Kampfhandlungen an einem 
Orte, an dem sie sich fur sicher hielten; ja die Familie hatte fast drei Jahre 
lang die raumliche Trennung auf sich genommen in der Annahme, daB Frau 
wid Kinder in Jena in geringerer Gefahr seien als in Rostock. 

In Kurt Maurer verlor die Orgariische Chemie einen angesehenen und erfolg- 
reichen Kollegen und Hochschullehrer einer Generation, die ohnehin an den 
deutschen Ihiversitaten und Hoehschulen zahlenmaaig vie1 zu gering noch 
vorhanden ist. Ein Gedenkblatt fur den uns zu friih genommenen Preund 
und Kollegen kann verstandlicherweise nieht von einem erfullten Leben und 
abgerundeten wissenschaftlichen Werk berichten, (loch sol1 ein Kld seines 
Lebens fiir die Nachwelt aufgezeichnet werden ; der Bericht iiber die wissen- 
schaftlichen Arbeitcn wird von Maurers engstem Mitarbeiter, Herrn G .  D r e  - 
f ah1 , gegeben werden. 

Die D a t e n  se ines  Tlebens seieii kurz vermerkt: K u r t  Maurer  wurde 
am 13. .Januar 1900 in Heidelberg als Sohn des Professors der Anatomie 
Dr. P r i ed r i ch  Maurer  geboren. Viiterlicher- und miitterlicherseits ent- 
stammte er dem Siidwcsten Deutschlands, doch verbrachte er seine Jugend- 
zeit in Jena, wo der Vater von 1900 an bis zu seiner Emeritierung den Lehr- 
stuhl der Anatomic innehatte. Nach der Schulzeit und nach kurzer Militar- 
zcit im <Jahre 1918, die ihn aber nicht mehr zur Front fiihrte, begann Kurt 
Maurer das Studium der Chemie. Er besuchte die Vniversitaten Jena, Heidel- 
berg, hauptsachlich aber Munehen; dort promovierte er im Jahre 1925 mit 
einer unter Leitung H. H. Sch lubachs  angefertigten Dissertation uber die 
Isotrehalose. 

*) G e k k e  und geanderte Fassung der Gedenkrede des Verfaeaers bei der Gedenk- 
stiinde der Philosophischen FakultQt an Prof. Dr. Kurt Maurer im Chemischen Institut 
c l m  Universitat Rostock (Herbst 1946). 
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Xach seiner Promotion bekleidete er langere Jahre einc Assistentenstelle 
am Chemischen Tnstitut der Univeraitit Jena und unterbrach diese Tatig- 
keit nur fiir kurze Zeiten; so bildete er sich z.B. in biochemischen Methoden 
im Kaiser-Wilhelm-Tnstitut fur Biochemie in Berlin-Dahlem aus. Im  Jenaer 
Institut sammelte er reiche Trnterrichtserfahrungcn. Er hatte auch dm Oluck, 
eine Reihe tiichtiger Doktoranden und assistierender Mitarbeiter zu finden, 
80 daD eine stattliche Anzahl wissenschaftlicher \'eroffcntlichungen dm ISr- 
gebnis der Jenaer Jahre darstellen. Er habilitierte sich dort 1930 mit einer 
Arbeit iiber die Synthese der Kojisaure und wurde im Jahre 1935 zum auDer- 
planmal3igeti Professor ernannt. Seine erfolgreichen Arbeiten trugen ihm die 
verdiente Anerkennung ein (lurch die Berufung an die I'niversitiit Hostock 
als ordentlicher Professor der Organischen Chemie. Jm Herbst 1936 iiber- 
nahm er seine neue Arbeitsstiitte unrl wirkte dort his Mittc Marz 1945, bis zu 
der Reise z11 seiner Pamilie narh .Jena, von der er nicht mehr ziiruckkehren 
sollte. 

-41s Frcund aus gemeinsameii Miinchner Studienjahren und als Freund und 
Kollege seiner letzten Rostocker .Jahre ist es mir ein Bediirfnis, den Fach- 
genossen und der Xachwelt ein M d  Kurt Maurers zu iiherliefern, auch wenn 
es notwondigerweise nur subjektiv sein kann und vielleicht auch unvollstandig 
ist ; es beruht auf gemeinsam verlebten Zeiten und auf Erinnerungen an dm, 
was Maurer selbst mir gelegentlich berichtet hat. Manche u-ichtigen, mog- 
licherweise sehr bestimmendeii Ereigiiisse seines Lebens sind mir vielleicht 
unbekannt gebliebeii. Es bestand wenig Moglichkeit, daa Bild durch Aus- 
sprache mit nahen Angehorigen zu erweitern, denn durch den gleichen Schick- 
Yalsschlag, der sein Leben so fruhzeitig ausgeloscht hat, sind auch die ihm 
iiachststehenden Menscheii hinweggeraff t worden. 

Pershdichkeit und Handlungen eines Menschen werdcn stark beeinfluk 
durch .seine erste Umgebung und seine Jugendeindriicke; das gilt in ganz be- 
sonders starkem MaDe fur die Personlichkeit Kurt Maurers. Sein Wesen hat 
sich vom Beginn unserer nahereii Bekanntschaft, also von 1924 an, bis zu 
seinem Tode kaum noch gewctndclt, so fruh und dauerhaft ist es in seiner 
Jugendzeit goformt worden. Er ist in einem Hause aufgewachsen, in dem 
beste altc - sber keineswegs erstarrte - Gelehrtentradition beheimatet und 
lebendig war. 

Der ra te r  Friedrich Maurer entstammte einer alteingesessenen Darmstadter 
Ueamten- und Gelehrtenfamilie, die vide bedeutende Manner aufzuweisen 
hatte; von ihm wid berichtet, daIl er von Kind an ein begeisterter Natur- 
forscher geweuen sei. Er war his in sein hohes Alter von ungebrochener Arbeits- 
kraft und iinermiitllichem Forscherdrang, dabei ein glanzender akdemischer 
Lehrer, der bei seinen zahlreichcn Hiirern groUtcs Ansehcn genol3. Auch im 
Kreisc der gesamten Universitiit Jena und im Lande Thuringen war der 
Geheimrat Maurer eine markante und bestimmende I'ersonlichkeit, und diese 
Stellung riahm er nicht nur als Lehrer und Forscher. sondern ehnsosehr als 
Mensch von hoher allgemeiner Bildung und Kultur ein. Diese l'ersonlichkeit 
des Hausherrn gab dem ganzeu Hause Maurer tlas Gepriige, dern in der Mutter 
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Kurt Maurers, der Frau Marie  Maure r ,  geb. F remerey ,  eine gebildete und 
menschlich wie kiinstlerisch sehr begabte Hausfrau vorstand. Die Eltern for- 
derten die Entwicklung der Kinder mit ganz besonderer Liebe und die Kinder 
ihrerseits verehrten in allem die Eltern ganz auBerordentlich und hingen bis 
zuletzt sehr an h e n .  Es war eine besonders schone Jugend, die Maurer ver- 
leben konnte ; ein sehr gluckliches und harmonisches Familienleben erfidlte 
das Elternhaus am Oberen Yhilosophenweg, vier Kinder und viele Kinder- 
freundschaften, die oft Freundschaften furs Leben wurden, brachten junges 
Leben in dieses Haus, in dem an sich die ,,akademische" Atmosphiire herrschte, 
die aber durch suddeutsche Ungezwungenheit jeder ,,geheimriitlichen" Form- 
lichkeit entkleidet war. Obwohl Kurt Maurer in Jena aufgewachsen ist, blieb 
auch bei ihm die Herkunft aus Sudwestdeutschlmd stet8 erkennbar. 

Schon friih nahmen die Kinder an dem reichen geselligen Leben im Kreise 
weitherziger und weltoffener Menschen in dem gastfreien Hause tea, in dem 
besonders durch die Musik eine kultivierte Geselligkeit herrschte. Es waren 
nicht nur viele Jenaer und auswiirtige Gelehrte, die in diesem Hause ein- und 
ausgingen, unter ihnen der greise E r n s  t H a e  c kel ,  sondern auch viele Kunstler 
und Musiker. So gehorte Max Reger  in seinen letzten Lebensjahren zu den 
hadigen Giisten, und manch hochstehende Unterhaltung und Geselligkeit und 
manches Hauskonzert haben den Horizont der .Kinder erweitert und auch ihr 
Niveau und ihre Anspruche in geistiger und kunstlerischer Hinsicht tiefgehentl 
fur'das ganze Leben beeinAuBt. 

Den Kindern lie0 man eine ihren Anlagen und Neiguligen entsprechende 
freie Entwicklung, und die naturwissenschaftlichen Neigungen Kurt Maurers 
wurden von friih auf durch den Vater verstandnisvoll gefordert. Selbstver- 
standlich erhielten diejenigen Kinder, die dafur Anlagen zeigten, ausggczeich- 
neten Musikunterricht, und Kurt Maurer war ein ganz hervorragender Geiger, 
dessen Konnen und Musikalitat weit uber den Leistungen guter Dilettante11 
lag; er war im besten Pinnc des Wortes mit seiner Geige verwachsen. Es hat 
wohl kaum einen Tag seines Lebens gegeben, an dem er nicht zur Geige ge- 
griffen hiitte, in guten wie in triiben Stunden. Auch fur sich allein, ohne Zu- 
horer, spielte er; es gab aber auch spater kaum eine Oeselligkeit in seinem 
eigenen Hause, bei der nicht seine Geige erklang. 

Es ist verstandlich, daB ein ausgeglichenes, kluges und bcgabtes Kind in 
dieser Atmosphare des Elternhauses gliicklich aufwuchs und bleibende Ein- 
drucke erhielt. Kurt Maurer wuchs ganz von selbst in beste Tradition gei- 
stiger Arbeit hinein. Er bekam gute MaBstiibe fur Gutes, Echtes und Schones 
in menschlicher wie in kunstlerischer Hinsicht. Er erwarb Menschenkenntnis, 
Gefuhl fiir Qualitat und, nicht zu vergessen, eine jeder Kleinlichkeit abholde 
Souveranitat und GroDzugigkeit, die jeder an ihm bcmerkte, der ihn kannte. 

Wenn man sich vergegenwartigt, wie Maurer im Elternhaus aufgewachsen 
war, und was ihm die Jugendzeit mitgegeben hatte, kann man sich leicht 
ein Bild davon machen, wie seine Studienzeit aussah. Fur ihn war der akade- 
mische Boden nicht neu, die Atmosphare der Universitat war ihm nicht fremd. 
Er  war schon als junger Student von einer groBen Unabhangigkeit und sicheren 
Selbstandigkeit, die oft an ihm bewundert wurde, gelegenllich aber wohl auch 
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die Mitmenschcn reizeii konnte. Er haate Zwang jeder Art, und so schloB 
er sich selbstverstandlich keiner Korporation oder einer anderen Vereinigung 
an. Er nahm auch nicht teil an Fragen oder Auseinandersetzungeri, die ihm 
nicht lagen, und dabei gab es damals viele Krafte und Mlichte, die sich uni 
Kinflu8 auf die Studenten bemiihtcn, und um vieles wurden damals Kopfe 
und Herzen, noch ofter aber die Niinder heiB. In diesen Jahren 1920-1929 
waren auf dem Plan die Korporationen, die versuchten, ihre durch Krieg, 
Revolution und Nachkriegsjahre schmal gewordene Basis wieder zu verbrei- 
tern, ferner die J ugendbewegung mit all ihrem f-%erschwang, aber auch all 
ihren Prohlemen, die konfessionellen und politischen Vereinigungeri und Par- 
teien und nicht zuletzt gerade in Miinchen der Kationalsozialismus mit seiner 
I.Iiesenpropagaada, Aufmarschen, dem Novemberputsch im .Rierkeller und 
Bhnlichem. All tlas heriihrte Maurer gar nicht. Er fonnt,e seiii Lehen aus sich 
heraus, er lebt,e das :I,eben weit.er, in clas er im Elternhaus hineingewachsen 
war, das aus intenqiver Arbeit. untl 'Erholungspausen in gliicklicher Ausgewo- 
gcnheit bestand. Int,ensive Arbeit, \vie er sie am Beispiel des 17aters kennen- 
gelernt hatt,e, war aucli fur ihn eine Selhstverst.andlichkeit, und die .Erholung 
bcstand fiir ihn im Ijergsteigen, Skifahren? in der Musik, guter Geselligkeit. 
unrl reichster Ausnut,zung all der wundcrharen Miiglichkeiten, die das Miiiichner 
Kulturleben damals hot. 

Trote sciiier Sclhstiindigkeit war PuItturer kcineswegs ein Einzelganger, son- 
dcrn eiii ltleiner Freundeskrcis war ihni Betliirfnis. Diesen Kreis hat er seiii 
games Leben lang immer gehabt' ; es waren stet,s anregende und kultivierte 
Mcnscheii, die im guten Sinne zii leben vcrstandeii. Man war durchaus geuellig. 
spielte Streichquartett untl ging sorint,ags zusammen ins Gebirge. Maurei- 
fand auch AnschliiB an anregelide Miinchner Familien, und wenn er aucli 
gelegeiit.lic:h klagte, man lade nicht ihn, sondern seine Ueige ein, so tat 
ihm die Zugehiirigkeit zii vielen Hausern hoher Kultur nnd die Hekannt - 
schaft mit Kiinstlern sehr wohl. In  cliescn Kreisen lerntc er gegen SchluB 
seiner Miinchner Stuclienzeit in der Tochter Liesel  des Malers Professor 
(; e f f ck en  auch seinc spatere Uattin kennen. Sie, eine kiinst'lerisch hoch- 
hegabt,e Frau voii gr6Bter Lebondigkeit und von einem Charme. wie man ihn 
besonders in Miinchen antriflt, ist ihm spiiter die ideale Lebensgefahrt'in ge- 
wesen, rnit der er eine wahrhaft harmonische und gliickliche Ehe fiihrte. Ihre 
Kinder Iiiohard, Doris und Christine waren mit IZecht ihr Stolz uud ihr ganzes 
GlCick. So warcn die Miinchner .Jahre kiist,liche ,Jahre, wenn sie auch oft 
schwer waren, \*or allem durch die lnflationszeit.. Das war der Hint.ergrund, 
auf deni sich Maurers Studiuni abspielt,e. 

Die Miiiichner Chemir: war damals von uncrreicht hohem Stande. Das 
Chemische Lahoratorium der TTniversitat (das, , ,Stnatslabor") atand unter der 
Leitung R i c h a r d  U' i l ls t .a t ters ,  und seine iiberrageride GroBe schlug alle 
in ihren .Bann ; schon den jungon St.udenten nahmen seine meisterhaften Vor- 
lesiingcn gefangen und pragten sich fiir das ganze Leben ein. Wohl die meist.en 
U'illstatter-Schiiler, die spater akademische Lehrer geworden sind, hahen tin- 

hewuBt Ziige ails dieser \:orlesung iibernommen. Auch in Maurers Vorlesun:$_r? 
20 Jahrc spater in liostock, waren .- bei aller personlichen Eigenart -- noch 
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Anklitnge an Willstatters Vorlesungsstil zu bemerken. Maurer hat seinen 
Lehrer Willstiitter hoch verehrt, und durch alle Jahre bis 1945 befand sich 
ein Bild Willstatters in seinem Arbeitszimmer. Andcre beruhmte und cin- 
drucksvolle akademische Lehrer wareri der Physiker Wilhelm Wien ,  die 
Anorganiker O t t o  Honigschmid  und Wilhelm I ' randt l ,  der physikalische 
Chemiker Kas imi r  F a j a n s  und viele andere. Die Studentengeneration jener 
Nachkriegsjahre selbst war in ganz besonderer Weise aufgeschlossen und wis- 
senschaftlich aktiv. So fand Maurer zumal in den entscheidenden letzten 
Stuclienjahren in Munchen eine einzigartig anregende Studienstiitte. 

Seine Doktordissertation fuhrte Maurer nicht unter Willstiitters Leitung 
aus, da der Zustrom der Doktoranden zu Willstatter damals ubermal3ig pol3 
war, so daO der pers6nliche Kontakt zwischen Lehrer und Schiiler gering 
merden muate. Er wahlte sich Hans He in r i ch  Sch lubach ,  der damals in 
Miinchen im ,,Staatslabor" als Privatdozent arbcitete, als Doktorvater und 
hatte so die I'orteile einer engeren personlichen Zusammcnarbeit. 

Schlubach stellte ihm ein Thema aus dem Gebiet der Kohlenhydratchemic, 
und damit war die w-esentliche Richtung cler chemischen Forschung Maurers 
fiir sein Leben gegeben. Beginnend mit der Dissertation iiber die Synthese 
der Isotrehalose sind die Kohlenhydrate stets sein Hauptarbeitsgehiet ge- 
blieben, von den einfacheren Zuckern bis zur Cellulose. 

Wenn jemand so vide Jahre auf den Wegen weitergeht, die er mit seiner 
wissenschaftlichen Erstlingsarbeit zum ersteri Male betrat, so kann das wohl 
manchmal aus Ideenlosigkeit, Unselbstandigkeit oder 13equemlichkeit gesche- 
hen. Es kann aber auch sein, daO dieses Gebiet so anregend ist, daO es den 
E'orscher nicht mehr freigibt. Dj, traf bei Maurer zu; ihn fesselte dies Ge- 
biet, dem er den gr6Rten Teil seiner leider kurzeri 1,ebensarbeit widmete. Das 
Gebict der Kohlenhydrate wurde damals in Deutschland ziemlich vernach- 
ldssigt, es galt nicht fur besondcrs ,,modern", es zu bearbeiten, urid man hielt 
es auch wohl clurch die Arbeiten der Klassiker fur weitgehend abgeschlossen. 
Viele der jungeren Chemiker wandten sich damals den auflerordentlichen, viel 
heliebteren und erfolgversprechenden Gebicten der Wirkstoffe der Natur zu, 
die viel mehr im Brennpunkt des internationalen Tnteresses standen. Maurer 
hat es so auf sich genommen, etwas abseits der damals fiir aktuell gehaltenen 
'I'hemenkreise still und ziih zu forschen, er stand nicht so im Scheinwerferlicht 
wie mancher jungere Kollege. Es ist zweifellos ein Verdienst, daB er keinen 
bequemen und rasche Erfolge versprechenden Weg beschritt, und die Ergeb- 
nissc seiner Arbeiten zeigen, daB er recht damn getan hat. Auch auf seinem 
Arbeitsgebiet entfernte er sich aber nie wejt von der belebten Natur und den 
von ihr gegebenen Stoffen. Im Gegenteil, stets haben ihn Fragen der natur- 
nahen, wahrhaft ,,organischen" Chemie und Biochemie am meisten gefessclt ; 
naturfernere, mehr theoretische Gebiete lagen ihm weniger. Auch bei den 
spezielleren Problemen, die er im einzelnen bearbeitete, verlor er Rich nicht in 
Sonderfragen, sondern behielt immer den Hlick fur den Zusammenhang mit 
tler belebten Satur. Es kommt hier wohl der vaterliche geistige EinfluB aus 
der Jugendzeit in gliicklicher Weise wieder zum Vorschein. 



v I 1953 

Als Maurer 1925 nach seiner Promotion als Assistent an das Chemische 
Institut der Cniversitiit Jena ging, kehrte er in seine Heimat zuriick. Mensch- 
lich fand er also einen ihm sehr vertrauten Boden, auf dem er bald wieder 
heinlisch wurde, wenn auch unter anderen Voraussetzungen sls friiher. Er 
kam a.ls vollig selbstandiger Mensch zuruck, griindete auch bald eine eigene 
Familic und schuf pich in dem ihm an sich bekannten urid vertrauten Kahmen 
seinen eigenen Kreis. Maurer hat gern von dem sehr schonen und anregenden 
Lehen dieser Jahre erzahlt; es versteht sich, daD auch wiederum die Musik 
als Ausgleich zur Institutsarbeit eine groBe ltolle spieltc. Im  Streichquartet.t, 
a w h  in der Kirche und in der offentlichkeit, hat er oft gespielt. Zwei seiner 
drei Kinder, Richard und Doris, wurden in jenen Jahren in Jena geboren. 
Beide sind bei dem verhangnisvollen Bombenwurf am 9. April 1945 mit den 
Ehern ums Leben gekommeii; nur die jungste Tochter Christ'ine, 1940 in 
Rost,ock geboren, wurde verschont. 

Ein Hchatten fie1 auf das gluckliche und freie Leben dieser Jahre durch 
die Ereignisse des Jahres 1933. Maurer hat sich damals sehr gegen den Na- 
tionalsozia.lismus gewehrt ; er Jitt unter der 13eschneidung der personlichen 
und geistigen Freiheit,, und die \'orahnungen unheilvoller Folgen haben ihn 
nie wrlassen. 

Im Chemischen 1nstit.ut. der .I:niversit.at Jena, wo er eine Stelle ah In te r -  
richtsassistent innehat,te, widmete er sich mit groBt,er Hingabe der Ausbil- 
dung der Chemiker im Praktikum der organischen Abteilung. Der tagliche 
'ITmgang mit Student.en machte ihm hier und auch spater als Lehrstuhlinhaber 
in Rost,ock vie1 Freude und gab ihm immer wieder die Impulse und Anre- 
gungen, die der akademische Lehrer stets ails der Zusammenarbeit mit den 
Schiilcrn empfangt. Der Institutsdirektor A. (;u t b ie r  untl cler \'orstand der 
organischen Abteilung W. S chneider ,  lieBen ihm gr0Bt.e Freiheit und Selb- 
standigkeit, so daB er das Muck hatte, schon als junger Mensch verantwort- 
lich und frei wirken zu konnen. 

I n  seiner wissenschaftlichen Arbeit war or ebenfalls gleich nach seiner 
I'romotion vollig sclbstandig, was ja keineswegs allgemein ublich ist. Es ist 
zweifellos eine durchaus richtige Gepflogenheit, daB die jungen Hochschul- 
assistenten in den Chemischeri Instituten nach ihrer Promotion noch cinige 
Zeit in wissenschaftlichen Wanderjahreri als Mitarbeiter eines alteren Dozenten, 
moglichst auch in fremdcn Instituten, arbeiten, ehe sie ganz selbst,andig ver- 
suchen, neuc Wege zu beschreiteri urid neue Gebiete zu erschlieBen. Maurer 
hat das bis auf eine kurze Oasteeit im Kaiser-Wilhelm-Institut fur 'Hiochemie 
in Berlin-Dahlem nicht getan und hat tlamit ohne Prage den schwierigeren 
und keineswegs den bequemeren Weg geuahlt. Er ist auf diese Weise nicht 
in der Tradition groaer wissenschaftlicher Schulen aufgewachsen, sondern, 
was er von seiner Jenaer Zeit an wissenschaftlich geleistet hat und geworden 
ist, hat  er nur sich allein, seinen eigenen Einfallen und seiner eigenen Arbeit 
zu verdanken. Sicher bezahlte er mehr Lehrgeld als andere, und es war fiir 
ihn oft nicht leieht, daD er nur auf sich allein gestellt war, wenig Moglich- 
keiten zu Anregungen und Aussprachen hatte und da13 er nicht zuriickgreifen 
konnte auf Erfahrungen einer ,,Schule" oder eines grnRcrm Arbeitskreises. 
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Aber die reiche Ausbeute an guten wissenschaftlichen Arbeiten aus der Jenaer 
Zeit beweist, daB er durch diese Schwierigkeiten letztlich eben doch nicht ge- 
hemmt worden ist, sondern daB er wuchs, indem er sie iiberwand. Er hatte 
das Gliick, eine groBere Zahl guter Mitarbeiter zu bekommen, was gerade in 
den Jahren der Habilitation auflerordentlich fordernd war. Er verlangte vie1 
von seinen Mitarbeitern. Sie schiitzten ihren 1,ehrer aber stets sehr wegen der 
guten Anleitung und Forderung, die sie durch ihn erfuhren, und wegen seiner 
natiirlichen, zwanglosen Art des menschlichen Umganges. Es hat dieser 
Wertschiitzung sicher keinen Abbruch getan, daB er auch notfalls in ebenso 
zwangloser Art gelegentlich sein MiBfallen deutlich ausdriicken konnte. Die 
Habilitation im Jahre 1930 und die Ernennung zum auBerordentlichen Pro- 
fessor im Jahre 1935 sind die auBeren Kennzeichen dieser Jenaer Jahre. 

Als ihn der verdiente Ruf auf das Ordinariat fur Organische Chemie an 
der Iyniversitat Hostock (1936) erreichte, war er 36 Jahre alt und konnte 
schone wissenschaftliche Ergebnisse und reiche I'nterrichtserfahrungen auf- 
weisen. Die Gutachfen maBgebender Kollegen uber Maurer, die die Rostocker 
Fakultat heute noch besitzt, unterstreichen einmiitig die Qualitat und Ori- 
ginalitiit seiner Arbeiten, seine hohe Lehrbefiihigung und seine menschlichen 
Yorziige. 

Maurer kam gern nach Rostock; auch seine Familie wurde in der nord- 
deutschen Landschaft bald heimisch und fand in dem Rostock der Vorkriegs- 
zeit, in dem es sich gut leben lieB, freundschaftlichen AnschluB. Maurer und 
seine Gattin waren in h e r  anregenden, aufgeschlossenen und lebensfrohen 
Art ein belebendes Element, und noch heute bedauern viele Freunde und Kol- 
legen in Rostock, daB diese liebenswerten und hochgebildeten Menschen ihre 
gastfreie Tur nie mehr offnen werden. Durch den Krieg, vor allem nach den 
Rostocker Bombenniichten im April 1942, wurde die Trennung der Familie 
notwendig. Maurer hoffte, daB Gattin und Kinder groBere Sicherheit und 
Ruhe in Jena finden wiirden; es ist tragisch, daB gerade dieser EntschluB 
ihm und seiner Familie zum Verhangnis wurde. 

Die organische Abteilung des Rostocker Instituts gewann durch Maurer 
einen Leiter von grol3er Initiative, der Rie mit neuem Leben erfullte. Das 
recht alte und ziemlich enge Rostocker Chemische Institut bedurfte dringend 
neuer Impulse, und die beiden jungen, 1936 gleichzeitig berufenen Kollegen 
K u r t  Maurer  und Ul r i ch  H o f m a n n  sind mit groBter Hingabe und Freude 
an die Arbeit gegangen, um gerade auch die raumlichen Note zu beheben 
und die Arbeitsmoglichkeiten auf den Stand der Gegenwart zu bringen. Nine 
grobzugige, weitblickende und kluge Losung dieser Pragen, insbesondere der 
Horsaalnot, ging besonders auf Maurers Pliine zuriick ; die damaligen Regie- 
rungsstellen bewilligten jedoch bis zum Kriegsbeginn keine Mittel (la fur, und 
mit Kriegsbeginn wurden die Plane dann vollends begraben. Es blieb erst 
der neuen Zeit seit 1949 vorbehalten, in kiirzester Frist weit iiber die friiheren 
Plane hinaus durch groBziigige und moderne Bauten das Institut auBerordent- 
lich zu erweitern und zu einer geriiumigeren und modernen Lehr- und For- 
schungsstatte zu machen. 
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Nach der ersteii Zeit der lTmstellung und Einrichtung in der neuen Wir- 
kungsstatte waren die wissenschaftlichen Arbeiten wieder in groBerem Um- 
farige aufgcnommen worden. Gute Mitarbeiter &ellten sich ein, neue, erfolg- 
vcrsprechende Arbeitsgebiete nurden in Angriff genommen und neue Metho- 
den entwickelt. Viele Plane sollteri verwirklicht werden, doch hat der Kriegs- 
ausbruch 1939 den Kreiv der Mitarbeiter zerrissen und die meist,en Arbeiten 
fast zum Erliegen gebracht. Man kann aus den Ansatzen nur ahuen, was 
Maurer in Rostock geschaffen haben wiirde, wenn der Friede erhalten ge- 
blieben ware. Einen letzten Hohepunkt fand die Rostocker Vorkriegszeit noch 
in der Nordwestdeutscheii Chemiedozententagung in ltostock im August 1939 ; 
auf dieser Tagung, die von Maurer und Hofmann hervorragend vorbereitet 
und durch den ehrwiirdigen Kollegen Walden  in reizvollster Weise einge- 
leitet worden war, trafen sich ziim let,zten Male im Frieden die Kollegen Xord- 
~rest~deutschlands. 

Maiircrs Tatigkeit, in Kostock, sei es in der bis 1942 niit U. H o f m a n n  
untl seitdem rnit G .  Rienacke r  gemeinsam gefuhrtcn Leitung des Tnstituts, 
sei es als langjahriger Dekan der Philosophischeri Fakultat, die Geistes- und 
Naturwissenschaften umfaBte, zeichnete sich stets durch uberlegene Pach- 
kiintie, Weitblick und Grohugigkeit aus. Kleinlichkeit und Biirokratie waren 
ihm fremcl: er war ein so erklarter Feind von iiberfliissig beschriebenem 
I'apier und von Akten, daB er fur vorgesetzte .Dienst,stellen, sofern sic biiro- 
kratisch waren, oft ausgesprochen unbeyuem war. E r  war vielmehr ein Mann 
tler zwcckmail3igen Handlungen mit einem sehr klaren Blick fur das Wesent- 
liche. Das zeigt,e sich besonders bei der Arbeit, die er unermiidlich fur den 
Wiederauf bau und die Wiedereinricht,ung tr0t.z schwerster Hindernisse leistet e, 
als 1942 und auch spa.ter das Tnstitut durch Luftangriffe heschadigt war- 
den war. 

Im Kreise der gesamten lrniversitat, besonders in seinen Dekanatsjahren, 
war seine Mitarbeit, sein Rat  und seine Stimme von Gewicht und Wert; hei 
seiner umfassenden allgemeinen 'Bildung verkorperte sich in ihm noch ein 
Stuck der TTniversitas, und so lag ihm als Dekan der Philosophischen Fakultat 
(la8 Gedeihen der Geist'eswissenschaften mindestens ebenso am Herzen a i e  
die Forderung der Naturwissenschaften. So gut es irgend damals ging, gelang 
m ihm, Einfliisse und fybergriffe des Nationalsozialismus von der Fakultat 
fernzuhalt.en, urid er hat zu seinem Teil mit dazu beigetragen, daB die Fakultat 
nach 1945 im wesenblichen weiterbestchen konnte. 

Dem Kreis seiner Horer, Studenten und Schiiler war er ein vorbildlicher 
Lehrcr ; seine sehr sorgfaltig durchdachten und lebeiidigen Vorlesungen hielten 
experimentell, wissenschaftlich und didaktisch jeden Vergleich mit groBen 
1-orbildern aus. Vie1 Liebe und Zeit verwandte er auf die personliche Anlei- 
tung der Studenten im Laboratorium, insbesondere auch der Doktoranden 
und Assistenten; sie waren mit ihm durch eine enge und vertrauensvolle Art 
der Zusammenarbeit verbunden. 

Ctber seine wissenschaftlichen Arbeit.en kann man den Ausspruch eines der 
groBen Klassiker der Chemie sctzen, der et,wa sagte, er habe seine Experi- 
mante nicht gemacht, um zii beweisen, daB er recht habe, sondern um die 
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Stoffe und ihr 'S'erhalten kennenzulernen. Seine Arbeiten zeichneten slch 
durch Sauberkeit, Elegani und Zuverlassigkeit aus. Er arbeitete vie1 und 
hatte dabei eine gute Zeitokonomie, aber er war sehr sparsam mit YerMfent- 
lichungen und noch sparsamer mit Vortragen. E r  pflegte zu sagen, es genuge 
ihm, wenn er es selbst wisse. So war auch seine Art zu publizieren sehr zuriick- 
haltend, fast trocken ; aus dem experimentellen Material hatten andere wohl 
mehr gemacht. Er war auch kein KongreB-Reisender, der seine Ergebnisse 
iiberall bekannt machte. Rei seiner ausgesprochen guten Rednergabe hatten 
aber seine seltenen Vortrage guten Erfolg, wie noch 2.n. in seinen letzten 
Lebensjahren Yortrage in Miinchen und Stockholm. 

Wenn auch seine Arbeiten aus rein wissenschaftlichem Interesse entstan- 
den waren, so hatte er durchaus einen Hick fur die technische Verwertbarkeit. 
Niemals aber war technischer oder personlicher Nutzen Ziel oder Leitstern 
seiner Arbeiten; jedoch war es ihm eine Preude, wenn durch seine Arbeiten 
aus der wissenschaftlichen Erkenntnis heraus gelegentlich der Praxis Anre- 
gungen gegeben werdcn konnten. So ist es bei einem so guten Kenner der 
Kohlenhydrat- und Cellulosechemie kein Wunder, daB Industriewerke seinen 
Rat  einholten und seine Mitarbeit erbaten. 

Aus dem, was sich gerade in den Rostocker ,Jahren anloahnte, was geplant, 
begonnen, aber durch den unseligen Krieg nicht vollendet und zum SchluB 
mit Maurers Tod entigultig vernichtet wurde, kann man mit schmerzlicher 
Trauer ersehen, welchen Verlust die Chemie erlitten hat. Trotz aller I'nsicher- 
hcit der Zukunftsaussichten im Kriege und tjei Kriegscnde waren Maurers 
Mut und Initiative unvermindert erhalten ; noch wenige Tage vor seinem 
Tode schrieb er aus Jena nach Hostock, daB das Ende des Krieges nun in 
wenigen Tagen zu erwarten sei, und er machte Plane fur die, wie er hoffte, 
baldige Wiederaufnahme der Arbeit in Rostock. Viele Wochen wartete sein 
Institut auf seine Wiederkehr, bis statt dessen nach langer VngeiviBheit die 
Todesnachricht eintraf . 

Was Maurer  geschaffen hat, wird bleiben, was er nicht vollenden konnte 
oder nur geplarit hat, bleibt als Lucke spurbar zuriick - denn der wichtigen 
Fragen sind viele, die durch seine Arbeiten hatten gelost werden konnen - , 
urn so mehr, als an Chemikern seines Konnens gerade in Deutschlanci jetzt 
kein ifberfluB herrscht. 

Es ist E'reundespflicht, der Nachwelt ein Lebensbild des zu friih uns ge- 
immmenen Menschen K u r t  Maurer  zu uberliefern; es ist Menschenpflicht, 
dafiir zu kampfen, daB wir und die Nachwelt in Zukunft nicht wieder den 
Mord wertvoller Metischen vor ihrer Vollendung und die Vernichtung hoff - 
nungsvollster Arbeiten und Plane zu beklagen haben werden. 

Gunther Rienacker 
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Wissenscfiaftliche Arbeiten 
Die Organische Chemic hat zur Aufgabe die Erforschungen 
der chcmi8chen Bedingungen den Lebens und der vollendeten 
Entwicklung aller Organismen 

J u s t u s  L i e b i g  (1840) 

Das wissenschaftliche,Werk K u r t  Maurers  ist gekennzeichnet durch seine 
groBe Vorliebe fur Arbeiten auf dem Gebiete der Kohlenhydrate. Schon seine 
erste wissenschaftliche Retatigung, die unter Anleitung von H. H. Sch lu -  
bac  h angefertigte Dissertation uber das Thema ,,Synthese einer Iso-Treha- 
lose", laDt. den biologisch interessierten und begabten jungen Akademiker die 
groBe Bedeutung, abcr auch die ganze Schonheit dieses schwierigen Arbeits- 
gebietes erkennen. 

In  seiner ersten selbstandigen Arbeit, der ,,Synthese des Sarkosin-gluco- 
aids", sowie einer Reihe weiterer Veroffentlichungen*) (2, 1 3 ,  15, 20) wandte 
sich Maurcr dem bedeutungsvollen Problem der Glykoproteide zu, mit der Ab- 
sicht ) dieses Gebiet durch priiparative Versuche uber das Verhalten der 
Kohlenhydrate gegen Aminosauren bzw. Oligopeptide zu fordern. Die er- 
haltenen Aminosiiuren-N-glykoside erwiesen sich als wenig bestancligo, eigent- 
lich n u r  in Form der Acyl-Derivate gut kristallisierende Vorbindungen. Hei 
der lTntersuchung von Di- bzw. Tripeptid-glykosiden ergibt sich eine Xog- 
lichkeit zur 1taccmat.-Spaltimg der eingesetzten inaktiven Aminosauren-Deri- 
sate. 

Bei der Umsetzung der als Ausgangsmaterial dienenden Acetobromzucker 
mit sekundiiren Aminen gelangte Maure r  zu den 1.2-Glucoseenen, oder wie 
sie spater benannt wurden, 2 - 0 x y - g 1 u k a l e  n. Diese elegante Synthese un- 
gesattigter Anhydrozucker war die Voraussetzung f iir die als Hahilitations- 
schrift eingereichte erfolgrciche Arbeit uber die Synthese der Ko j isiiure, 
jener von Y a b u t a  1024 konstitutionell aufgeklarten, bis dahin nur auf bio- 
logischem Wege erhaltenen Verbindung, die sich als 5-Oxy-Z-oxymethyl-y- 
pyron erwies. Ihre Darst.ellung gelang auch \-om 2-Oxy-galaktal aus iiber daa 
Chlor- Additionsprodukt und das hieraus zugiingliche Galaktosonhydrat (6, 7, 
8 , 9 ) .  

Die so crhaltenen Osone bzw. Osonhydrate fuhrten Kurt Maurer  in einer 
Reihe weiterer Arbeiten (10, 11, 12, 16, 32) zu neuartigen Verbindungen vom 
T?rp partiell souie vollstandig acylierter H e x o Y o n e und schlicBlich auch halo- 
geiiiert.er Oson-Derivat,e und daraus erhaltlicher ,,C)songlykoside". Alle diese 
1-crbindungen stehen in enger chemischer Beziehung zur Kojisaure und sind 
z. 'l'l. leicht in diesen interessanten Naturstoff ubcrfuhrbar. 

Ein groBer Teil dieser Arbeiten fie1 in eine Zeit, in der eine andere mit den 
Kohleuhydraten eng verwandt,e Verbindung, das Vi t amin  C, nach seiner 
Auffindung durch Szen t -  Gyorgyi  in hochstem MaDe das Interesse aller 
Znckerchemiker in Anspruch nahm. Maurerv Versuche sind zuniichst dar- 
auf abgestimmt, den Weg einer gut gangbaren Synthese zu erarbeiten, und 
gleichzeitig, aber unabhiingig voneinander gelingt ihm und H. Ohle die Uber- 

*) Die arabischen Ziffern in Klammern beziehen sich auf die Arbeiten des naehsteben- 
.- ~ 

den Schrift~nrerzcichnisses. 
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fiihrung des 2-Keto-gluconsaureesters in das I sov i t amin  C in hohen AUS- 
beuten. Die Verwendung der 2-Keto-gulonsaure bzw. ihres Esters hatte un- 
mittelbar das Verfahren der Wahl fiir die Darstellung des Vitamins C er- 
geben, das erst im folgenden Jahre durch Reic  hs  t e in  bekanntgegeben wurde. 
Die Reihe von Veroffentlichungen ubdr Ascorbinsaure und verwandte Sub- 
stanzen (17, 18, 19, 21, 26) wird abgerundet durch eine Notiz zur Darstellung 
der als Ausgangsmaterial wichtigen Sorbose sowie die Rekanntgabe der Eig- 
nung von Isovitamin C als photographischer Entwickler fur die wissenschaft- 
liche und praktische Photographie. Den Beschlulj bildet eine Cntersuchung 
uber das Verhalten des Vitamins C sowie des Isovitamins C bei Einwirkung 
von Luftsauerstoff bzw. Wasserstoffperoxyd in Gegenwart von Eisen(I1)- 
Salzen. 

Eine Keihe weiterer Arbeiten (22, 23, 27, 31) befaBt sich rnit Abwand- 
lungen des Te t r aoxybu ty l - ch inoxa l ins ,  jener schon im Jahre 1887 von 
P. G rie ss aus Hexosen und o-Phenylendiamin erhaltenen heterocyclischen 
Yerbindung. Die Abspaltung von Wasser aus dem Kohlenhydrat-Rest fuhrt 
durch Ringschlulj zu einom neuen heterocyclischen System, in dem der Chin- 
oxalin-Ring mit dern y-Pyridon verkniipft crscheint und das von Maurer  a19 
Glucazidon bezeichnet wird. Dieses System erwies sich als sehr reaktions- 
fahig und konnte in mannigfaltigster Weise abgewandelt werden. 

In  diese Gruppen von Arbeiten, die im wesentlichen das I3ild des Schaffens 
Kurt Maurer  s a& jenen Jahren widerspiegeln, schieben sich rnit derselben 
Sorgfalt, Eleganz und mit Ideenreichtum ausgestattete Einzelarbeiten aus 
dem Gebiete der Biochemie, der Kolloidchemie, sowie der allgemeinen Chemie 
(3, 4 ,  5, 14, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35). Das kleine, im Jahre 1937 bei Joh. 
Ambrosius Barth erschienene Buch ,,Chemie der Inkrete" ist ein beredtes 
Zeugnis seines klaren. anspruchdosen und doch inhaltsvollen wissenschaftlichen 
Publikationsstils, der - wie in seinen eigenen Experimentala.rbeiten - auch 
in dieser Zusammenfassung des bekannten Schrifttums dieses damals in 
starker Entwicklung begriffenen Gebietes den E'orscher und Menschen SO 

sympathisch erscheinen la&. 
Schon wenige Jahre nach der ftbernahme des Lehrstuhls fur Organische 

Chemie an der Universitat Rostock begannen die Auswirkungen des ungliick- 
seligen Krieges seinem Schaffensdrang immer engere Grenzen zu ziehen. Die 
Einberufung der meisten Mitarbeiter und schliealich die GewiBheit des end- 
giiltigen Verlustes dieser jungen Menschen, denen neben seinern groBen Wissen 
auch etwas von seiner gluhenden Begeisterung und Liebe zur chemisch-syn- 
thetischen Arbeit zu vermitteln er stets bemuht war, bedeutete nicht nur eine 
Beschrankung seines Mitarbeiterkreises, sondern auch den Abbruch der in 
Gang befindlichen Arbeiten, die er nicht auf andere, meist nur fur kurze Zeit 
anwesende neue Mitarbeiter ubertragen mochte. Das Jahr 1942 begann rnit 
einem neuen Problem, der Oxydation glykosidischer und polyglykosidischer 
Substanzen mit S t i cks to f fd ioxyd  (35, 36, 37, 38) zu den entsprechenden 
ITronsauren.  Es war Maurer  nicht vergonnt, diese ifiteressanten und prii- 
parativ so bedeutungsvollen Arbeiten zu einem AbschluB zu bringen. Schon 
die Anfangserfolge, die Synthese der Methyl-galakturonsaure sowie hochmole- 
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kularer lTroiisauren aus, Cellulose und Starke, berechtigten ihii zu den schon- 
steri Hoffnungen, so daB er die letzten Monate seines Lebens mit intensivster 
Arbeit auf diesem Uebiet ausfiillte. Oft entwickelte er Plane zur Fortfuhrung 
dieser Arbeiten nach Kriegsende, wobei ihm besonders ihre Ausweitung auf 
biochemische und immunbiologische Probleme aussichtsreich erschien, wah- 
relid er die aus Zeitgriinden bevorzugte Yoranstellung der Prage einer tech- 
iiischen Verwertbarkeit auf dem Uebiete der Textilveredlung fur geringfugiger 
erachtete. Die nach seinem Tode iiber dieses Gebiet erfolgten Veroffentlichun- 
gen brachten die Beatlitigung seiner 1I:rwagungen. K u r t  Mauror, selbst ein 
Neister des Experiments, ein Kiinstler, dem die Erforschung biologisch be- 
deutungsvoller Stoffe Inhalt seines Schaffens war: muBte auf dem Hiihe- 
punkt seiner Arbeiten sein Leben hcenden. 
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