
1982 I 

CHEMISCHE BERICHTE 
F O R T S E T Z U N G  D E R  
B E R I C H T E  D E R  D E U T S C H E N  C H E M I S C H E N  G E S E L L S C H A F T  

HERA'USGEGEBEN VON D E R  
G E S E L, L S C H A F T  D E U T S C H E R C H E M I K E R 

115. J A H R G A N G  . H E F T  1 . S E I T E  I-XXV 

Dieses Heft wurde am 11. Januar 1982 ausgegeben. 

Wolfgang GraSmann 

1898- 1978 

Als Wolfgang GraJrnann am 6. August 1978 die Augen fur immer schloD, vollendete 
sich ein Leben, das einer ganzen wissenschaftlichen Disziplin seinen Stempel aufge- 
driickt hat. 

Mit Wolfgang GruJrnann verlor auch die Max-Planck-Gesellschaft, der er mehr als 
vier Jahrzehnte angehorte, einen Forscher von hohem Rang und internationalem An- 
sehen. 

Es ist nicht leicht, dieses Leben in seiner Vielfalt und Farbigkeit zu schildern. Wir - 
seine Schiiler - mochten mit dem Versuch, sein Leben und Werk zu wiirdigen, unseren 
Dank an einen Mann verbinden, der uns den Weg fur unsere wissenschaftliche Arbeit 
gewiesen hat. 

Wer die Geschichte der EiweiDforschung kennt, weil3, daR sie seit den zwanziger Jah- 
ren, als sie noch in den Kinderschuhen steckte, bis heute, wo man sie zu einer der be- 
deutendsten und ergiebigsten Disziplinen der modernen Naturwissenschaften zahlen 
darf, spurbar von Wolfgang GruJrnann beeinflufit wurde. Trotz alledem war die hohe 
wissenschaftliche Qualifikation nicht allein das Wesentliche an ihm. 

W. GraJrnann wurde am 20. Februar 1898 als Sohn eines angesehenen Facharztes 
und Herzspezialisten in Miinchen geboren. Es war nicht allzu iiberraschend, daD er 
Wissenschaftler werden wiirde, entstammte er doch einer echten Gelehrtenfamilie. Sein 
GroDvater und UrgroDvater miitterlicherseits waren Universitatsprofessoren, beide Me- 
diziner. In der Generation W. GraJrnanns, unter seinen Geschwistern und Vettern, gab 
es sechs Professoren naturwissenschaftlicher Richtung. 

Das Interesse an den Lebensvorgangen sollte seine Laufbahn und seine Leistungen 
ebenso entscheidend beeinflussen wie die Wesensziige, die ihm seine Vorfahren mitge- 
geben hatten: Die altbairische Beharrlichkeit, die zahe Bestandigkeit bis zur Losung ei- 
nes Problems durchzuhalten. Bereits der bjahrige sol1 im Bestreben moglichst alles zu 
wissen das vaterliche Konversationslexikon von A bis Z gelesen haben. 
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Angefangen von den ersten Lebensjahren uber die Zeit seiner bedeutendsten wissen- 
schaftlichen Erfolge hinweg, wurde seine Lebensart durch die Munchner Atmosphare 
bestimmt. Schon als Schuler des Koniglichen Theresiengymnasiums zeigte W. GraJ- 
mann mancherlei philosophische und schriftstellerische Neigungen und eine ausgespro- 
chene Liebe zur Musik. Den Sinn fur die Natur und sogar fur landwirtschaftliche und 
gartnerische Betatigung verstanden seine Eltern auf dem Anwesen des GroBvaters, der 
Ferienidylle seiner Kindheit in Miesbach, zu wecken. Aber schon bei dieser Tatigkeit 
plagte ihn die naturwissenschaftliche WiBbegier. W. GraJmann war 14 Jahre alt, als 
die Ammoniak-Synthese nach dem Luft-Stickstoff-Verfahren von Haber und Bosch er- 
funden wurde, deren Grundlagen er sehr genau verstanden hatte. Was aber ihn be- 
schaftigte, war: ,,Wie machen das die Knollchenbakterien der Leguminosen?" Er setzte 
es durch, rnit seiner Frau Mutter zur Befriedigung seines Wissensdranges zu Professor 
uon Soxhlet zu gehen. Dem Chronisten ist nicht bekannt, ob er damals restlose Aufkla- 
rung erhalten hat. Uberliefert ist aber der Ausspruch des beruhmten Mannes: ,,Der Bub 
wird halt Chemiker werden mussen". 

Dieser Wissensdrang, der bereits den Buben auszeichnete, ist ihm Zeit seines Lebens 
geblieben. Bevor er aber seine naturwissenschaftliche Ausbildung beginnen konnte, 
sollten noch harte Jahre vergehen. Der erste Weltkrieg war inzwischen ausgebrochen, 
und nach einem Notabitur muate W. GraJmann ins Feld ziehen. DaB er nicht nur 
Etappenhase war, beweisen seine Auszeichnungen und seine zwei ernsthaften Verwun- 
dungen in Italien und Frankreich. Erst 1919 kam er zum Studium an das damalige Che- 
mische Staatslaboratorium der Munchner Universitat. Er fand aber ein verandertes, 
ein fremdes Munchen vor: das Munchen der Revolutionen, der Raterepublik. Der nun- 
mehrige Student der Chemie, Wolfgang GraJmann, fuhlte sich von den radikalen 
Hetzreden der roten Volkspolitiker abgestoBen und trat dem Freikorps bei, rnit dem er 
ins Ruhrgebiet in den Kampf zog. Ein weiteres, entscheidendes Erlebnis, das seine Stu- 
dentenzeit belastete, war die Inflation. 

Ab 1921 durfte W. GraJmann als Doktorand im Privatlaboratorium von Professor 
Willstatter arbeiten, ein Lichtblick in dieser trostlosen Zeit. Er hat diesem groBen Mei- 
ster und Vorbild, dessen Lebensarbeit die Wissenschaft so bedeutend forderte, vie1 zu 
verdanken, namlich die Begeisterung und Hingabe fur die wissenschaftliche Arbeit, 
den Sinn fur das Wichtige und die Erkenntnis der Notwendigkeit sorgfaltigen Formu- 
lierens wissenschaftlicher Veroffentlichungen. 

Das von Richard Willstatter vorgeschlagene Thema fur die Doktorarbeit war bereits 
richtungweisend fur die spateren Erfolge W. GraJmanns. Es lautete: ,,EiweiB und 
eiweirjspaltende Enzyme". Seine Arbeitskollegen waren u. a. die spater bekannten Wis- 
senschaftler Heinrich Kraut, Ernst Waldschmidt-Leitz, Hans-Heinrich Schlubach, 
Eugen Bamann und schlieBlich Richard Kuhn, rnit dem ihn eine lebenslange Freund- 
schaft verband. 

Ende 1923 war die Promotion rnit einer Arbeit uber ,,EiweiBspaltende Enzyme der 
Pflanzen" rnit der Note ,,summa cum laude" abgeschlossen worden. W. GraJmann 
konnte in diesen Arbeiten die pflanzlichen Proteasen aufgrund ihrer eiweiBspaltenden 
Wirkung gegenuber unterschiedlichen Substraten in zwei Gruppen einteilen: In ,,Erep- 
tasen", die nur peptolytisch wirken und saures Milieu erfordern, und in ,,Peptidasen", 
die nur native Proteine spalten. Von den letzteren wurden zwei Arten unterschieden, 
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,,Endopeptidasen" der pflanzlichen Gewebe, der Samen und Fruchte, und ,,Ektopepti- 
dasen" in Exkreten der Pflanzen, die, im Sauren wirkend, dem tierischen Pepsin nahe 
stehen. lliese Arbeiten deuten bereits die Hauptrichtung der weiteren wissenschaftli- 
chen Aktivitaten an und erbrachten, wie wir noch sehen werden, weitere grol3e Erfolge. 

Als Saalassistent bei Willstatter war W. GraJmann wegen seiner Strenge bekannt, die 
sich in eifrigem Verteilen von Strafzetteln aul3erte. Als Verantwortlicher fur die Biblio- 
thek sol1 er auch einmal Otto Honigschmid fur ein liegengelassenes Buch einen Straf- 
zettel verpal3t haben. Nur fand der vermutlich wenig humorvolle Herr Professor keinen 
Span daran und der Saalassistent mul3te eine hochoffizielle Entschuldigung in weil3en 
Handschuhen auf sich nehmen. So streng waren damals die Brauche. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden so erfolgreich weitergefuhrt, daR Richard 
Willstatter schon bald die Habilitation seines jungen Doktors in Erwagung zog. Das 
Schicksal hatte aber noch einmal eine Verzogerung bereit, denn im Juni 1924 verliel3 
Richard Willstatter wegen antisemitischer Tendenzen in der Fakultat die Universitat. 
Als im September 1925 Heinrich Wieland die Nachfolge Willstatters angetreten hatte, 
wagte sich nach einiger Zeit W. GraJmann mit der bangen Frage uber die Chancen sei- 
ner eventuellen Habilitation an seinen neuen Chef und fugte hinzu: ,,Wenn Sie zu 
einem negativen Entschlul3 kommen, dann sagen Sie mir es moglichst bald". Worauf er 
die uns hberlieferte Antwort erhielt: ,,Ja, ja Herr GraJmann, daran soll's nachher nicht 
fehlen" . 

Inzwischen hatte sich um GraJmann eine stattliche Anzahl von Doktoranden gesam- 
melt, z. B. die Bruder Stadler, Otto Ambros, Hanns Dyckerhoff, um nur einige zu nen- 
nen, die sich unter seiner Leitung mit den begonnenen enzymchemischen Arbeiten be- 
schaftigten. Dabei wurde gefunden, dal3 die sogenannten ,,Erepsine", das eiweihpal- 
tende Enzymgemisch des Darmsaftes, Mischungen verschiedener Enzyme von scharf 
abgegrenzter Spezifitat sind. Auch aus der Hefe konnten zwei neue Enzyme isoliert 
werden, die nach ihrer naheren Charakterisierung als eine Dipeptidase und eine Amino- 
polypeptidase gekennzeichnet werden konnten. Diese Entdeckung sollte spater fur den 
stufenweisen Abbau und zur Sequenzermittlung von Proteinen wegen der hohen Spezi- 
fitat dieser Enzyme von grol3er Bedeutung werden. 

Damit erfolgte 1928 auch die Habilitation mit dem Thema: ,,Untersuchungen uber 
die Spezifitat proteolytischer Pflanzenenzyme". Wer diese Habilitationsschrift liest, ist 
heute noch beeindruckt von dem klaren Stil der wissenschaftlichen Darstellung und 
dem Weitblick bei der Interpretation der Ergebnisse. So kann man in den Vorbemer- 
kungen lesen: 

,,In den verschiedenen proteolytischen Enzymen besitzen wir also die Werkzeuge, 
mit deren Hilfe die EiweiOkorper nicht nur unter physiologischen Bedingungen, der 
Temperatur und der Wasserstoffionenkonzentration, sondern auch selektiv an einzel- 
nen bestimmten Bindungsstellen hydrolytisch zerlegt werden konnen. Der Enzym- 
chemie erwachsen damit zwei Aufgaben: Einmal handelt es sich darum, der EiweiD- 
forschung jedes einzelne proteolytische Enzym in geeigneter Form zuganglich zu ma- 
chen, nach Moglichkeit frei von enzymatisch unwirksamer Begleitsubstanz, wie auch 
besonders frei von Beimengungen anderer Proteasen, durch deren Wirkung die Lei- 
stung des untersuchten Ferments bei der EiweiB- oder Peptidspaltung verdeckt und ver- 
schleieri werden konnte. Die eigentliche Aufgabe der Spezifitatsuntersuchung besteht 
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dann darin, jedes der so in ,,proteolytisch einheitlichem" Zustande gewonnenen 
physiologischen Abbaureagentien in seiner besonderen und spezifischen Leistungs- 
fahigkeit zu kennzeichnen". 

Im Jahre 1929 reiste der junge Privatdozent zu einer Dozententagung nach Kitzbuhel. 
Ein Professor aus Innsbruck hatte seine Tochter dahin mitgebracht. Der Herr Privat- 
dozent GraJmann fand Gefallen an  der jungen Dame und lud sie - statt pflichtbewuBt 
Vortrage anzuhoren - zu einer Gipfelersturmung per Seilbahn ein. Der sonst so be- 
dachtige, vorsichtige und kritisch abwagende Bayer mu8 von dem osterreichischen 
Charme seiner Begleiterin sehr beeindruckt gewesen sein, denn er fal3te noch an Ort 
und Stelle den EntschluR, sich rnit Elfriede uon Hormann zu verloben. Es war wohl der 
schnellste EntschluR seines Lebens, sicher aber einer, den er nie bereut hat, denn durch 
alle Hohen und Tiefen seines Lebens war sie ihm eine treue Gefahrtin. 

In die Privatdozentenzeit fallt auch die erste Fuhlungnahme und Zusammenarbeit 
mit dem Luitpold-Werk in Munchen. Im Zusammenhang rnit Untersuchungen uber 
zellulosespaltende Enzyme gelang es, ein hochwirksames pharmazeutisches Praparat 
aus Kulturen von Aspergillusarten zu entwickeln, das vom Luitpold-Werk unter dem 
Namen ,,Luizym" herausgebracht wurde und in Form sehr bewahrter Verdauungs- 
praparate bis heute im Handel ist. 

Aus dieser Zeit stammen auch die Arbeiten zur Isolierung und uber die Spezifitat der 
,,Prolinase" und weiterer proteolytischer Enzyme. Die Kenntnisse uber die Spezifitat 
dieser Enzyme ermoglichten W. GraJmann die Strukturaufklarung des Tripeptids 
Glutathion. Es erscheint nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dal3 dies eine der ersten 
Sequenzaufklarungen uberhaupt war. Ubrigens konnte damals auch zusammen rnit 
Herrn uon Arnim die Struktur des bei der Reaktion von Ninhydrin mit Aminosauren 
entstehenden Farbstoffes vollkommen aufgeklart werden. 

Ende 1933 erreichte W. GraJmann die Bitte von Max Bergmann, dem damaligen Di- 
rektor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Lederforschung in Dresden, zu Gesprachen 
uber eine eventuelle Nachfolge nach Dresden zu kommen. Die Bekanntschaft rnit Max 
Bergmann ging auf einen Gedankenaustausch uber ahnlich gerichtete Forschungsauf- 
gaben zuruck. Max Bergmann rechnete damals schon mit der baldigen Notwendigkeit, 
das von ihm aufgebaute Kaiser-Wilhelm-Institut fur Lederforschung verlassen zu mus- 
sen, und erwog in Gedanken rnit sehr vie1 Kummer im Herzen die Auswanderung. Eini- 
ge Monate spater ubersiedelte er nach New York, wo man im Rockefeller-Institut einen 
so bedeutenden Forscher gerne aufnahm und wo er in der Folgezeit beruflich und 
menschlich eine neue Heimat gefunden hat. In einem Schreiben an die chemisch-physi- 
kalisch-technische Sektion der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deren Vorsitzender da- 
mals Otto Hahn war, schreibt Max Bergmann zu seiner Nachfolge u. a.: 

,,Unter allen deutschen Wissenschaftlern von Rang, die gegenwartig fur die Leitung 
des Dresdner Forschungsinstitutes in Betracht kommen und die voraussichtlich geneigt 
waren, einem Ruf an das Institut Folge zu leisten, scheint mir der Privatdozent an der 
Munchner Universitat Dr. Wolfgang GraJmann die geeignetste Personlichkeit zu sein. 
Er ist einer der bedeutendsten Kopfe der neueren Willstutterschen Schule, hat bereits 
eine erhebliche Zahl sehr bedeutender Arbeiten auf dem Gebiet der Fermente und des 
fermentativen EiweiRabbaues ausgefuhrt, besitzt reiche Kenntnisse und Fahigkeiten 
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auch nach der biologischen Seite hin, ist klug, kritisch und wissenschaftlich produktiv, 
dazu eine ebenso sympathische wie ausgesprochen gediegene Personlichkeit" . 

Ebenso positiv wird W. GraJmann von seinem fruheren Lehrer Heinrich Wieland, 
wie auch von allen anderen Gutachtern beurteilt. 

Als im Fruhjahr 1934 nach Verhandlungen rnit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und 
der Lederindustrie und ihrem Vertreter, Herrn Senator Ammer, die Berufung von W. 
GraJmann nach Dresden gesichert schien, sollte es zu einer Audienz beim sachsischen 
Wirtschaftsminister kommen. Und dabei ware die Karriere des zu Berufenden um ein 
Haar an der so vie1 geschmahten professoralen VergeBlichkeit gescheitert. Fur den 
Empfang war ein feierlicher Anzug gearbeitet worden; als aber das Prachtstuck fur den 
feierlichen Augenblick angelegt wurde, stellte sich heraus, dal3 die vorgeschriebenen 
Manschetten fur diesen Staatsanzug fehlten. Nun war guter Rat teuer, denn die Au- 
dienz war fur 8 Uhr morgens angesetzt, und alle Laden waren noch geschlossen. Frau 
GraJmann rettete die Situation, indem sie wenigstens die Hemdbundchen zusammen- 
nahte. Es galt nun allerdings festzustellen, wie hoch der Arm gehoben werden konnte, 
ohne das Manko sichtbar werden zu lassen. Die Schwierigkeit war damals groDer als 
man sich dies heute vorstellen kann - man mu13 sich an die GruDsitten jener Zeit erin- 
nern. Es scheint aber alles gutgegangen zu sein. W. GraJmann wurde auch ohne Man- 
schetten Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur Lederforschung in Dresden. Seit 
dieser Zeit war der Lebensweg von Wolfgang GruJmann rnit diesem Institut verbun- 
den. Er stand damals einer Reihe von Problemen gegenuber. Vordringlich war die 
Frage zu klaren: Wie bringt man Lederforschung und Grundlagenforschung unter ei- 
nen Hut? Dazu muBte er sich, der junge Direktor, rnit der Theorie und Praxis der Le- 
derherstdlung befassen, wozu wiederholte Betriebsbesuche bei der BASF Gelegenheit 
gaben. Das zweite Problem war, wie wurde sich die ,,Alte Garde" der Mitarbeiter Berg- 
manns dem 36jahrigen neuen Chef gegenuber verhalten? 

Er sah seine Aufgabe zunachst darin, die Arbeiten in der von Max Bergmann begon- 
nenen Richtung fortzusetzen. Begegneten sich doch seine eigenen Untersuchungen zur 
Enzym-Spezifitat mit Bergmanns Arbeitsrichtung. Dazu gesellten sich Forschungsauf- 
gaben, die damals noch sehr stark Leder-gebunden waren: Forschungen iiber Haut- 
schaden, Arbeiten uber die bessere Konservierung von Hauten und Fellen, die unter 
Leitung von Dr. Hausam erfolgreich weiterentwickelt wurden, weiterhin Untersuchun- 
gen uber Gerbprozesse. In enger Fuhlungnahme rnit dem benachbarten Freiberger 
Institut wurde die Festlegung von Qualitatsmindestwerten von Leder und Lederfaser- 
werkstoffen sowie die Ausarbeitung von MeBmethoden vorgenommen. In dieses Jahr 
fallt auch die Herausgabe eines groBen Handbuches der Gerberei und Lederfabrika- 
tion. 

Die eiweifichemischen Arbeiten wurden bald starker auf die EiweiDkorper der Haut, 
insbesoridere auf das Kollagen konzentriert. Das Institut hat sich damit in eine Aufgabe 
verbissen, die - wie W. GraJmann einmal selbst sagte - von Jahr zu Jahr interessan- 
ter und aufregender wurde, von der aber damals noch nicht im entferntesten vorauszu- 
sehen war, einen wie gro13en Teil der Arbeitskrafte des Instituts sie binden wurde: 

,,Man mu13 sich nur die damalige Zeit und den Stand der EiweiDforschung vergegen- 
wartigen, die nur von AuDenseitern der chemischen Forschung gepflegt wurde. Es 
gab kaum brauchbare Methoden zur Trennung oder Reinheitsprufung, keine Metho- 
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den zur Bestimmung der Molekulargewichte und Struktur von EiweiRstoffen. Die 
Aminosaureanalyse war kaum uber den Stand von Emil Fischer hinausgekommen; und 
man sah keinen Weg zur Sequenzanalytik. Auch die bei Waldschmidt-Leitz begonne- 
nen Arbeiten zur stufenweisen Spaltung rnit Enzymen fuhrten nicht weiter, vor allem 
wegen der Unmoglichkeit, die Spaltstucke zu trennen. Die Peptidsynthese war auch mit 
einfachsten Aminosauren nur bedingt moglich. Dafur existierten auf verschiedenen 
Seiten phantasievolle Vorstellungen uber die Struktur der Proteine und anderer hoch- 
molekularer Naturstoffe" . 

Nachdem - aufbauend auf die festgestellte typische Unangreifbarkeit des Kollagens - 
eine sehr brauchbare Methode zu dessen Reindarstellung ausgearbeitet war, konnten 
die ersten genauen Aminosaureanalysen des Kollagens durchgefuhrt werden, die trotz 
der damals noch primitiven und schwerfalligen Methodik ein im wesentlichen heute 
noch gultiges Ergebnis geliefert haben. 

Neu in das Forschungsprogramm aufgenommen wurden auch die Arbeiten uber 
Pflanzengerbstoffe, wobei u. a. deren Affinitat zur Hautsubstanz und das Verhalten 
gegenuber Luftsauerstoff rnit Hilfe neuer Methoden gemessen wurden. Die Anwendun- 
gen neu entwickelter chromatographischer Trennmethoden auf pflanzliche und synthe- 
tische Gerbstoffe (1935) sind erste Schritte in Richtung einer inzwischen allgemein ubli- 
chen Arbeitsweise. Es ist wahrscheinlich, daD man darnals bereits eines der Glucoside 
aus Fichtenrindengerbstoff - dessen Konstitution sehr vie1 spater aufgeklart wurde - 
in Handen hatte. Besonders die Arbeiten zur Gerbstoffgewinnung aus Fichtenrinde, die 
durch den ,,Vierjahresplan" stark gefordert wurden, waren sowohl in ihrer damaligen 
Bedeutung wie in ihrer spateren Auswirkung besonders wichtig und erfolgreich. Sie er- 
wiesen sich in den spateren Kriegsjahren fur die Lederindustrie als vorteilhaft, als die 
Versorgung rnit hochwertigen auslandischen Gerbstoffen abgeschnitten war. Gegen 
Kriegsende konnten tatsachlich bis zu 70% des deutschen Gerbstoffbedarfs dank dieser 
Arbeiten aus heimischen Vorkommen gedeckt werden. 

In Verbindung rnit den Aufgaben des Vierjahresplans konnte ab 1938 ein moderner 
und groljzugiger Ausbau des Instituts begonnen werden, dessen Einrichtung und raum- 
liche Verhaltnisse fur die gewachsenen Aufgaben langst unzulanglich geworden waren. 
Aber noch als der Neubau des Instituts in vollem Gange war, brach der zweite Welt- 
krieg aus, wegen der zunehmenden Schwierigkeiten konnte das Gebaude erst 1942 fer- 
tiggestellt werden. Der Name des Instituts wurde erweitert in Kaiser-Wilhelm-Institut 
fur Leder- und EiweiRforschung. Die Grundlagenforschung auf dem EiweiRgebiet 
muljte allerdings fast vollstandig eingestellt werden. Man hatte sich rnit kriegswichtigen 
Dingen zu beschaftigen. W. GraJmann selbst hat klar erkannt, da13 dieser EntschluD 
ein verhangnisvoller Fehler fur die Entwicklung der Eiweiljforschung in Deutschland 
gewesen ist, da das Ausland in jener Zeit gerade auf diesem Gebiet starke Anstrengun- 
gen unternommen ,hat, was sich nach dem Krieg stark bemerkbar machen sollte. 

Mit der Vernichtung Dresdens in den Winternachten des 13. und 14. Februar 1945 
brach das Schicksal auch uber das Dresdner Institut herein. Es wurde vollkommen zer- 
stort. In seinen Erinnerungen schreibt W. GraJmann: 

,,Als ich selbst nach einem langen Marsch quer durch die brennende Stadt mit ihren 
von Toten und Sterbenden ubersaten StraBen in den fruhen Morgenstunden nach dem 
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zweiten Angriff am Institut eintraf, war der Altbau heruntergebrannt, das Schicksal 
des Neubaus besiegelte der dritte Angriff" . 

Durch die schweren Luftangriffe haben auch fast alle Mitarbeiter des Instituts Haus 
und Ha.be verloren. Wenn man aber die ungeheure Zahl der Toten in der Stadt be- 
denkt, war es doch eine Gnade des Schicksals, darj alle Mitarbeiter des Instituts mit 
dem Leben davongekommen waren. Frau GruJmunn bahnte sich mit ihren beiden Kin- 
dern muhsam ihren Weg nach dem heimatlichen Miesbach, wahrend W. GraJmunn 
und einige seiner Mitarbeiter auf abenteuerliche Weise versuchten, den bescheidenen 
Rest der Institutseinrichtung in das Alkor-Werk nach Alling bei Regensburg zu verla- 
gern. 

Das Ende des 1000jahrigen Reiches erlebte W. GruJrnann in Miesbach, wohin sich 
ein GroBteil seiner Verwandtschaft gefluchtet hatte und deshalb 34 Personen auf eng- 
stem Raum im Sommerhaus der GroBeltern logieren mufiten. 

Als ehemaliger Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Instituts wurde er von den Amerika- 
nern als ,,Kriegsbeute" vereinnahmt und vor die Wahl gestellt: Konzentrationslager 
oder Wirtschaftsministerium. Er entschloa sich fur das letztere und wurde Berater im 
Referat der Lederversorgung beim Bayerischen Wirtschaftsministerium und beim Lan- 
derrat. Seine schwierige Aufgabe bestand darin, Gerbstoffe kiloweise an lederherstel- 
lende Betriebe zu verteilen. Er hat bei dieser Tatigkeit auch sein kaufmannisches Talent 
unter Beweis gestellt. Seine Unbestechlichkeit trug ihm den Titel ,,Professor Rechen- 
schieber" ein. Aber selbst diese Eigenschaften konnten ihn in dieser schwierigen Stel- 
lung als Prellbock zwischen den bayerischen, wurttembergischen und hessischen Ger- 
bern nicht vor dem ,,AbschuB" durch Intrigen retten. Deshalb fand ihn der Fruhling 
1947 als Gartnergeselle und Landwirt in Miesbach. Wieder war es das Luitpold-Werk, 
das ihni in dieser schweren Zeit durch eine Beraterstelle auch wieder eine wissenschaft- 
liche Tatigkeit ermoglichte. Es blieb der unbandige Glaube an eine bessere Zukunft. 

Seinem Sinn fur die Realitaten war es zu verdanken, darj die Idee zur Neugrundung 
eines Instituts wieder langsam Form gewann. Im Herbst 1947 erreichte W. GraJmann 
eine ungewohnliche Aufforderung: Der ASTA unter dem damaligen Vorsitzenden 
Erich Wiinsch bat Professor GruJmunn, an der unter der Initiative sudetendeutscher 
Studenten und zum Teil namhafter Dozenten in Regensburg im Aufbau begriffenen 
Notuniversitat Vorlesungen in Chemie zu ubernehmen. Er hat dieser Bitte entsprochen, 
um, wie er selbst einmal sagte, wissenschaftlich nicht ganz einzurosten. Er  hat aber 
auch damals nicht ahnen konnen, darj dieser Schritt fur die Wiedererrichtung eines 
neuen Forschungsinstituts mehr bedeuten sollte als viele diesbeziigliche Bemuhungen 
und VorstoBe an anderer Stelle. Was W. GruJmann zunachst vorfand und worauf sich 
zunachst seine Forschungsmoglichkeiten beschranken muBten, war ein der Biologie 
dienender Horsaal der Philosophisch-theologischen Hochschule mit Vorbereitungs- 
raum, dessen Chemikaliensammlung aus der Zeit der Jahrhundertwende stammte und 
dessen Apparaturen sich auf einige Erlenmeyer-, Rundkolben und Becherglaser be- 
schrankten. Was aber wichtiger war: Es fand sich in Regensburg ein Kreis von durch 
gleiches Schicksal betroffenen Kollegen zusammen, unter ihnen der Anorganiker UII- 
rich Hofmann, rnit dem W. GruJmann fur lange Jahre eine enge Freundschaft ver- 
band. Dazu kam, daB idealistisch gesinnte und unerhort anspruchslose Studenten und 
Assistenten den Aufbau in Regensburg durch Tatkraft und FleiB uberhaupt erst ermog- 
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lichten. Als Schuler W. GraJrnanns erinnere ich mich der Kollegen Endres, Grirnrn, 
Strobel, Wachsrnann, Scharrer, Riedel usw., die alle spater fuhrende Positionen in der 
Industrie errungen haben, und der Kollegen Kuhn und Wunsch, die ihren Weg am In- 
stitut gemacht haben. 

Wahrend man auf der Suche nach geeigneten Raumen fur ein bescheidenes neues In- 
stitut war, hatte W. GraJmann eine Bleibe gefunden bei Frau Schwarzer in der Oberen 
Bachgasse in einem historischen Haus, erbaut von Albrecht Altdorfer, dem Maler, 
Kupferstecher und Baumeister um die Wende des 15. Jahrhunderts. 

Manche nachtliche Stunde wurde dort uber die uns bevorstehenden Arbeiten und 
Probleme des Wiederaufbaus gesprochen. Dabei wurde uns eindrucksvoll der Gegen- 
satz zwischen der ungewohnlichen, umfassenden Weite des wissenschaftlichen Uber- 
blicks und der Anspruchslosigkeit hinsichtlich personlicher Bedurfnisse in dieser engen 
Behausung vor Augen gefuhrt. Es gab nur eines, was W. GraJmann von seinen intensi- 
ven Arbeiten gelegentlich abhalten konnte: sein geliebtes Flotenspiel im Collegium 
Musicum. 

Inzwischen war Anfang 1948 inmitten der Stadt in einem herrlichen Park im ,,Dorn- 
berg-SchloRchen" eine geeignete Unterbringung fur ein bescheidenes Institut gefunden 
worden. Trotz der Inanspruchnahme durch 14 Vorlesungsstunden pro Woche fand W. 
GraJrnann Zeit, den Auf- und Umbau in eine geeignete Forschungsstatte zu leiten. Die 
Familie sah ihn nur zum Wochenende in Miesbach wieder. 

Mit der Wahrungsreform im Jahre 1948 ergaben sich jedoch noch einmal fast un- 
uberwindliche Schwierigkeiten. Als Retter in der Not erwies sich der letzte Kuratori- 
umsvorsitzende des Dresdner Instituts, Baron Ludwig uon Heylsen. Er stiftete 4000. - 
harte D-Mark fur den Wiederaufbau. Es sollte gezeigt werden, was man fur diese 
4000 DM in Regensburg hinstellen konnte. So wurden durch wagemutige Studenten im 
Tausch gegen ,,niederbayerische Devisen", d. h. Butter und Speck, aus Mitteldeutsch- 
land auf gefahrvollem Weg Laborgerate beschafft. Mauerdurchbruche, Rohrleitungen, 
Sickergruben fur Abwasser, sonstige Installationen wurden in studentischer Eigen- 
leistung geschaffen. Ende 1948 fand eine Besichtigungskommission ein fertiges ,,Insti- 
tut" vor. 

In diese entbehrungsreiche Zeit fie1 der 50. Geburtstag von W. GraJmann. AnlaiBlich 
der Festversammlung in einer kleinen Runde in der Bibliothek des Dornberg-Palais lie- 
gen uns noch seine Worte im Ohr: 

,,Was ich vor 14 Jahren mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft eingegangen bin, war 
eine Vernunftehe - was sich aber jetzt hier anbahnt, das ist eine Liebesheirat". 

Nach der Wiedergrundung der Max-Planck-Gesellschaft als Nachfolgeinstitution der 
ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konnte die Grundung einer neuen ,,For- 
schungsstelle fur EiweiD- und Lederforschung" im April 1949 gefeiert werden. Der Jah- 
resetat betrug damals 65000 DM. 

So klein diese Forschungsstelle auch war, konnten dank junger hochqualifizierter be- 
geisterter Mitarbeiter, die sich zu einer festen Gemeinschaft zusammengefunden hat- 
ten, hervorragende Leistungen erzielt werden. Wenn fast hundert Veroffentlichungen 
aus der Regensburger Zeit hervorgegangen sind, so zeigt das, daR auch unter einfachen 
und bescheidenen Bedingungen gute wissenschaftliche Arbeit moglich ist, wenn die 
sonstigen Voraussetzungen gegeben sind. 
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Durch den SenatsbeschluR im Juni 1954 ist dann die ,,Forschungsstelle" in das 
,,Max-Planck-Institut fur EiweiB- und Lederforschung" umgewandelt worden. 

In dieser Regensburger Zeit erschien es W. GraJmann wichtig, die Arbeiten des Insti- 
tuts, deren Schwerpunkt sich in den letzten Dresdner Jahren sehr nach der technischen 
und organisatorischen Seite verschoben hatte, wieder auf wissenschaftliche Themen hin 
zu lenken. Man konzentrierte sich zunachst sehr stark auf Fragen der EiweiB- und 
Gerbstoff-Forschung. 

Wie schon erwahnt, konnten vor allem im angelsachsischen Ausland auf den Gebie- 
ten Biochemie und Biologie auch wahrend der Kriegsjahre groBe Fortschritte erzielt 
werden. Dies galt im besonderen Mal3e auch fur die EiweiBforschung. Man sah sich da- 
her zunachst vor der schwierigen Aufgabe, den AnschluB an diese Entwicklung wieder- 
zugewinnen. Dies war jedoch nicht einfach, denn die meisten dieser Fortschritte waren 
nur mit Hilfe hochgezuchteter und sehr kostspieliger Apparaturen und Methoden - 
wie Elek tronenmikroskop, Ultrazentrifuge, Rontgendiffraktometer sowie elektropho- 
retischer und chromatographischer Trennverfahren - , deren Beschaffung ganz aul3er- 
halb der finanziellen Moglichkeiten des kleinen Instituts lag, erzielt worden. In seinen 
Erinnerungen an die damalige Situation schreibt W. GraJmann: 

,,So darf es als ein besonderer Glucksfall bezeichnet werden, daB uns schon in der er- 
sten Halfte des Jahres 1949 zwei wichtige methodische Fortschritte gelungen sind, die 
den Nanien des Instituts im In- und Ausland rasch wieder bekannt machten, eine neue, 
hinsichtlich des apparativen Aufwandes, tragbare Basis fur unsere eigenen Arbeiten 
herstellten und in der Folgezeit dem Institut auch erhebliche finanzielle Ergebnisse 
bringen sollten". 

Es handelte sich um zwei im Prinzip einfache Anordnungen zur Durchfuhrung der 
Elektrophorese, mit deren Hilfe es moglich ist, hochmolekulare Stoffe (EiweiBstoffe, 
Nukleinsauren, deren Abbauprodukte, usw.) aufgrund ihrer unterschiedlichen Wande- 
rungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld zu trennen und zu analysieren oder sie im 
praparativen Mal3stab rein darzustellen. 

Die weitreichenden Moglichkeiten der Elektrophoresemethode fur die Proteinchemie 
aber auch fur die diagnostische Medizin hatte vorher Tiselius in Schweden bereits auf- 
gezeigt, der von ihm vorgeschlagene Weg war jedoch apparativ sehr aufwendig. Durch 
einige entscheidende Kunstgriffe gelang es, die verbluffend einfache Methode der soge- 
nannten ,,Papierelektrophorese" zu einem quantitativen Verfahren zu entwickeln, das 
in seiner Genauigkeit der Tiselius-U-Rohr-Methode kaum unterlegen war, was im 
medizinischen Bereich von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Da die Papierelektrophorese eine ,,billige" Methode ist, die bei geringen Anschaf- 
fungskosten und Arbeitsaufwand uberdies - wichtig fur die Medizin - mit sehr klei- 
nen Mengen an Untersuchungsmaterial auskommt, wurde sie sehr rasch zu der in der 
klinischen Chemie allgemein ublichen Routinemethode der quantitativen Serumprotein- 
bestimmung. In den funfziger Jahren kam es zu einem regelrechten Papierelektropho- 
resebooni. Die Methode fand Eingang in jedes noch so kleine Krankenhaus, j a  in sehr 
zahlreiche Arztpraxen. Da nun mit so geringem Aufwand Serumproteinanalysen in 
groBer Zahl durchgefuhrt werden konnten und es kaum Muhe machte, damit Krank- 
heitsverlauf und Therapie zu verfolgen, entstand eine Flut von klinischen Publika- 
tionen, die wertvolle diagnostische und therapeutische Erkenntnisse beinhalten. Die in- 
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zwischen naturlich modifizierte Methode hat auch heute noch - nach 30 Jahren - ihre 
Bedeutung behalten. 

Der andere ganz neuartige Weg auf dem Gebiet der Elektrophorese war unsere Ent- 
wicklung der sogenannten ,, kontinuierlichen Ablenkungselektrophorese" , eine Metho- 
de zur Trennung von Vielkomponentengemischen in praparativem MaDstab. Gerade 
dieses Trennprinzip war die Voraussetzung fur die Bewaltigung der Probleme, die die 
angelaufenen Untersuchungen zur Strukturaufklarung und der Aminosauresequenz 
des ,,Hausproteins" Kollagen aufwarfen. Dank der apparativen Weiterentwicklung 
zum tragerfreien Trennsystem konnte in den spateren Jahren der Anwendungsbereich 
elektrophoretischer Trennverfahren mit dieser Methode erheblich erweitert, j a  sogar 
a u i  biologische Strukturen wie Zellen, Zellorganellen und ihre Membransysteme ausge- 
dehnt und somit ein neues Arbeitsgebiet erschlossen werden. 

Neben der Entwicklung neuer elektrophoretischer Trennmethoden wurden entschei- 
dende Erfolge bei der Ausgestaltung und Verbesserung analytischer und praparativer 
chromatographischer Verfahren erzielt. 

Die zahlreichen Veroffentlichungen aus jener Zeit legen Zeugnis davon ab,  daD gera- 
de diese Entwicklungen mitentscheidend waren fur die Fortschritte und Erfolge unseres 
Instituts in der biochemischen Forschung. 

Bei den Arbeiten zur Konstitutionsermittlung des Kollagens, uber die noch zu berich- 
ten sein wird, konnten dank der Anwendung modifizierter chemischer und enzymati- 
scher Abbaumethoden definierte Abbauprodukte isoliert werden, deren teilweise Se- 
quenzermittlung oder Endgruppenbestimmung gelang. Ahnliche Arbeiten wurden auch 
zur Konstitutionsermittlung des Insulins begonnen. Dazu kamen elektronenmikro- 
skopische Untersuchungen uber die hochunterteilte Querstreifung des Kollagens, die 
zusammen mit Ullrich Hofmann, der 1953 einen Ruf an die Technische Hochschule 
Darmstadt angenommen hatte, durchgefuhrt wurden. 

Im Regensburger Institut sind aber neben diesen hier nur kurz gestreiften grundsatz- 
lichen Arbeiten auch ledertechnische Fragen nicht vergessen worden. So z. B.: Unter- 
suchungen zur Schimmelbekampfung von Leder, Mikro- und Schnellbestimmungen 
von Gerbstoffen und Lederfarbstoffen, grundsatzliche Werkstoffeigenschaften von 
Leder, um nur einige zu nennen. 

Nachdem auch auf Bitte des Verbandes der Deutschen Lederindustrie als Ersatz fur 
die in der DDR verlorengegangene Gerberschule 1951 eine ,,Westdeutsche Gerber- 
schule" in den Raumen des Dornberg-Palais untergebracht worden war, erwuchsen W .  
GraJmann zusatzliche Aufgaben. Er hat sie gern ubernommen, weil sie fur die Nach- 
wuchssicherung der Lederindustrie damals lebensnotwendig waren. Ihm hat es, wie er 
selbst einmal sagte, viel Freude bereitet, jungen Leuten von sehr unterschiedlicher, 
meist aber geringer theoretischer Vorbildung wissenschaftliche Grundlagen ihres Fa- 
ches nahezubringen, wenn es auch fur ihn mit viel Muhe und Mehrbelastung verbunden 
war. 

Wenn man a n  diese so fruchtbare und arbeitsreiche Regensburger Zeit zuruckdenkt, 
sollte man sich aber auch an manche feucht-frohliche Feier erinnern, die uber mitter- 
nachtliche Stunden hinaus in einem kleinen LustschloDchen, das zum Celande des 
Dornberg-Palais gehorte, stattfand. In den Zeiten des selbstdestillierten Alkohols 
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wurde dabei in bilateralem Wettbewerb zwischen Organikern und Anorganikern um 
den hoheren Blutalkoholspiegel gerungen. 

Der seit Jahren diskutierte Plan, in Regensburg eine vierte Bayerische Landesuniver- 
sitat zu errichten, wofur sich W. GraJrnann so nachdrucklich eingesetzt hatte, war mit 
dem ablehnenden BeschluD des Bayerischen Landtags im Jahre 1952 vorerst zum Schei- 
tern verurteilt worden. Damit stand auch fest, daD sich ein neues Max-Planck-Institut 
fur EiweiR- und Lederforschung nicht mehr in Regensburg weiterentwickeln konnte, 
denn es ware ohne Verbindung zu einer Universitat bald vereinsamt und ohne wissen- 
schaftlichen Nachwuchs geblieben. Da sich der Landtag fur ein groBes wissenschaftli- 
ches Zentrum in Munchen ausgesprochen hatte, fie1 schlieRlich die Entscheidung fur 
die Errichtung eines Institutsneubaus in Munchen. Die ,,Westdeutsche Gerberschule" 
wurde nach Reutlingen verlegt. 

W. GruJrnann wurde wieder einmal Bauherr, und man sah ihn beim eifrigen Planen. 
Diesmal sollte ein Neubau errichtet werden, der allen Anspruchen gewachsen sein soll- 
te. Gerade bei dieser Arbeit zeigte sich, daD W. GraJrnann trotz der Erfullung aller 
Notwendigkeiten Meister im sparsamen Umgang mit Baumitteln war. Es wurde fur 
wenig uber eine Million DM ein Bau in der GroDe von fast 8000 cbm einschliefllich 
Inneneinrichtung erstellt, und das in nicht ganz 1 1/2 Jahren Bauzeit. 

Der Urnzug von Regensburg in die Munchener Schillerstrde war im Fruhjahr 1957 
abgeschlossen. AnlaBlich der Eroffnung des Neubaus am 30. April 1957 ist auch von 
Richard Freudenberg, dem Vorsitzenden des Verbandes der Deutschen Lederindustrie, 
klar ausgesprochen worden, was nach Jahren betonter Zweckforschung ein Hauptan- 
liegen W. GraJrnanns war: Das Institut solle in erster Linie der Grundlagenforschung 
dienen, und der Direktor musse die vollige Freiheit haben, die Ansatzpunkte seiner 
Forschung selbst zu wahlen. W. GraJrnann versprach in seiner Erwiderungsrede der 
Lederindustrie trotzdem uberall da zu helfen, wo dies von der Grundlagenforschung 
her moglich ist. 

Die neuen, besseren Arbeitsbedingungen verliehen den wissenschaftlichen Arbeiten 
neue Impulse, wobei die Hauptarbeitsrichtungen der fruheren Jahre weiter beibehalten 
wurden. Die wissenschaftlichen Arbeiten uber Pflanzengerbstoffe, insbesondere uber 
die der Fichtenrinde, die schon in Dresden begonnen worden waren, fanden mit der 
chemischen Aufklarung des Fichtenrindengerbstoffes einen vorlaufigen AbschluD. Die 
dem leider zu fruh verstorbenen Mitarbeiter Gottfried Deffner noch in Regensburg ge- 
lungene Isolierung eines neuartigen Diglucosids und des zugehorigen Aglucons des 
Fichtenbastes war ein erster Erfolg. Die Fortfuhrung der Arbeiten durch Horst Endres 
und eine Keihe weiterer Mitarbeiter brachte in den folgenden Jahren die Isolierung wei- 
terer Komponenten und deren Konstitutionsaufklarung. Sie erwiesen sich als Glucoside 
einer als Naturprodukt bis dahin unbekannten Stammsubstanz, des ,,Piceatannols", 
das ein hydroxyliertes Stilbenderivat darstellt. Es ist uberliefert, d d  die Kristallisation 
dieser Substanz W. GruJrnann selbst gelang, als er gelegentlich Zeit fand, im Labor zu 
arbeiten. .4uch die Synthese dieses Piceatannols und abgewandelter Varianten ist ge- 
lungen. 

Dan die EiweiDfasern des Kollagens in den Arbeiten des neuen Instituts eine bevor- 
zugte Stellung einnahmen, bedarf keiner Begrundung. Fruhere Arbeiten uber die Ami- 
nosaurezusammensetzung des Kollagens in Verbindung mit Rontgenstrukturanalysen 
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und elektronenmikroskopischen Ergebnissen lieBen gewisse Vorstellungen uber den 
Bau der Kollagenfibrillen zu, wonach Identitatsperioden von etwa 650 A rnit einer cha- 
rakteristischen, regelmanigen, elektronenmikroskopisch sichtbaren Querstreifung wie- 
derkehren. Diese Identitatsperioden sollten etwa Anordnungen von wenig uber 200 
Aminosauren darstellen. So schien zunachst die Aufklarung der Aminosauresequenz 
als ein zwar schwieriges aber mit Hilfe der im Haus entwickelten Methoden immerhin 
noch losbares Problem. 

Das Kollagen bot sich als ein Model1 an, bei welchem die Zusammenhange zwischen 
Aminosauresequenz, elektronenmikroskopischer Querstreifung, Struktur und Eigen- 
schaften sich klaren lassen sollten. 

Dem kam noch entgegen, daB es inzwischen Klaus Kiihn, der damals auRerhalb des 
Instituts in Darmstadt und Heidelberg bei UIIrich Hofmann tatig war, gelungen war, 
die basischen Gruppen des Kollagens durch Phosphorwolframsaurefixierung im sto- 
chiometrischen Verhaltnis zu kontrastieren und im elektronenmikroskopischen Bild 
quantitative photometrische Auswertungen vorzunehmen. Ahnliches gelang hinsicht- 
lich der sauren Gruppen der EiweiBkette durch Bindung von Uranylsalzen. Darnit war 
ein Weg gefunden, um saure und basische Gruppen im elektronenmikroskopischen 
Bild zu lokalisieren. 

In Fortfuhrung der sequenzanalytischen Arbeiten gelang es schlieBlich, aus den Pro- 
dukten des tryptischen Abbaus von Prokollagen 114 Peptide zu isolieren, von denen 55 
als einheitlich bezeichnet werden konnten. Aminosaurebestimmungen, Endgruppenbe- 
stimmung und zum Teil Sequenzermittlungen (an 10 Peptiden) fiihrten zu dem Ergeb- 
nis, da13 alle isolierten Peptide zu etwa einem Drittel aus Glycin bestehen. Dies sprach 
fur eine sehr gleichmainige Verteilung des Glycins uber das Kollagenmolekul. Die Be- 
funde der Aminosauresequenz-Bestimmungen zeigten in ihrer Gesamtheit ein wechsel- 
weises Auftreten prolin- und hydroxyprolinreicher apolarer Bereiche (bis iiber 30 Se- 
quenzen) und a n  Iminosauren armer, polarer Bereiche. In letzteren wurden teils vor- 
wiegend basische, teils vorwiegend saure Bezirke angetroffen. Alle diese Befunde konn- 
ten in neuerer Zeit durch moderne Sequenzanalysetechniken bestatigt werden. 

Damit konnten innerhalb der Kette mit chemischen und enzymatischen Methoden 
Bereiche derjenigen Zusammensetzung nachgewiesen werden, wie man sie fur die kri- 
stallin-geordneten ,,Interbands", andererseits fur die weniger geordneten ,,Bands" der 
Kollagenfibrille aufgrund von elektronenmikroskopischen und Rontgenstruktur-Be- 
funden vermutet hat. Aufgrund von Endgruppenbestimmung und enzymatischen Ab- 
bauversuchen rnuBte fur einen groBen Teil der untersuchten Kollagenpeptide eine 
Dreierkettenkonfiguration angenommen werden. 

Aber der Versuch, nun wirklich bestimmte Aminosauresequenzen bestimrnten Hell- 
und Dunkelstreifen des elektronenmikroskopischen Bildes zuzuordnen, fuhrte zu Wi- 
derspruchen. Die Klarung kam mit der inzwischen allgemein gewonnenen Erkenntnis, 
daB das Kollagenmolekul nicht 650 A sondern 2800 A lang ist und da8 es nicht aus ei- 
ner, sondern aus drei, untereinander zwar ahnlichen, aber doch verschiedenen Ketten 
besteht, also zwolfmal so grol3 ist als urspriinglich angenommen. Wie Klaus Kiihn ge- 
funden hat, kommt durch eine Viertelverschiebung der Tropokollageneinheiten die 
elektronenmikroskopische Querstreifung der normalen Kollagenfibrille zustande. 
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Damit war das groRe Ziel, erstmals die Aminosauresequenz eines Faserproteins auf- 
zuklaren, in die Ferne geruckt. Trotzdem bildeten aber die vielen damals von W. GraJ- 
mann und seinen Mitarbeitern erzielten neuen Ergebnisse einen entscheidenden Beitrag 
zur grundsatzlichen Kenntnis des chemischen Aufbaus, der Sekundar- und Tertiar- 
struktur und dem Verstandnis der Eigenschaften dieses so wichtigen Faserproteins. 
Von den Mitarbeitern, die sich um diese Arbeiten verdient gemacht haben, sind stell- 
vertretend fur andere Klaus Kuhn, Helmut Hormann und Arnold Nordwig zu nennen. 

Diese Arbeiten am Kollagen waren aber nicht nur im Rahmen der Grundlagenfor- 
schung wichtig und interessant. W. GraJmann hat immer versucht, die reine Forschung 
rnit der Praxis und in diesem Falle rnit dem Interesse der Lederindustrie in Zusammen- 
hang zu bringen, der sie so manchen technischen Fortschritt durch ihre Anregungen 
und Ratschlage verdankt. In Anerkennung seiner Verdienste fur die Lederindustrie war 
W. GraJmann von 1960 bis 1962 Prasident der Internationalen Union der Gerberei- 
chemikerverbande und erhielt als Anerkennung seiner Verdienste den Preis des Vereins 
fur Gerberei-Chemie-Technik. Der Gewinn aus diesem Preis wurde umgehend in ein 
Cembalo umgesetzt. 

Die Zahl der Mitarbeiter war gestiegen und die wissenschaftlichen Arbeiten hatten 
inzwischen ein solches AusmaI3 angenommen, daI3 die Crone des Instituts bald nicht 
mehr ausreichte und ein Erweiterungsbau notwendig wurde - nicht zuletzt deshalb, 
weil die '4ufgabenstellungen den Aufbau weiterer Arbeitsgruppen erforderlich mach- 
ten. Auch diesmal gelang das Planen und Bauen sehr schnell. Mit der Fertigstellung im 
Jahre 1963 war nun neuer Raum geschaffen worden. Die Rontgenstrukturforschung 
unter Leitung von Walter Hoppe bezog einen Grorjteil des Anbaus. Klaus Kuhn konnte 
unter weit besseren Bedingungen jetzt in Munchen seine Bindegewebsforschung und 
die elektronenmikroskopischen Arbeiten am Kollagen rnit einer stattlichen Zahl von 
Mitarbeitern fortfuhren. Nicht minder wichtig war der Ausbau der bisherigen kleinen 
Arbeitsgruppe fur Peptidsynthese unter Erich Wiinsch zu einer leistungsfahigen Abtei- 
lung, die sich nun auch an die Synthese komplizierter Naturstoffe heranwagen 
konnte und mit der gelungenen Synthese des Glucagons hervortrat. Der Ausbau einer 
ausgezeichnet eingerichteten Entwicklungswerkstatt forderte die apparativen Entwick- 
lungen neuer biochemischer Arbeitsmethoden, die dem Institut wiederum neue Arbeits- 
gebiete erschlossen und auf cytologischem Gebiet neue Wege eroffneten. 

Die Arbeitsgruppe Hormann konnte neben ihren Arbeiten am Kollagen, die auch fur 
die Lederindustrie sehr fruchtbar waren, ihre Untersuchungen auf weitere Proteine 
ausdehnen, insbesondere auf das System Fibrinogen-Fibrin. Auch rein organisch-che- 
mische Aufgabenstellungen wurden erfolgreich bearbeitet. 

Arnold Nordwig und seine Mitarbeiter hatten schone Erfolge bei der Isolierung und 
Charakterisierung neuer proteolytischer Enzyme aus Saugetiergeweben und Mikro- 
organismen und rnit Beitragen zur Evolution des Kollagens. 

Die Gruppe Physikalische Chemie unter Jurgen Engel trat hervor rnit vie1 beachteten 
Arbeiten an den fur biologische Regelvorgange so wichtigen kooperativen Konforma- 
tionsumwandlungen in Proteinen. Last not least ist Ludoik Strauch zu erwahnen mit 
seinen Untersuchungen uber Peptidasen in invadierenden Tumorgeweben. 

Schon zu Beginn des Ausbaus des Munchner Instituts stand fest, daI3 es nicht lange in 
der SchillerstraBe bleiben konne und daB dieser Bau eines Tages der Munchner Univer- 

Chem. Ber. 115(1982) 



XIV 1982 

sitat wieder zur Verfugung stehen sollte. Es wurde unter dem damaligen Prasidenten 
der Max-Planck-Gesellschaft, Adolf Butenandt, eine neue aber konsequente Entwick- 
lung eingeleitet, als der Senat beschloB, die drei Munchner Max-Planck-Institute bio- 
chemischer Arbeitsrichtung, die Max-Planck-Institute fur ,,EiweiB- und Lederfor- 
schung", fur ,,Zellchemie" und fur ,,Biochemie" in einem biochemischen Zentrum in 
Martinsried bei Munchen zu einem neuen ,,Max-Planck-Institut fur Biochemie" zu- 
sammenzufassen. Man hatte leicht verstehen konnen, wenn W. GruJrnann diese ange- 
strebte Entwicklung nicht sehr begruBt hatte, denn das von ihm mit so vie1 Liebe und 
Herzblut wieder aufgebaute Institut in der Schillerstral3e sollte in wenigen Jahren in 
dieser Form und rnit seinem Namen nicht mehr bestehen. Aber gerade, daB W. GraJ- 
rnunn sich fur die neue Konzeption begeistert einsetzte, zeigt, wie sehr er den Blick fur 
das Moderne, fur das Neue und Notwendige, wie sehr er sich ein junges Herz bewahrt 
hatte. 

Das Wirken von W. GruJrnann fur die Max-Planck-Gesellschaft reichte uber die 
Grenzen seines Instituts weit hinaus. Er hat 6 Jahre der Biologisch-Medizinischen Sek- 
tion der Max-Planck-Gesellschaft gedient und war Mitglied des Senats. In der Zeit als 
er Sektionsvorsitzender war, in den Jahren 1963 bis 1966, sind uber 20 neue Mitglieder 
ernannt worden. In diese Zeit fielen auch die sehr schweren Entscheidungen uber den 
Fortbestand jener Institute, deren Leiter emeritiert wurden und deren weiteres Schick- 
sal also zu losen war. Wie Otto Westphal anlaRlich der Feier zum 70. Geburtstag von 
W. GruJrnann - gleichzeitig seine Emeritierungsfeier - sagte, hat W. GraJmann 
diese schwierigen Aufgaben in einer vaterlichen Art gelost, die seiner Personlichkeit so 
eigen war. - W. GruJrnann hat von 1959- 1978 an der Herausgabe der Chemischen 
Berichte mitgewirkt. Sein ausgewogener Rat bei der Beurteilung biochemischer Arbei- 
ten war stets eine wertvolle Hilfe. 

W. GraJrnann hatte niemals - auch nicht wahrend seiner mit Arbeit voll ausgefull- 
ten aktiven Zeit - seine vielseitigen Interessen ganz vernachlassigt. 

So hatte er nach seiner Emeritierung keineswegs ein ,,Pensionistenproblem", nam- 
lich sich uberflussig und abgeschoben zu fuhlen und nicht zu wissen, was man mit der 
Zeit anfangen solle. Vielmehr konnte er sich nun in den letzten 10 Jahren seines Lebens 
im idyllisch gelegenen Alterssitz in Herrsching am Ammersee all den schonen Dingen 
widmen, die ihn zeitlebens beschaftigt hatten, die aber bisher immer etwas zu kurz ge- 
kommen waren. Seit seiner fruhen Jugend betrieb er Kammermusik, und nicht selten 
hatte er sich nach seinen eigenen Worten ,,mit schlechtem Gewissen" zum geliebten 
Flotenspiel aus dem Institut ,,gestohlen". Nun, im hohen Alter wandte er sich wieder 
dem Orgelspiel zu, das er zugunsten seiner wissenschaftlichen Arbeit so lange vernach- 
lassigt hatte. Er nahm bis kurz vor seinem Tode Orgelstunden und pflegte manchmal 
sogar fur seine Enkelkinder zu komponieren. 

W. GraJmann war ein groBer Liebhaber der Natur und auch ein begeisterter Berg- 
steiger. Als er wegen seines hohen Alters keine grohen Bergwanderungen mehr unter- 
nehmen konnte, war die Arbeit in seinem wunderschonen Garten ein Ersatz und gab 
ihm groRe Befriedigung. 

GruJmanns wissenschaftliche Aktivitat konzentrierte sich jetzt fast ausschliefllich 
auf die Mitarbeit in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der er seit 1959 als 
Mitglied angehorte. Er versaumte bis zuletzt kaum eine Sitzung und war sowohl auf- 
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merksamer Zuhorer als auch aktiver Teilnehmer bei wissenschaftlichen Diskussionen, 
wo immer sich Gelegenheit bot. 

Trotz der Vielfalt seiner Tatigkeiten wurde das Interesse fur die Probleme der Um- 
welt nicht geschmalert. Nun, da  sein Kreis kleiner und uberschaubarer geworden war, 
begann er sich mit den Anliegen der Kommunalpolitik zu beschaftigen und sich gele- 
gentlich sehr leidenschaftlich zu engagieren. 

Im familiaren Bereich gehorte seine besondere Liebe seinen sechs Enkelkindern, die 
zu seiner Freude gerne das groflelterliche Anwesen aufsuchten. 

Elf Monate vor seinem Tode war seine geliebte Frau verstorben. Frau GraJmann 
hatte groBen Anteil an der wissenschaftlichen Karriere ihres Mannes. Sie hatte es ver- 
standen, ein harmonisches, gemutliches Heim zu schaffen und all die kleinen alltagli- 
chen Probleme von ihrem Mann fernzuhalten. So konnte sich W. GraJmann voll fur 
seine Arbeit einsetzen. Den Verlust seiner so treuen Lebensgefahrtin hat er nicht ver- 
wunden. 

Bis zuletzt bestand eine besonders enge Freundschaft zwischen seiner Familie und der 
Familie von Georg Maria Schwab. 

Das Leben eines Wissenschaftlers besteht aus Hoffnungen, Erfolgen und Enttau- 
schungen. Davon war auch der Lebenslauf von Wolfgang GraJmann gepragt. Es war 
ein erfulltes, reiches Leben. 

K. Hannig 
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