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Theodor Curtius. 
Von Geheimrat c. DUISRERC, Leverkusen. 

Vorgetragen anliii3lich der Theodor Curtius-Gedachtnisfeier der Heidelberger Chemischen Gesellschaft am 3. Mai 1930. 
(Eingeg. 1. Juli 1930.) 

Hochverehrte Anwesende! 
Liebe Kommilitonen, Freunde und Kollegen! 

Wir haben uns hier versammelt, um eine wohl- 
gelungene, von Frau Prof. P u t t e r ausgefiihrte Relie€- 
Gedenktafel zu enthiillen, die einem Groi3en im Reiche 
der Wissenschaft, namlich anserem lieben und unver- 
gei3lichen Freunde und Lehrer Theodor C u r t i u s , ge- 
widmet ist. Wer, wie C u r t i u s , Unvergangliches ge- 
schaffen und auf ,den weitverzweigten Wegen der Wis- 
senschaft neue Bahnen eingeschlagen und neue Ziele ge- 
wiesen hat, ,der bedarf eigentlich des ehernen Denkmals 
nicht. Sein Name und sein Wirken sind ja schon rnit 
gddenen Lettern im Ewigkeitsbuch der Wissenschaft 
verzeichnet und werden den Wechsel der Zeiten iiber- 
dauern. Wenn daher treue Freunde und dankbare 
Schiiler dieses Denkmal planten und durchfiihren liefien, 
so geschah es nicht, weil sie etwa glaubten, seinen 
Namen dadurch spateren Geschlechtern iiberliefern zu 
mussen. Es geschah vielmehr aus dem tiefen Gefiihl der  
personlichen Verbundenheit rnit dem groBen Forscher 
und dem edlen, hilfreichen und guten Menschen. Man 
wollte an der Statte, an der er 28 Jahre lang ununter- 
brochen und unerniiidlich gewirkt, sein Bild erhalten 
wissen. Es sollte den kommenden Generationen, ins- 
besondere den Studenten, die hier in Heidelberg Chemie 
studieren, als leuchtendes Vorbild stets vor Augen 
stehen. Dieses Gefiihl der  personlichen Verbundenheit 
rnit C u r t i u s moge es auch als gerechtfertigt erscheinen 
lassen, ldai3 nicht ein Vertreter der reinen Wissenschaft, 
sondern ein Vertreter der Technik und Wirtschaft, und 
zwar rnit freudigstem Herzen, es iibernommen hat, heute 
hier in diesem Kreise die Weiherede bei der Enthiillung 
des Denkmals fur den groDen Wissenschaftler zu halten. 
Ich habe .diese Aufgabe um so lieber iibernomnien, als 
C u r t i u s  einer meiner besten und treuesten Freunde 
war, rnit dem ich ein langes Leben hindurch, bei allem 
Wechsel der  Zeiten, stets in engster Verbindung ge- 
blieben bin. 

Es war gegen Ende des Jahres 1882, als ich C u r - 
t i u s  in Miinchen kennenlernte. Er hatte, nachdem er 
am 27. Juli 1882 bei seinem Lehrer Hermann K o 1 b e 
im chemischen Universitatslaboratorium zu Leipzig das 
Doktorexamen gemacht, auf Empfehlung seines Lehrers 
hin bei dern d'amals auf der hijchsten Stufe seines 
Ruhmes stehenden Meister Adolf B a e y e r im che- 
mischen Laboratorium der Akademie der Wissenschaften 
Aufnahme gefunden. Ich dagegen war am 1. Oktober als  
einjahrig Freiwilliger beim Koniglich-Bayerischen In- 
fanterie-Leib-Regiment eingetreten, nachdem ich im 
Januar des gleichen Jahres bei meinem hochverehrteii 
Lehrer Anton G e u t h e r in Jena promoviert hatte und 
dann bei ihm 1% Semester lang Privatassistent geweseii 
war. Wenn mich auch die Militarpflicht im ersten Halb- 
jahr meiner Anwesenheit in Miinchen tagsuber meist voll 
und ganz in Anspruch nahm, so fand ich mich doch 
abends am Stammtisch im .,Deutschen Kaiser" oder ein- 
ma1 wiichentlich auf der Kegelbahn rnit einem Kreis 
lieber Kollegen zusammen, von denen ich nur die fob 
genden hier nennen miichte: Otto F i s c h e r , Wilhelm 
K o e n i g s ,  Hans v. P e c h m a n n ,  Theodor C u r t i u s ,  
Eduard L e u k h a r d t , B u c  h n e r , C 1 a i s e n ,  

F r i e d l  a n d e r , G e i g y , 
W. H. P e r k i n usw. Auch Adolf B a e y e  r selbst lief3 
sich haufig sehen. - Als ich dann im Sommersemester 
mehr freie Zeit hatte, lief3 ich mir von Adolf B a e y e 1' 
einen Platz im organischen Saal unter der  Leitung von 
Hans v. P e c h m a n n geben und fuhrte im blauen Rock 
der Leiber, wie sie genannt wurden, mit ihni zusammen 
durch Kondensation von Acetessigester rnit Phenolen die 
behannte Synthese der  Cumarinderivate sdurch. In 
diesem Laboratorium arbeitete damals auch Theodor 
C u r t i u s , der dann spater, als Assistent Adolf 
B a  e y e r s , die Leitung dieses Laboratorinms von 1884 
bis 1886 iibernahm. 

Sehr bald erregte C u r  t i u s  durch seine glanzen- 
den Arbeiten Aufsehen. Sie erinnern sich, dai3 er  in 
Miinchen im Jahre 1883 in Fortfuhrung seiner Disser- 
tationsarbeit ,,6ber einige neue, der Hippursaure analog 
konstitutierte, synthetisch dargestellte Aminosauren" 
den D i a z o e s s i g e s t e r auffand. Diese interessante 
Beobachtung war fur die Wissenschaft von folgen- 
schwerer Bedeutung und fur den jungen Forscher rich- 
tungweisend fur sein games Leben. Es gibt wohl nur 
ganz wenige Wissenschaftler auf dem Gebiet der  Chemie, 
von denen man, wie von C u r t i u s ,  sagen kann, dai3 
ihre siimtlichen Arbeiten in systematischer logischer Ent- 
wicklung aus ihrer ersten Arbeit hervorgegangen sind. 
Sagt er  doch selbst in seiner Rektoratsrede am 22. No- 
vember 1905, dai3 sich die Kette seiner Untersuchungen, 
die sich uber mehr als zwei Jahrzehnte erstreckten, 
wieder zu einem einheitlichen Ring zusammen- 
geschlossen hatte, und zwar an  der Stelle, von der  sie 
urspriinglich auslief. Klar, durchsichtig, einheitlich und 
griiadlich, wie die ganze Personlichkeit, war auch die 
Lebensarbeit von Theodor C u r t i u s. Ich kann es nicht 
als meine Aufgajbe betrachten, hier eine ausfiihrlichc 
Darstellung seiner wissenschaftlichen Leistungen zu 
bringen. Das ist von berufenerer Seite ja schon des 
ofteren geschehen, zuletzt noch in cder vor wenigen Tageii 
in dem Journal fur praktische Chemie, Band 125, er- 
schienenen Abhandlung: ,,Theodor Curtius zum Ge- 
dachtnis", von 'seinem Schiiler August D a r a p s k y , des 
jetzigen Professors der  Chemie in Koln. Es miige mir 
aber vergonnt sein, einige Hohepunkte seines Schaffens 
in den .Kreis der Betrachtungen zu ziehen, die ihn so 
recht als vorbildlichen Meister chemischer Experi- 
mentierkunst erscheinen lassen, namlich die Entdeckung 
der D i a z o f e t t s a u r e n und in Verbindung damit 
die des H y d r a z i n s  undde r  S t i c k s t o f f w a s s e r -  
s t o i f s a u r e. 

Die Reaktion, durch welche C u r t i u s  zum D i a z o - 
e s s i g e s t e r , dem ersten Vertreter der  Diazofett- 
sauren, gelangte, namlich die Einwirkung von salpetriger 
Saure auf Aminoessigester, zeigte, dai3 die in der  aro- 
matischen Reihe rnit so glanzenden Erfolgen von Peter 
G r i e f3, S a ncd m e y e r und anderen Mannern der 
Wissenschaft und lder Technik ausgebaute Diazoreaktion 
sich auch auf gewisse aliphatische Aminoverbindungen 
anwenden 1ai3t und hier, wenn auch zu anders gearteten, 
so doch zu ebenfalls sehr reaktionsfahigen Verbindungen 
fiihrt. Dadurch, daij aus diesen Diazofettsauren der 
Stickstoff abgespalten und durch zwei einwertige Atom- 
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gnippen ersetzt werden kann, oder daD ohne Abspaltung 
von Stickstoff durch Addition und Unllagerung neur 
stickstoffhaltige, den heterocyclischen Verbindungen an 
gehorende Ringsysteme entstehen, eroffnete sich ein uti- 
endliches Gebiet fur neue synthetische Produkte. 

Noch fruchtbarer war die im Jahre 1887 von C u r - 
t i u s  beobachtete Bildung des H y d r a z i n s nus Diazo- 
essigester, die er in Erlangen fand, wo er sich a111 
12. Miirz 1886 bei Otto F i s c h e r habilitiert hatte. Durch 
v e r d ii n n t e Alkalien wird namlich der Diazoessig- 
ester in normaler Weise in diazoessigsaures Alkolisalz 
ubergefiihrt, das durch Sauren in Glykolsaure und Stick- 
stoff zerfallt. Im Gegensatz dazu tritt durch k o n z e n - 
t r i e r t e s Alkali beim Erwarmen eine Umwandlung 
in eine polymere Verbindung ein, die sich durch Siiuren 
in ein Salz des Hydrazins und Oxalsaure spaltet. Damit 
war die seit langem vergeblich gesuchte Muttersubstanz 
des 1875 von Emil F i s c h e r hergestellten Phenyl- 
hydrazins aufgefunden. Hierdurch wurde nicht nur eine 
Liicke im System der anorganischen Stickstoffwasser- 
stoffverbindungen geschlossen, sondern mit dem 
Hydrazin auch ein auaerordentlich wichtiges und viel- 
seitig verwendbares Reagens geschaffen, das in C u r - 
t i u s ' Meisterhinden sowohl auf den1 Gebiete der  an- 
crganischen wie der organischen Chernie zu zahlreichen 
neuen und uberraschenden Beobachtungen fiihrte. Die 
groi3e chemische Aktivitiit des H y d r a z i 11 s , die sich in 
seinem starken Reduktionsverniogen und seiner Substi- 
tutions- und Additionsfahigkeit zeigt, gab Veranlassung, 
sein Verhalten zu den verschiedensten Kohlenstoffver- 
bindungen zu untersuchen. Viele bisher unzugangliche 
ueue Verbindungen konnten so aufgebaut werden. Die 
Zahl und Mannigfaltigkeit der organischen Hydrazin- 
verbindungen iibertraf bald die der Ammoniakderivate. 

Ich kann hier auf Einzelheiten nicht weiter ein- 
gehen, mijchte aber e i n e n Abkoniniling des Hydrazins 
nicht unerwahnt lassen, dessen Darstellung eine neue 

Groatat bedeutete. Es handelt sich um die 1890 am- 
findig gemachte Synthese ider S t i c k s t o f f w a s s e r - 
s t o  f t s a u r e aus dem Hydrazin, die er in Kiel, wohin 
er  am 23. Dezember 1889 als ordentlicher Professor und 
Institutsdirektor berufen worden war, durchfiihrte. Sit? 
brachte ihn in ein bis dahin ganz unbekanntes Neu- 
land. Wahrend seinerzeit die Existenzmoglichkeit des 
Hydrazins mit eiiier gewissen Sicherheit vorausgesehen 
werden konnte, es also anzunehmen war, daf3 seine Her- 
stellung eines Tages gelingen werde, war die Auffindung 
einer nur aus drei Stickstoffatomen und einem Wasser- 
stoffatom bestehenden Verbindung, von dem aus- 
gesprochenen Charakter einer Saure, etwas vollkommen 
Uberraschendes. C u r t i u s erhielt das Natriumsalz 
dieser merkwiirdigen Substanz, als er das Einwirkungs- 
produkt von salpetriger Saure auf Benzoylhydrazid, das 
Benzoylazid, mit Natronlauge verseifte. Die neue Saure 
war eine Substanz mit ganz sonderbaren Eigenschaften, 
von denen ihre groi3e Explosivitat weniger befremdete, 
als die grof3e Ahnlichkeit dieser Stickstoffwasserstoff- 
saure mit den Halogenwasserstoffen. In einer fur das 
Kriegsministerium bestimmten Denkschrift vom Januar 
des Jahres 1895, die er auf Anregung des bekannten 
Ministerialdirektors im preuaischen Kultusministerium, 
Geheimrat A 1 t h o  f f , abgefafit hatte, gibt C u r t i u s  
klar zu erkennen, wie iiberrascht er selbst von den 
Eigenschaften dieser Saure war. 

,,Ferner ergab sich aus dem Verhalten dieser 
Saure die geradezu unerhorte Tatsache, dai3 die drei 
Atonie Stickstoff in ihr sich wie ein Atom des 

Er schreibt : 

Zcitschr. ftir angcw. " Chrmie. 43. J. 1930 ieodor Curtius 

Elementes Chlor oder Jod dem Wasserstoff gegen- 
iiber verhalten. Die Stickstoffwasserstoffsiiure ist das 
Analogon der Halogenwasserstoffslure. Bis in die 
kleinsten Einzelheiten, wie Geruch oder Loslichkeit, 
ist bei allen Derivaten des Stickstoffwasserstoffs die 
Ahnlichkeit des Stickstoffs in dieser eigenartigen Bil- 
dung niit Elenienten wie Chlor, Brom oder Jod, aus- 
gepragt. Die ungeheure Explosionsfahigkeit - (die 
einem seiner Assistenten eiii Auge und einem Che- 
miker der Technischen Priifungsanstalt des Kriegs- 
ministeriums sdas Leben kostete) - unterscheibdet den 
Stickstoffwasserstoff vom Chlorwasserstoff und die 
Stic,kstoflrnetnlle von den Chlormetallen." 

Wie ein Vorausahnen spaterer, umwalzend wirken- 
der Forschungsergebnisse mutet es uns an, wenn er  in 
dieser Denkschrift weiter ausfiihrt: 

,,Wenn wir auch damit noch bei weitem nicht 
Stickstoff in Chlor ubergefuhrt haben, so zeigen uns 
doch die Eigenschaften der Stickstoffwasserstoffsaure 
deutlich, daD die Vereinfachung der Grundstoffe auf 
einige wenige oder wahrscheinlicher auf eine einzigc 
Ursubstanz eine berechtigte Forderung ist." 

Das Kriegsministerium lehnte leider die ihr zur 
Verfiigung gestellte Erfindung, trotzdem sie entschadi- 
gungslos angeboten wurde, ab, wegen der grofien Ge- 
fahrlichkeit der Saure selbst, aber auch ihrer Salze, und 
der damals noch hohen Herstellungskosten. Der Welt- 
krieg dagegen, der uns infolge der Absperrung vom Aus- 
lande zu so manchen neuen Fabrikationen gezwungen 
hat, bmchte, auf Anregung von F. W o h  1 e r , die Ein- 
luhrung des Bleisalzes, ldieser Stickstoffwasserstoffsiiure, 
des B 1 e i a z i d s , in die Sprengstofftechnik. Seitdem 
haben die weit wirksameren Bleiazidsprengkapseln, 
wenigstens in Deutschland, die Knallquecksilberkapselrl 
fast restlos verdrangt. So hat sich C u  r t i u s schliei3lich 
doch noch der Industrie nutzlich erwiesen, obwohl er  bei 

seiner idealen Veranlagung ihr moglichst aus dem Wegc 
zu gehen suchte. Bei C u r t i u s  , den1 Nachkommeri 
eines der ersten Pioniere auf den1 Gebiete der anorgani- 
schen chemischen Industrie, namlich seines GroBvaters 
Friedrich Wilhelm C u r t i u s zu Duisburg am Rhein, 
hat mich diese Abneigung gegen industrielle Tatigkeit, 
\vie ich sie oft beobachten konnte, immer eigenartig 
beriihrt. 

Die vielen bedeutsamen Arbeiten, die C u r t i u F 
anschlieDend an die Auffindung dieses Natriuniazids 
durchgefuhrt hat, v i e  das bekannte, der  klassischen 
Methode von A. W. H o f m a n n iihnliche Abbau- 
verlahren organischer Sauren, d i e C u r t i u s ' sche 
R e a k t i o n g e n a n n t , durch die es gelingt, eine Car- 
bonsaure uber ihr Azid zunachst in ein Urethan und 
durch dessen Verseifung in ein um eiri Kohlenstoffatoni 
arnieres Amin umzuwandeln, und auch die Verwendung 
dieser Saureazide zum Aufbau von Polypeptiden usw., 
will ich hier nur kurz erwlhnen. Es ist j a  allgemein be- 
kannt, welche unendliche Fiille von Arbeit auf diesen 
Gebieten unser Freund C u r t i u s init Hilfe seiner zahl- 
reichen Schiiler und Mitarbeiter geleistet hat. Ich selbst 
aber habe erst den richtigen Eindruck voii dem, was 
C u r t i u s geschatfen, gewonnen, als die samtlichen Pra- 
parate, die er und seine Schiiler hergestellt hatten, 19% 
in zahlreichen Kisten in Leverkusen eintrafen, damit sie 
nach seinem Ausscheiden aus dem akademischen Be- 
rufe bei meiner Firma, der I. G. Farbenindustrie Aktien- 
gesellschaft, zu nieinen treuen Handen, aufbewahrt wur- 
den. Nachdem sie mir nunmehr von seinen Erben iiber- 
eignet worden sind, sollen sie wohlgeordnet, zusammen 
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niit den zahlreichen Ehrendiplomen dieses Forschers, in 
wurdiger Weise im wissenschaftlichen Laboratorium zu 
Leverkusen aufgestellt und so der Nachwelt erhalten 
bleiben. 

Den groi3en Erfolgen der unermudlich, in beinahe 
200 Abhandlungen niedergelegten Tatigkeit unseres 
Freundes C u r t i u s als Forscher reihen sich diejenigen 
als Lehrer und Dozent wiirdig an. Im Laufe von fast 
40 Jahren haben Tausenlde von Schulern, darunter viele 
Auslander, den mit glanzenden Experimenten erlauter- 
ten Vorlesungen von C u r t i II s gelauscht, die er  zuerst 
als Privatdozent in Erlangen, dann als ordentlicher Pro- 
fesser in Kiel und vom 5. Januar 1897 bis April 1898 in 
Bonn, als Nachfolger August K e k u 16  s , und von da an 
bis Marz 1926 als Nachfolger Victor M e y e  r s in Heidel- 
berg hielt. Ein groDer Teil dieser Horer ist auch von 
ihm im Laboratorium in die praktische und forschende 
Tatigkeit eingefuhrt worden. Mehr als 150 Doktoren 
verdanken seiner Anregung, Unterstutzung und Forde- 
rung den AbschluD ihres Studiums und vielfach auch, 
durch seine Verniittlung, ihre Lebensstellung. Sie alle, 
vor allem aber adiejenigen, die heute hier anwesend sind, 
und von denen die meisten C u r t  i u  s auch als froh- 
lichen Menschen, z. B. bei den Stiftungsfesten der Heidel- 
berger Chemischen Gesellschaft irn Adler zu Ziegel- 
hausen, kennenlernten, werden sicherlich immerfort des 
trefflichen Menschen, Lehrers und Meisters in Liebe und 
Trerie gedenlten. 

Moge aber auch das heute enthullte schone Bildnis 
des groi3en Experimentators der  heranwachsenden che- 
mischen Jugend zuni Eifer und Ansporn dienen und ihr 
eine Mahnung dafiir sein, dai3 sie die Pflicht hat, die 
Wisserischaft nach dem Vorbild unserer groi3en Meister 
weiter zu pflegen und unserem Vaterlande so den 
Ehrenplatz auf den Gebieten der Chemie zu sichern, den 
diese in edlem Wettkampf der Nationen untereinander 
fur Deutschland errungen haben. 

Uns Blteren aber, die wir C u r t  i u s  personlich 
nahestanden, soll dns Bildnis noch mehr bedeuten. Wir 
sehen in ihm nicht nur den groi3en Forscher und Lehrer, 
bei uns wird auch das Andenken an den treuen Freund, 
den vornehmen, vielseitig gebildeten idealen Menschen, 
den frohlichen Gefiihrten in heitereri Stunden, wiedrr 
lebendig. Wie ich schon einleitend sagte, war es eiii 
Kreis frijhlicher, aufstrebender Manner, in dem ich vor 
48 Jahren C u r t i u s kennenlernte. Wir scharten uns 
damals um den nuf den1 Hohepunkt seines Schaffens 
stehenden Meister Adolf E a e y e r , hielten getreulich 
zusanimen uiid wul3ten auch neben wissenschaftlicher 
Arbeit den Wert der frohen Geselligkeit zu wurdigen. 
Die Freundschaft, die sich damals, wenn auch langsam 
und allmahlich, so doch von Jahr zu Jahr inimer intimer 
niit dem mir stammverwandten Rheinllnder C u r t i  u E 

entwickelte urid die sich in Hunderten von Briefen und 
Postkarten dokumentiert, hat d e n  Wechsel der Zeiten 
uberdnuert und uns immer wieder und wieder, weun 
auch unsere Wirkungskreise uns trennten, zusammen- 
gefuhrt. JBhrlich niindestens einnial trafen wir uns, sei 
es, daD wir genieinsame Reisen machten, \vie in der 
ersten Zeit zusammen rnit I< o e 11 i g s und P e c h m a n n 
nach Sudfrankreich, an die Riviera und nacli Italien, sei 
es, daD wir uns zum genieinsamen Besuch von Kon- 
gressen verabredeten, sei es, dai3 wir uns, wie sehr oft 
vor dem Kriege, in dem von ihrn so geliebten Engadin, 
in Sils Maria, trafen, sei es, daD er meine Frau und 
niicli in Elberfeld und spater in Leverkuseii aufsuchtc. 
Eine besondere Freude war es aber jedesnial, wenn wir 
uns am 28. Dezernber, dem im Kalender als ,,Fest der 

unschuldigen Kindlein" bezeichneten Tage, im Doni- 
Hotel zu Koln wiedersahen, wo wir niit einigen alten, 
am Niederrhein beheimateten Freunden, wie K o e n i g s, 
B r e d t ,  C l a i s e n ,  B l a n k ,  Friedrich B a y e r ,  
D a r a p s k y und S t o 11 6 ,  zusammenkamen. Bei ein- 
fachem Mtahl, aber guten Getranken, bei denen der von 
C u r t i u s  so sehr geliebte Burgunder nie fehlen durfte, 
wurden wir wieder jung. Immer war er  derselbe heitere, 
feinsinnige und warrnherzige Genosse, der nicht voii 
seinen Fachinteressen ganz in Arispruch genommen war, 
sondern sein ganzes Leben hindurch ein begeisterter 
Verehrer der Kunst und ein warmer Freund der schonen 
Natur blieb. Er war ein tuchtiger Klavierspieler und 
guter Komponist, ein trefflicher Sanger niit wohlklingen- 
der Baritonstinime, der in jungeren Jahren mehrfach i l l  

Konzerten auftrat und 1876 sogar in Leipzig seine altade- 
mische Laufbahn mit dein Studium der  Musik begann. 
Seine Vorliebe fur den Alpensport, seine Begeisterung 
fur die schone Bergwelt, d ie  ihrn die 1889 erbaute und 
von ihrn und seinem Bruder gestiftete ,,Fornohutte" ver- 
dankt, sind allgeniein bekannt. Besonders das herrliche 
Engadin hatte es ihm angetan und ihn veranlafit, sich 
dort eine kleine Besitzung ,,Moulin vegl" (Alte Muhle) 
in Sils Maria zu kaufen und umbauen zu lassen, wo er 
mehr als dreioigmal die Herbstferien verbrachte, und 
wo er  auch in den schweren Zeiten der Inflation die fur 
einen Deutschen damala kaum erschwingliche Somnier- 
frische fand. Noch zum Greifen deutlich steht mir das 
Bild des kraftvollen, breitschultrigen und lebensfrohen 
Mannes vor Augen, wie er von der Veranda seines 
Heimes in Sils den Blick auf ,die von ihm von Jugend an 
geliebten Berge richtete, die er so oft gemeinsam mit 
seinem treuen Bergfiihrer Christian K 1 u c k e r , zum 
Teil als Erstbesteiger, bezwungen hatte. Die in1 August- 
heft des Jahrganges 1929 der Monatsschrift des Schweizer 
Alpenklubs erschienenen Erinnerungen dieses Fuhrers 
schildern in anschaulicher Weise die Bergfahrten, die 
C u r t  i u s  mit ihrn nicht nur im Engadin und Bergell, 
sondern auch in Wallis, dem Berner Oberland, und in 
die Dolomiten unternomnien hat. Auf den wochenlangen, 
oft gefahrvollen Touren lernen die Meiischen sich ail1 

besten kennen. Diese Erinnerungen des klugen und un- 
verbildeten Bergfuhrers sind daher das schonste Denk- 
mal, das dem Menschen C u r t i u s  gesetzt werden 
Ironnte. 

C u r  t i u s  ist, wie die meisten aus meinem alten 
Freunldeskreise, K o e n i g s ,  v o 11 P e c  h m a  n n ,  
C 1 a i s e n , B e s t h o r n , unverniahlt geblieben; aber 
nicht, wie ich von ihm selbst weii3, aus Neigung oder 
Absicht. Der plotzliche T d  seiner Auserwahlten, nilt 
der er  sehr oft im Kreise rheinischer Familien, in Sils 
Maria im Hotel Barblaii oder im Vextal bei der Wirtiii 
,,Zur goldenen Sonne", der Mutter Fumni, gesellig und 
frohlich zusammen war, machte seinen Hoffnungen eiii 
Ende. Die schweren Zeiten, die seit 1914 uber Deutsch- 
land hereinbrachen, trugen weiter dazu bei, seine 
Lebensfreudigkeit zu dampfen, aber unterdrucken 
konnten sie sie nicht. Sein geliebtes Engadin, die ewige 
Schonheit der Berge, richtete ihn immer wieder auf. So 
erschien er  seinen Freunden stets als derselbe, 
gutige, liebenswudige und treue Mensch. So 
auch gibt ihn das Bildnis wieder, das wir heute ent- 
hullen. So wird unld so soll C u r t i  u s in uns allen, die 
wir ihn liebten und verehrten, weiterleben. Ich schliei3e 
niit dem von ihrn oft zitierten Spruch: 

,,Alles Schone war inimer erst gestern, 
und alles Schlimme liegt so weit, so weit." 
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