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Durch Ietztwillige Bestimmung hat mein unvergeblicher 
Lehrer und viiterlicher Freund mich gebeten, seine wissen- 
schaftlichen chemischen Publikationen, soweit sie noch aus- 
stehen, zu Ende zu fiihren. Tndem ich im folgenden diesen 
Wunsch erfulle, glaube ich auf die Zustimmung der Leser 
rechnen zu durfen , wenn ich dieser wissenschaftlichen Nach- 
lese einige Worte des Qedenkens vorausschicke. War doch 
T h e o d o r  Cur t iu s  ein Schuler H e r m a n n  Kolbes, dessen Name 
mit der Entwicklung des ,,Journal fur praktische Chemie" fur 
immer aufs engste verbunden ist; seit 1917 gehorte ferner 
Cur t iu s  zu den Herausgebern dieser Zeittjchrift, in der auch 
die meisten seiner Verijffentlichungen erschienen sind. Eine 
eingehende Wiirdigung des Verstorbenen wird in Kurze an 
anderer Stelle erfolgen. 

,,Nonumenturn aere perennius" : so stellt sich uns das 
Lebenswerk des groBen Forschers dar, der am 8. Februar 1928 
heimgegangen. Noch war kein Jahr verflossen, seitdem am 
27. Mai 1927 Freunde und Kollegen dem verehrten, anscheinend 
noch ganz gesunden Meister zum Eintritt in das 75. Lebens- 
jahr die herzlichsten Gluckwunsche ausgesprochen. Das ,,Journal 
fur praktische Chemie" hatte aus AnlaB dieses Tages eine 
Sammlung von Arbeiten von Schulern und Freunden des 
Jubilmrs veranstaltet und das betreffende Sonderheft auch mit 
seinem Bildnis 1) geschmuckt. Ein anderes Bild nach einer 
Aufnahme aus dem Jahre 1917 ist diesen Blattern der Er- 
innerung beigegeben. 

Theodor  Cur t iu s  war ein Sohn des Rheinlandes und 
wurde am 27. Hai 1857 in Duisburg geboren. Er entstammte 
einer alten Gelehrtenfamilie, die ihren Ausgang von Bremen 
genommen hat. Sein GroBvater, F r i e d r i c h  Wi lhe lm Cur t ius ,  

I) Dies. Journ. [2] 116, 64 (1927). 
Journal f. prakt. Chemie [a ]  Bd. 126. 1 



2 A. Darapsky 

war einer der Begrunder der anorganisch-chemischen GroB- 
industrie am Niederrhein vor 100 Jahren. Nach Absolvierung 
des Gymnasiums seiner Vaterstadt im Herbst 1876 studierte 
Theodor  C u r t i u s  zunachst in Leipzig Musik und Naturwissen- 
schaften, diente darauf 1877-1878 beim 11. Wusarenregiment, 
dem er spiiter als Oberleutnant d. R. angehbrte, und studierte 
dann weiter in Heidelberg und endlich wieder in Leipzig. 
Sein Interesse, das anfangs besonders der Musik galt, wandte 
sich im Laufe des Studiums wohl unter dem Einfiusse seiner 
grogen Lehrer Bunsen  und Kolbe mehr und mehr der Chemie 
zu. Anf Bunsens  Anregung geht auch die erste, selbstiindige 
Untersuchung aus dem Gebiete der anorganischen Chemie zu- 
ruck, ,,Ein Beitrag zur Kenntnis der in der Wackenrode r -  
schen Losung enthaltenen Polythionsauren" l), die Cur t  i u s 
spater in Erlangen zusammen mit Renke12) fortgesetzt hat. 
Sein eigentlicher Lehrer aber war H e r m a n n  Kolbe. Dieser 
hatte 1860 die Ansicht ausgesprochen 3), daB die Hippursaure 
als derjenige Abkbmmling der Benzoesaure anzusehen sei, 
welcher eines der fuuf Wasserstoffatome des Phenyls durch 
,,Amidoacetyl" NH,CH2C0 , das Radikal des Glykokolls oder 
der Amidoessigsaure, substituiert enthalte (Formel l), wahrend 
man spater die Hippursaure fast allgemein umgekehrt als 
Benzoylamidoessigsaure (Formel 2) betrachtete. Die Klarstellung 
dieser Verh&ltnisse war die Aufgabe, die Kolbe damals seinem 
Schuler C u r t i u s  stellte, und das Ergebnis ist der Inhalt der 
Dissertation, ,,Uber einige neue der Hippursaure analog kon- 
stituierte, synthetisch dargestellte AmidosaurenLL4), auf Grund 
deren C u r t i u s  am 27. Juli 1882 in Leipzig zum Dr. phil. 
promoviert wurde. 

Entgegen der Annahme von Kolbe  erhielt Cur t ius  bei der 
Einwirkung yon Benzoylchlorid auf Glykokollsilber keine isomere, 
sondern eine in jeder Beziehung mit der gewohnlichen H i p p u r -  
s a u r  e identische Saure, womit deren Konstitution im Sinne 

l) Dies. Journ. 121 24, 225 (1661). 
Dies. Journ. [8] 37, 137 (1888). 

s, Ausfiihrliches Lehrbuch der organischen Chemie, Bd. 11, S. 111 

3 Leipzig, Drnck von Meteger & Witt ig ,  1882; s. ferner dies. 
(1860). 

Journ. [2] 24, 239 (1881); 26, 145 (1882). 
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von Formel 2 endgultig festgestellt war. Daneben aber ent- 
standen noch zwei weitere, stickstoffreichere Sauren, von denen 
die eine durch ihren Zerfall bei der Hydrolyse in 1 Mol. 
Benzoesaure und 2 Mol. Glykokoll mit Sicherheit als Hippury l -  
amidoess igsau re  oder Benzoyl-glycyl-amidoessigsaure (3) er- 
kannt wurde, wahrend in der anderen, der sogenannten y-Saure, 
welche die fur EiweiBstoffe charakteristische Biuretreaktion zeigte, 
ein hoheres Homologes dieser Reihe vermutet wurde. Die 
Richtigkeit dieser Vermutung konnte freilich erst 22 Jahre 
spater von C u r t i u s  und Benra th ' )  erwiesen werden, indem 
es gelang, die y-Saure mit Sicherheit als 3 en z o yl -p en tag lycy  1 - 
aminoess igsaure  (4) zu identifizieren. 

(1) NH,CH,CO. C,H,COOH (2) C,H,CO .NHCH,COOB 
(3) C,H,CO.NHCH,CO .NHCH,COOH 

(4) C,H,CO .NHCH,CO .NEICH,CO. NHCH,CO. NHCH,CO . NHCH,CO 
.NHCH,COOH 

So enthalt diese urspriinglich zur Stiitze einer irrigen An- 
sicht K o l  bes  begonnene Untersuchung bereits die Keime zu 
spateren, wichtigen Arbeiten von Cur t ius ,  die letzthin alle von 
der einfachsten Aminofettsaure, dem Glykokol l ,  ihren Aus- 
gang genommen haben. 

Als Cur  t i u s  seinen Lehrer wegen seiner weiteren Aus- 
bildang um Rat fragte, empfahl Kolbe  ihm, nach Munchen 
zu gehen zu Ad. v. Baeyer ,  ein Zeichen, wie hoch Ko lbe  
trotz des wissenschaftlichen Gegensatxes die sachlichen Lei- 
stungen v. Baeye r s  zu werten wu8te. So trat denn Cur-  
t i u s  November 1882 in den schaffensfrohen Kreis des 
Miinchener Laboratoriums ein, den uns Koenigs2)  in seinem 
Nachruf auf A[. v. P e c h m a n n  so anziehend geschildert hat. 
Dort wurde auch der Grund zu den freundschaftlichen Be- 
ziehungen gelegt, die Cur t iu s  spater mit seinem Schiiler 
E d u a r d  Buchner ,  mit Duisberg ,  Koenigs  und v. P e c h -  
mann verbunden haben. Auf Anregung v. Baeyer s  lieb 
Cur t iu s  Saureester und Saureanhydride auf Glykokoll ein- 
wirken und erhielt so aus Essigsaureanhydrid und Glycin die 
Acetursaure(5) ,  deren naheres Studium aber die Untersuchung 

I) Ber. 37, 1279 (1904). 
,) Ber. 36, 4421 (1903). 

1* 



4 A. Darapsky 

bald wieder zum Glykokoll selbst zuriicklenkte; die Acetursaure 
gab namlich mit alkoholischer Salzsaure unter Abspaltung von 
Eseigester das H y d r o  c h lo  ri d d e s Gly c ina  t h y les t e r  s (6), 
welch letzteres dann einfacher aus Glycin selbst oder dessen 
Hydrochlorid mit alkoholischer Salzsaure bereitet werden konnte. 
Im Fruhjahr 1883 erhielt Cur t iu s  aus dem neu entdeckten 
salzsauren Glycinester mit salpetriger Saure ein gelbes, stick- 
stoffhaltiges 01 ,  den Diazoess iges te r  (7), den e r s t en  Ver-  
t r e t e r  d e r  Diazoverb indungen d e r  Fettreihe. ') C u r -  
t i u s  hatte ursprunglich die Absicht, sich in Miinchen zu 
habilitieren, da v. Baeyer  aber schon Bamberge r ,  der damals 
gleichfalls im dortigen Laboratorium arbeitete, die Habilitation 
zugesagt hatte, wandte sich Cur  t i u s  rasch entschlossen an 
O t t o  F i s c h e r  in Erlangen und lief3 sich dort Ende des 
Wintersemesters 1885-1886 als Privatdozent nieder. Die 
umfangreiche, Ad. v. Baeyer  in Dankbarkeit gewidmete Habili- 
tationsschrift handelt uber : ,,Diazoverbindungen der Fettreihe, 
eine neue Klasse von organischen Kiirpern, welche durch Ein- 
wirkung von salpetriger Saure auf Amidoverbindungen ent- 
stehenr'.2) Von Interesse ist, da8 Cur t iu s  schon in Miinchen 
im Sommer 1883 gelegentlich der Untersuchung der Reduktion 
des Diazoessigesters unzweifelhaft Hydrazinbichlorid in Handen 
hatte, ohne es freilich wegen der erhaltenen geringen Menge 
als solches zu erkennenS), so dafl ihn eine andere Reaktion 
des Diazoessigesters erst 4 Jahre spater in Erlangen zur Ent- 
deckung des Hydrazins gefuhrt hat. 

(5) CH,CO .NHCR,COOH (6) HCl, NH,CH,COOR 

Der Diazoessigester, die zuerst erhaltene Diazoverbindung 
der Fettreihe, iibertrifft in der Mannigfaltigkeit seiner Um- 
wandlungen noch die verwandten, durch die epochemachenden 
Untersuchungen von P e t e r  Griess4) ,  eines anderen Schiilers 

l) Ber. 16, 2230 (1883). 
a) Miinchen, Druck vop F. S t r a u b ,  1886; P. such dies. Journ. [?] 

3, Dies. Journ. [2] 39, 32 (1889). 
4, Ann. Chem. 114, 201 (1860). 

38, 394 (1888). 
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von K 01 be, schon linger bekannten aromatischen Diazover- 
bindungen. Die zahlreichen Reaktionen des Diazoessigesters 
lassen sich in z w e i  Gruppen zus2mmenfassen. 

Zur e r s t e n  Gruppe gehoren diejenigen Umwandlungen, 
die aich unter Abgabe  des Diazostickstoffs in ahnlicher Weise 
vollziehen, wie die Reaktionen der aromatischen Diazokorper. 
An den aus dem Diazoessigester (7) so zunachst entstehenden 
Rest (8) kiinnen sich nun die verschiedensten Substanzen 
anlagern; die Anlagerung wasserstoff haltiger Verbindungen 
geht dabei stets so vor sich, daB die eine freiwerdende Valenz 
durch ein Wasserstoff-Atom, die andere durch den Rest des 
betreffenden Molekiils abgesattigt wird. So erhalt man aus 
Diazoessigester mit Wasser bei anhaltendem Kochen und rnit 
verdiinnten Sauren schon in der Kalte Glykolsaureester (9), 
mit Alkoholen Alkylglykolsaureester (lo), mit Halogenwasser- 
stogen Halogenessigester (1 1) , mit organischen Sauren -1cyl- 
glykolsaureester (12; Ac = Acyl), mit Anilin Anilidoessigester (13), 
mit Beuzaldehyd Benzoylessigester (14) und mit Jod Dijodessig- 
ester (15). Mit Benzol  liefert Diazoessigester, wie E. B u c h n e r  
und Cur t ius l )  gezeigt haben, in ahnlicher Weise den sogenannten 
P 8 eudop h en y l  e 8 8 ige  8 t e r ,  der nach spateren Untersuchungen 
von Buchner2)  auf Qrund der Abbauprodukte als Norca ra -  
d i enca rbonsaurees t e r  (17) zu betrachten ist. Auch beim 
Erhitzen fur sich vermag Diazoessigester Stickstoff abzuspalten; 
dabei entsteht je  nach den Bedingungen entweder durch Zu- 
sammentritt von zwei freiwerdenden Resten (8) Fumarsaure- 
ester oder durch weitere Anlagerung von diesem an 
unveranderten Diazoessigester Pyrazolintricarbons&ureester (20) 9, 
welche letzterer auch in dem sogenannten symmetrischen Azin- 
bernsteinsanreester K, enthalten ist. 

f (8) )CHCOIR (7) N +)CHCO,R 

l) Ber. 18, 2377 (1885). 
Ber. 29, 106 (1896); 30, 632 (1897); 31, 2241 (1898); 33, 684, 

Curtius, Rer. 29, 763 (1896). 
3453 (1900); 34, 982 (1901); 37, 931 (1904). 

3 Buchner und v o n  der H e i d e ,  Ber. 34, 345 (1901). 
") Curtius,  Ber. 18, 1302 (1885); Darapsky,  Ber. 43, 1112 (1910). 
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J CHC0,R 
&HCO,R 

(151 J ) ~ ~ ~ ~ , ~  
CH 

H C ~ \ C H  
(") HC/ lCH/ \CHCO,R 

"R/ 
Hiermit sind wir zugleich z w  zweiten Gruppe von 

Reaktionen des Diazoessigesters gelangt. Diese umfaBt alle 
diejenigen Umwandlungen, bei denen kei n Stickstoff gasfdrmig 
austritt, sondern die Diazogruppe einseit ig vom Kohlenstoft- 
atom losgelost wird nach dem Schema: 

*\CHCO,R --f -N:N )CHCO,R bew. --NH 'N>CCO,R N' 
Hierher gehiiren die von E. Buchnerl)  auf Anregung 

von Curt ius  naher untersuchten Kondensationen mit Estern 
ungesii t t igter Sauren. So treten Acetylendicarbonester (18) 
und Diazoessigester mit explosionsartiger Heftigkeit zu Pyrazol- 
tricarbonester (19) zusammen, und analog liefert Fumarester (16) 
den bereits oben erwahnten Pyrazolintricarbonester (20), welch 
letzterer beim Erhitzen unter Stickstoffabspaltung in Tri- 
methylentricarbonester (21) ubergeht. 

NH 
/\ 

(18) R0,C.C f (19) R0,C.C N 
I/ iI 

NH 

I I I  

R0,C.N ' AH.CO,R RO,C. C -C. CHaR 

f (a0) RO,C.C<'N 
N 

(16) RO,C.CH \'" 
m,c .AH + AH. c o , R  ROSC. CH-C. COZR 

RO,G. C E  

RO,C . CH/ 
-+ (21) I \CH. CO,R - Nz 

I) Ann. Chem. 373, 214 (1893); 284, 197 (1895). 
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Verwandt mit diesen Reaktionen ist auch die schon friiher 
von Curtius') beobachtete und mit J. Lang2) naher untersuchte 
merkwiirdige Umwandlung des Diazoessigesters unter dem EinfluB 
von starken Alkalien in der Warme. Die Reaktion besitzt 
dadurch erhShte Bedeutung, da6 sie Curt ius  1887 zur Ent- 
deckung des Hydrazins gefiihrt hat. Wahrend verdiinnte 
Alkalien in der Kalte Diazoessigester normal zu diazoessig- 
saurem Alkali verseifen, aus dem aber mit Sauren die freie 
Diazoessigsaure infolge ihres sofortigen Zerfalls in Stick- 
stoff und Glykolsiiure nicht erhalten werden kann, entstehen 
beim Erwarmen rnit starker Kali- oder Natronlauge die Alkali- 
salze einer polymeren, bestindigen, in W asser schwer loslichen 
Saure, die urspriinglich als Triazoessigsaure bezeichnet 
wurde. Diese Triazoessigsaure liefert zum Unterschied von der 
monomolekularen Diazoessigsiiure mit Mineralsauren keinen 
Stickstoff mehr, sondern zerfallt beim Erwarmen damit in Oxal- 
saure (bzw. Kohlendioxyd und Ameisensaure) und Hydra~in.~) 

Spatere Untersuchungen von Hantzsch und Si lberrad4)  
haben gezeigt, daB diese Siure nicht tri-, sondern dimolekular 
ist, also ah Bisdiazoessigsaure zu betrachten ist. Aber 
erst in weiteren, ausfiihrlichen Arbeiten von Curtius,  Darapsky 
und Muller 6, gelang es, in die merkwurdigen Umwandlungen 
des Diazoessigesters unter dem EinfluB von Alkalien oder 
Ammoniak einen klaren Einblick zu gewinnen. Aus Diazo- 
essigsaure (22) entsteht danach zunachst durch Zusammentritt 
zweier Molekiile die sogenannte Pseudo diaz oes s ig  saure,  
eine C, N-Dihydrotetrazindicarboneaure (23), welche letztere 
mit Alkalien weiter sich zu Bisdiazoessigsaure, einer N, N-Di- 
hydrotetrazindicarbonsaure (24), umlagert. Durch fortgesetzte 
Einwirkung stirkster Kalilauge in der Warme geht endlich 
der sechsgliedrige Dihydrotetrazinring in den fiinfgliedrigen 
Triazolring iiber unter Bildung von zwei weiteren Siuren, einer 
mit der Bisdiazoessigsaure isomeren Dicarbonsaure dee N-Amino- 

l) Ben 20, 1632 (1887). 
2) Dies. Journ. [2] 38, 531 (1888). 

Curtius,  Ber. 20, 1632 (1887); Curtius und J a y ,  dies. Journ. 
[2] 39, 27 (1889). 

9 Ber. 33, 58 (1900). 
s, Vgl. die zusammenfassende Abhandlung, Ber. 41, 3161 (1908). 
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triazols (26) und einer Monocarbonsanre des C-Aminotriazols (25), 
die beide beim Erhitzen unter Abspaltung von Kohlendioxyd 
in die entsprechenden Aminotriazole (28 und 27) ubergehen. 
Durch salpetrige Saure werden Pseudo- und Bisdiazoessigsaure 
zu der tiefroten T e  t r a z i n d i c a r  b o ns Bur e (29) oxydiert, welche 
beim Erhitzen die interessante Stammsubstanz, das symme - 
t r i s c h e  Te t r az in  (30) selbst, liefert. Dieses gibt bei der 
Reduktion Dihydrotetrazin (31), das sich beim Erhitzen in 
N-Aminotriazol (28) umlagert, welche letzteres auch unmittel- 
bar durch Erhitzen von Bisdiazoessigsaure entsteht. I n  der 
Tabelle auf Seite 9 sind diese mannigfachen Umwandlungs- 
produkte des Diazoessigesters iibersichtlich zusammengestellt. 

Die Hydrolyse  der so aus Diazoessigester erhaltenen 
Dihydrotetrazine und Tetrazine verlauft stets derart, da8 zwei 
e in fach  untereinander gebundene Ringstickstoffatome, also die 
Hydrazogruppe ,  in Form von H y d r a z i n  abgespalten werden, 
zwei d opp  e l  t untereinander gebundene Ringstickstoffatome 
dagegen, wie die Azogruppe  im Diazoessigester selbst und 
in den von P i n n e r l )  entdeckten Diaryltetrazinen, als f r  e i e r  
S t icks tof f  austreten. Aus Bisdiazoessigsaure (24) erhielt so 
Cur t i u s  1887 beim Erwarmen mit verdiinnter Schwefelsaure 
zuerst das H y d r a z i n  oder Diamid ,  NH,.NH,, als schwer- 
losliches Sulfat neben Oxalsaure (bzw. Kohlendioxyd und 
Ameisensaure) nach dem Schema: 

N- N 
(24) H 0 , C . d  b. C0,H 

\NH-NH/ 

0 NH,.NH2 0 

\OH NH,.NH, HO’ 
?%+ HOBC.CR + + b . C O , H .  

Noch auf einem zweiten Wege konnte Cur t iu s  aus dem 
Diazoessigester das Hydrazin gewinnen, namlich durch vor- 
s ich t ige  Reduk t ion ,  besonders in alkalischer Losung.a) 
C u r t i u s  und J a y  nahmen dabei an, da6 so zunachst 
Hydraziessigsaure(32)  entsteht, die dann beim Ansauern in 

l) Ann. Chem. 297, 265 (1897); 8. auch die nachfolgende Abhand- 
lung von Curtius und Hess.  

Dies. Journ. (2) 38, 440 (1888); 39, 128 (1889); Curt ius  und 
Jay, dies. Journ. [2] 39, 31 (1889); Ber. 27, 775 (1894). 
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Hydrazinsalz und Glyoxylsaure zerfallt. Wahrscheinlicher trit t 
dabei als Zwischenprodukt das der Hydraziessigsiiure isomere 
Hydrazon  d e r  Glyoxylsaure  (33) auf, indem also schon 
bei der Reduktion die Diazogruppe sich miederum einseitig 
vom Stickstoff abliist; durch weitere Reduktion, am besten mit 
Natriumamalgam, entsteht dann H y draz in  o e s s ig  s a u r  e \34), 
die auf diesem Wege am bequemsten zuganglich ist..l) 

(32) iu)c". CO,H bzw. (33) NH, , N : CH. CO,H 

CH+ (34) NH,.NH.CH,.CO,H. 

NH 

Auger dem Glykokoll wurden auch audere u-Aminosauren, 
wie zunachst A1,anin und Aspa rag insau re ,  in Diazofett- 
siiureester iibergefuhrt. 2, 

Die glanzenden Entdeckungen der aliphatischen Diazover- 
bindungen der Fettreihe und des Hydrazins lenkten natiirlich die 
Aufmerksamkeit der Chemiker auf den jungen, erst 30 jahrigen 
Forscher. Nachdem Cur t iu s  1889 einen Ruf nach Worcester 
in den Vereinigten Staaten abgelehnt, folgte er im nachsten 
Jahre einem Rufe an die preugische Universitat Kiel. Uber 
die Vorgeschichte dieser Berufung sind wir durch den friiheren 
Kieler Botaniker Re inke  3, unterrichtet. Die philosophische 
Fakultat der Universitat Kiel hatte nach Einholung von Gut- 
achten bei v. Baeye r ,  E. F i s c h e r  und L. Meyer  drei 
bayrische Privatdozenten, v. Pechmann ,  Cla isen  und C u r -  
t i u s ,  vorgeschlagen; den betreffenden Bcricht hatte Re inke  
verfadt und dabei den erst an dritter Stelle genannten C u r -  
t i u s  so geschickt hervorgehoben, da8 der damals in Berufungs- 
fragen ausschlaggebende Geheimrat A1 t h o ff vom preubischen 

I) Darapsky 
auch Staudinger ,  
Diazoessigester mit 

u. Prabhakttr, Ber. 4bJ 1654 (1912); vgl. dam 
Hamrnet und Siegwart ,  die durch Reduktion von 
Schwefelwasserstoff in Gegenwart von Ammoniak 

den Ester obigen Hydrazons (33) in zwei stereoisomeren Formen, der 
fliissigen Syn- und der festen Antiform, gewanuen, Helv. Chim. Acta 4, 
228 (1921). 

'9 Curtius u. K o c h ,  dieses Journ. [2] 38, 472 (1888); Curtius 
und H. Lang,  dieses Journ. [2] 44, 544 (1891); Cnrtius u. E. Miiller, 
Ber. 37, 1261 (1904). 

Verlag Herder 8~ Co., Freiburg i. Br., 
1925. 

Mein Tagewerk, S. 176. 
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Kultusministerium telegraphiseh R e i n  k e nach Berlin berief 
und ihn veranlabte, nach Erlangen zu reisen und sich dort 
personlich von der Lehrbefahigung von Cur t ius ,  gegen die 
gewisse Eedenken bestanden, zu iiberzeugen. Die gunstige 
Auskunft, die Re inke  auf der Xiickreise von Erlangen Althoff  
in Berlin geben koiinte, fuhrte dann dam,  da6 Cur t iu s  am 
23. Dezember 1889 zum ordentlichen Professor der Chemie und 
Direktor des chemischen Instituts in Kiel ernannt wurde. 

In  Kiel setzte Cur t iu s  zuniichst das Studium des Hydra- 
zios fort. Schon in Erlangen hatten C u r t i u s  und Jay1)  
gezeigt, da6 Hydrazin in saurer Losung leicht mit zwei  Mol. 
aromatischer Aldehyde in Wasser Echwer losliche Konden- 
sationsprodukte liefert, von denen besonders das Benzaldazin 
naher untersucht wurde. Das weitere Studium ergab, dat3 
Hydrazinhydrat zunachst mit e in  e m Mol. Aldehyd unbestan- 
dige Hydrazone  (35) liefert, die mit Sauren leicht in die 
Aldaz ine  (36) iibergehen, welch letztere umgekehrt mit Hydra- 
zinhydrat wieder die Hydrazone (35) zuruckliefern.2) Analoge 
Verbindungen werden auch mit Ketonen erhalten, die Ke t o n- 
hydrazone  (37) und die K e t a z i n e  (38).3) 

(35) R.CH:N.NH, (36) R.CH : N .N : CH.R 

R R 
(38) R)C:N.N:C/ 

(37) >C:N.NH, \R ' 

Al ipha t i sche  K e t a z i n e  lieBen sich weiter durch Malein- 
saure in die entsprechenden Pyrazol ine4)  umlagern; aus Di- 
methylketazin (39) entstand so Trimethylpyrazolin (40): 

h' NH 

i II 
-f (40) (CsII,,,C "N . I\ 

(39) (CH&C N 
I /  

CH2-U. CH, CH3-C. CH, 

I) Dieses Journ. [2] 39, 43 (1889). 
') Curtius u. Pflug, dieses Journ. [2] 44, 535 (1891); Curtius 

3, Curtius u. T h u n ,  dieses Joarn. [2] 44, 161 (1891); Curtius 

*) Curtius u. FGrsterling, Ber. 27, 770 (1894); Curtius und 

und Franeen,  Ber. 3 4  3234 (1902). 

und Rsuterberg,  ebenda, S. 192. 

Zinkeisen,  dieses Journ. [2] 68, 310 (1898). 
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Auch a l ipha t i s che  Aldaz ine  reagieren nach F r a n k e l )  
mit Mineralsauren in gleichem Sinne. 

Zu wichtigen Ergebnissen fuhrte weiter die R e d  u k t ion 
d e r  a romat i schen  Aldaz ine ,  die Cur t iu s  und J a y 2 )  be- 
reits in Erlangen in Angriff genommen; die Versuche wurden 
nunmehr zusammen mit Quedenfeldt3)  in Kiel und spater 
mit einer groBeren Zahl von Mitarbeitern 4, in Heidelberg fort- 
gesetzt. Bei der Reduktion in alkalischer L6sung rnit Natrium- 
amalgam bilden die Aldazine (36) zunachst unter Aufnahme 
von zwei Wasserstoffatomen Ben  z a1 b en  z y 1 h y d r  az on e (41), 
die bei weiterer Reduktion nochmals zwei Wasserstoffatome 
aufnehmen und so in s y m m .  Dibenzy lhydraz ine  (42) 
ubergehen. Die Benzalbenzylhydrazone (41) werden durch 
Sauren in Aldehyde und Benzylhydraz ine  (43) gespalten, 
welch letztere, wenn auch in schlechter Ausbeute, weiter durch 
Reduktion der unbestandigen Benzalhydrazone (35) entstehen. 
Ein analoges Verhalten zeigen bei der Reduktion nuch die 
aromatischen Ketonhydrazone und Ketazine.6) 

(41) R.CR,.NH.N: CR.R -+% (42) R.CH,.NH.NH.CH,.R 
(43) R.CH, . NR.NH, 4- i- (35) R . CH : N . NH, . 

Noch bedeutungsvsller gestaltete sich die Untersuchung 
der Acylder iva te  d e s  Hydraz ins ,  insbesondere der so 
leicht aus Carbondureestern und Hydrazinhydrat durch Er- 
hitzen erhaltlichen p r im a r  en  S a u r e  hy d r  az ide  (14). Diese 
gaben namlich rnit salpetriger Saure S a u r e a z i d e  (45), durch 
deren Verseifung Cur t iu s  1890 zu einer weiteren, besonders 
interessanten Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff, der 
S t i cks  t off was 8 e r s t  o f f saur  e: N,H, gelangte.6) Diese Reak- 
tion wurde zuerst rnit dem Hippursaureazid ausgefuhrt, auf 
das Cur t iu s  auch spater immer wieder zuriickgekommen ist. 

I) Mon. 20, 847 (1599). 
$) Dieses Journ. [2] 68, 369 (1898). 
4, Dieses Journ. [2] 62, 83 (1900); 85, 37, 137, 393 (1912); vgl. auch 

die folgende Abhandlung von Curt ius  und Bertho.  
5, Darapsky,  dieses Journ. [2] 67, 112, 164 (1903); Curt ius  und 

Kof,  dieses Journ. [2] 86, 113 (1912). 
6, Ber.23, 3023 (1590); 24, 3341 (1891); C u r t i u s  u. Rissom,  

dieses Journ. [2] 68, 261 (1898); C u r t i u s  u. D a r a p s k y ,  dieses Journ. 
[2] 61, 408 (1900). 

2, Dieses Journ. [2] 39, 47 (1889). 
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(44)  R. CO. NH. NH, =;-+ 
N 

f B.CO.OH + H.N/- -  Y + H*O 
(45) R .  CO . S’:. __ 

‘N ‘N 

Unter den drei grogen Entdeckungen der aliphatischen 
Diazoverbindungen, des Hydrazins und der Stickstoflwasser- 
stoffsaure erregte die letzte im In- und Auslande die meiste 
Bewunderung. Cur t iu s  berichtete daruber zuerst Herbst 1890 
auf der Naturforschervsrsammlung in  Bremen. Die erste Ver. 
bindung von Stickstoff und Wasserstoff mit ausgesprochen 
s a u r e m  Charakter, die in der Bildung ihrer Salze ganz den 
Halogenwasserstoffen gleicht und dieselben schwer loslichen 
Salze liefert, welch letztere sich von den entsprechenden Chlo- 
riden nur durch ihre groBe Explosivitat unterscheiden; diese 
so ganz unerwartete Beobachtung, daB e ine  G r u p p e  von d r e i  
S t i cks to f f a tomen  e inem Wassers tof fa tom ode r  dessen 
e l emen ta rem o d e r  r ad ika lem Subs t i t uen ten  ana loge  
F u n k t i o n e n  zu e r t e i l en  vermag,  wie e in  Halogenatom,  
mukite in der Tat die Augen der ganzen chemischen Welt auf 
den Entdecker lenken. Cur t iu s  erkannte auch sofort die Be- 
deutung der explosiven Salze der StickstofYwasserstoffsaure als 
Sprengstoffe, wenn auch erst wahrend des Weltkrieges das Blei- 
salz, das Bleiazid, als Initialzunder an Stelle von Knallqueck- 
silber zu bleibender, praktischer Verwendung gelangt ist. 

Die S a u r e a z i d e  (45) erwiesen sich aber auch in anderer 
Richtung als auBerst interessante Verbindungen ; beim Er- 
hitzen mit Alkohol entstanden namlich daraus unter Stick- 
stoffentwicklung und Umlagerung U r e t h a n e  (48), die bei der 
Hydrolyse mit Sauren p r i m a r e  Amine  (49) lieferten. Damit 
war ein Abbau der Carbonsauren zu den um ein Kohlenstoff- 
atom armeren primairen Aminen gefunden, der nach seinem 
Entdecker als die Cur t iu s sche  R e a k t i o n  bezeichnet wird, 
und der dem schon ranger bekannten Hofmannschen Abbau 
der Saureamide in bezug auf eindeutigen Verlauf und all- 
gemeine Anwendbarkeit weit uberlegen ist.l) Als Zwischen- 
produkt entsteht dabei durch Umlagerung des aus dem Azid 
unter Stickstoff abspaltung zuniichst gebildeten Restes (46) in- 

I) Ber. 27, 778 (1894). 
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folge Falenzausgleichs ein I socyana t  (47), wie spiiter von 
G. Schroe te r l )  und Stormerz)  gezeigt wurde; bei der ersten 
niiheren Untersuchung des Hippursaureazids hatte ubrigens 
such C u r t i u s  bereits 1895 ein solches Isocyanat in H 'a~~den.~)  

(45) R.CO.N, :-,* (46) R.CO.N< -f (47) R.N:CO 
-+C2'R.+ (48) R.N€I.CO.OC,H, -+ (49) R.NH, 

Unterdessen war im Juli 1896 Kekul6  in Bonn ge- 
storben, und die dortige philosophische Fakulfat schlug Cur- 
t i u s ,  der vorher noch zwei an ihn ergangene Rufe 1892 nach 
Wiirzburg und 1805 nach Tiibingen abgelehnt hatte, an erster 
Stelle vor, suchte aber dann, als sie von den Schwierigkeiten 
horte, die E. F i s c h e r  in Berlin hatte, um den von ihm be- 
antragten Neubau des chemischen Instituts durchzusetzen, 
diesen fur Bonn zu gewinnen. Als dann E. F i s c h e r  doch in 
Berlin blieb, nahm C u r t i u s  die an ihn ergangene Berufung 
nach Bonn zum Sommersemester 1897 an, um allerdings schon 
nach einem Jahre Bonn mit Heidelberg zu vertauschen als 
Nachfolger Vic tor  Meyers  auf dem ehrwiirdigen Lehrstuhle 
Bunsens. Der Grund fur diesen raschen Wechsel waren 
Unstimmigkeiten mit dem preuflischen Kultusministerium, das 
sich zur sofortigen Inangriffnahme der Cur t  i us schon bei 
seiner Berufung nnch Bonn in Aussicht gestellten, dringend 
notigen VergroBerung des Institutes nicht entschlieBen konnte. 

Zu Beginn des Sommersemesters 1898 siedelte C u r t i u s  
nach Heidelberg uber; hier fand er im Institut einen Stab 
von tiichtigen Assistenten und Dozenten, die zum Teil 
V. Bleyer von Giittingen nach Heidelberg gefolgt waren, 
v. Auwers ,  G a t t e r m a n n ,  H. Go ldschmid t ,  J annasch ,  
K lages  und Knoevenagel .  Ihm selbst folgten von Bonn die 
Assistenten Mohr, Rissom und Sto l l6 ,  von denen die beiden 
ersten schon in Kiel zu seinen Schulern gehorten. 

In Bonn und Reidelberg setzte C u r t i u s  das Studium 
des Hydrazins und der Stickstoffwasserstofaure und ihrer 
Deriva te nach den verschiedensten Richtungen hin fort. Manche 

l) Ber. 42, 2336 (1909). 
*) Ber. 42, 3133 (1909). 
3, Vgl. dies. Joum. [2] 87, 518 (1913). 
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dieser Arbeiten habe ich des Zusammenhanges halber schon 
friiher erwahnt. Die Curtiussche R e a k t i o n  wurde nunmehr 
auch mit mehrbas i schen  S a u r e n  durchgefiihrt, und so aus 
Dicarbonsauren die entsprechenden Diamine l) und aus Tri- 
carbonsauren die zugehijrigen Triamine 2, erhalten. Die Ester 
solcher dreibasischer Sauren, die zwei Carboxyle in Nachbar- 
stellung enthalten, gaben zum Teil mit Hydrazinhydrat H y d r a -  
zihydrazide3), z. B. Hemimellithsaurehydrazihydrazid (50). 

CO . NH . NH, 

(50) /'-co - NH 
[JC. .NH I 

,,Besondere6' Reaktionen zeigten die Azide der a-Oxy-, 
tc-Aminosauren und solcher mehrbasischer Sauren, welche z w e i  
Carboxyle an e in  und  demselben Kohlenstoffatom enthalten. 
I n  diesen Fallen bleibt die Reaktion nicht bei der Bildung 
des Amins bzw. Diamins stehen, sondern fuhrt weiter zu Alde- 
hyden bzw. Ketonen. Monoalkylmalonsauren  lassen sich 
so uber die Diaz ide  (51) nach der Curtiusschen Reaktion 
in Aldehyde (52) und Dia lky lma lonsaureaz ide  (53) ent- 
sprechend in K e t o n e  (54) Uberfiihren.3 C u r t i u s  und S i e b e r  
haben weiter aus Alkylmalonsauren uber die Alkylmalon-  
a z i d s a u r e n  (55) so auch ct-Aminosauren (56) dargestellt 
und damit ein allgemeines Verfahren zur synthetischen Ge- 
winnung dieser wichtigen Spaltnngsprodukte der EiweiBstoffe 
aufgefunden. 5, 

G O .  N3 

CO . N, 
(51) R.CH< -----* (52) R .  CHO 

I) Dies. Jouru. [2] 91, 1 (1915). 
2, Curtius u. H e s s e ,  dies. Journ. [2] 62, 232 (1900). 
3, Curtius, dies. Journ. [2] 91, 39 (1915); vgl. auch die folgende 

3 Dies. Journ. [2] 94, 273 (1916); 96, 168 (1917). 
5, Ber. 44, 1430 (1921); 45, 1543 (1922); vgl. auch die folgende 

Abhandlung von Curtius, ,,Urnwandlung von alkylierten Malonsauren 
in a-Aminosiiuren". 

Abhandlung von Curtius und Sandhaas. 
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co . N, NH2 
(55) R.CH’ --f (56) B.CH’ 

\CO . OH \CO .OH 

Die Saureazide hat dann C u r t  i u s mit seinen Schulern 
auch zur Verke t tung  von Aminosauren  und zum Aufbau 
von Polypeptiden benutzt; sie reagieren namlich mit Glykokoll 
und anderen Aminosauren beim Schutteln in alkalischer Lo- 
sung ebenso leicht wie die Saurechloride unter Austritt von 
Stickstoffwasserstoff. So kann man H i p p u r s a u r e a z i d  (57) 
mit Glycin zu Hippury l -g lyc in  (58) kondensieren, dieses iiber 
den Ester und das Hydrazid in Hippury l -g lyc inaz id  (59) 
iiberfuhren und letzteres von neuem mit Glykokoll zu Hippu-  
r y 1 - g 1 y c y 1 - g 1 y c i n (60) vereinigen usw. I) 

(57) C,H,CO . NHCH,CO . N3 (58) C,H,CO. NHCH,CO. NHCH,CO. OH 

(59) CeH5CO. NHCHaCO. NHCHaCO. N3 

(80) C,H,C0.NHCH,C0.NHCH2C0.NHCH,C0. OH 

Zum Teil wurden so PuBerst komplizierte Gebilde erhalten, 
wie das H i p  p u r y 1 - di a s p a r  ag y 1 - a s p  ar a g  i n s a u r  e h y d r az i - 
hydraz id ,  

C,H5C0. NHCH,CO . NHCHCO .NHCHCO-NHCHCO. NH. NH, 
I I 

I 

CHaCO.NH CH,CO.NH.NH, 
I 

CH,CO.NHCHCO . NH 

CHaCO. NHCHCO. NH. NH, 
I 

CH,CO.NH.NH,, 

uber deren Natur aber die Umlagerung der Azide in einfacher 
Weise AufschluI3 gab. 

Auch sehr verwickelt gebaute gemischte  Ketten aus 
R a r  n s t o  f f -, M e t h y 1 e n d i a m i n  - u n d A m in  o s u r e r e  s t en  2, 

konnten unter gleichzeitiger Verwendung der aus den Saure- 
aziden durch Stickstoffabspaltung entstehenden Isocyanate in 
ahnlicher Weise aufgebaut werden, wie z. B. nachstehender 
Tetraester: 

l) Dies. Journ. [2] 70, 57, 137 (1904). 
Dies. Journ. [2] 94, 85 (1916). 
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C,H,CO. NHCH, . NHCONH . CH . NHCONH . CHCO . OC2H6 

CH,CO . OC,H, 

CH, . NHCONH . CHCO . OC,'B, 

CH,CO . OC,H, 

-I--- -I- 

-I- 

Man gelangt so vom Glykokoll und anderen Aminosauren 
zu komplizierten harnstoffartigen Gebilden , welche bei der 
Hydrolyse teils Pormaldehyd und seine Homologen oder A4mino- 
aldehyde liefern, teils von zweibasischen Monaminosauren zu 
einbasischen Diaminosauren hinuberleiten oder endlich aus 
einer einbasivchen Monaminosaure ein Diamin vom Typus des 
Putrescins entstehen lasser?. Wir sehen so eine Reihe von 
Stoffen, die fiir synthetische Vorgange im Organismus gewiB 
von Bedeutung sind, wie der Formaldehyd, die ferner bei der 
hydrolytischen Spaltung der Eiwei8stoffe auftreten, wie die 
Diaminosauren, in relativ einfacher genetischer Beziehung zu 
den verschiedenen Monaminosauren. Begegnen wir doch hier- 
bei Kiirpern derselben Klasse, wie sie auch bei der Faulnis 
aus den EiweiBstofieen entstehen. 

Eine besonders merkwurdjge Verkettung der einfachsten 
Aminosaure, des Glykokolls, auf anderem Wege hatte Cur t ius l )  
schon in Erlangen 1883 gelegentlich der Untersuchung des 
f r e i e n  G l  y ko k ol le  st e r  s (61) beobachtet. Wahrend dieser beim 
Stehen in wariger  Liisung in das bimolekulare Glyc inanhy-  
d r i d  (62) ubergeht, entsteht daneben, besonders glatt in athe- 
rischer Losung, die sogen. B iu re tbase ,  welche yon Cur-  
t iusz)  spater mit Sicherheit als Tr ig lycylg lyc ines te r  (63) 
erkannt murde; die Aminoessigsaure geht also so in Form ihres 
Esters spontan in das eiweiBartige Tetrapeptid iiber. 

CH, . CO 
\NH 

(62) ""<CC) . CH, / (61) NH,CH,COOC,H, 

(63) NH,CH&O .NHCH,CO.NHCH,CO.NBCH,COOC,H, 
Die Ester der Polypeptide lassen sich in gleicher Weise 

wie die der a-Aminosauren selbst mit salpetriger Saure in die 

1) Ber. 16, 753 (1663); 23, 3041 (1891); Curt ius  u. G o e b e l ,  dies. 

a) Ber. 37, 1284 (1904). 
Journ. [2] 37, 170 (1886). 

Journal f. prakt. Chemio [a]  Md. 123. a 
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entsprechenden Diazoester iiberfuhren. Der so aus salzsaurem 
Glycylglycinester erhaltene Diazo  ace  t y lgl  y c in  e s t e r  (64) gab 
mit Alkalien unter eigentumlicher Umlagerung Salze der 
5-Tr iazolon-  bzw. 5-Oxyt r iazol -  1 -e s s igsau re  (65)') und 
in gleicher Weise das einfache Diazoace tamid  (66) das 
5-Oxyt r iazol  (67) selbst2), das fast gleichzeitig D i m r o t h  und 
d i cke l in3 )  auf anderem Wege darstellten. 

N=N N-N- 
(64) * /  NH.CH,.CO,R --f (65) * 'N. CH, . CO,H 

CH- C O Y  CH=C(OH)/ 

Der Kieler Botaniker Reinke4)  hatte in griinen Blattern 
eine mit Wasserdampf fliichtige Substanz beobachtet , die 
Aldehydreaktionen gab. In einer gemeinsamen Untersuchung 
mit Curt ius6)  gelang es diesem, aus dem Destillate griiner 
Blatter mit Wasserdampf den darin vorhandenen Aldehyd als 
schwer losliches Kondensationsprodukt rnit m-Nitrobenzhydrazid 
abzuscheiden. In Heidelberg haben dann Cur t iu s  und H a r t -  
wig F ranzen6)  diese Untersuchungen in groBerem MaBstabe 
wieder aufgenommen und in den Brattern vor allem das Auf- 
treten eines ungesiittigten Fettaldehyds, des a, @ -  H ex y 1 en - 
a ldeh  yds, neben anderen gesattigten Aldehyden und Alko- 
holen nachweisen k6nnen. 

In den letzten 15 Jahren hat C u r t i u s  bei gewissen Saure- 
aziden neue, eigenartige Reaktionen aufgefunden , namlich bei 
den von ihm ala ,,stam bzw. halbstarr" bezeichneten Aziden. 
Die , , s t a r r en"  Azide sind solche, welche beim Erhitzen wohl 
S t icks tof f  abspalten, aber dabei ke ine  Umlage rung  er- 
leiden, sondern mit dem vorhandenen Lbsungsmittel in anderer 
Weise in Reaktion treten. Zu den ,,starrenLL Saureaziden ge- 
horen zuniichst die Azide  von Su l fonsauren ,  wie das 
Benzolsulfonsaureazid, das beim Erhitzen mit aromatischen 
Kohlenwasserstoffen Stickstoff abspaltet , warend der ubrig- 

I) Curtius u. Thompson,  Ber. 39, 1383, 3398, 3782 (1906). 
z, Ebenda, S. 4140; Curtius u. Bockmiihl ,  Ber. 43, 2441 (1910). 
s, Ber. 39, 4390 (1906). 
3 Ber. d. Dtsch. Botan. Ges. 15, 201 (1897). 
6, Ann. Chem. 390, S9 (1912). 

3 Ber. 14, 2145 (1881). 
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bleibende Rest in den Kohlenwasserstoff eingreift und so das 
entsprechende Aminderivat liefert. Weitere ,,starre" Azide 
sind Sul fury l -  und Carbonylaz id  sowie Carbaminsaure -  
azid,  deren Einwirkung auf aromatische Kohlenwasserstoffe in 
lhnlichem Sinne unter Stickstoffabspaltung, aber ohne gleich- 
zeitige Umlagerung verkuft. Auch Stickstoffwasserstoffsaure 
selbst vermag bei hohen Temperaturen mit aromatischen 
Kohlenwasserstoffen in analoger Weise in Reaktion zu treten. 
Auch Alkylazide gehoren hierher , wie das ,, h a1 b s t arr e (' 
Benzylaz id ,  das mit Qauren unter Stickstoffentwicklung teil- 
weise sich umlagert, teilweise dabei aber auch ohne Umlagerung 
in anderer Weise reagiert. Bei diesen TJntersuchungen, die 
bis jetzt nur zum Teil veroffentlicht sind, wurde C u r t i u s  be- 
sonders von Ber tho ,  E h r h a r t  und K a r l  F r i e d r i c h  S c h m i d t  
unterstutzt, welch letzterer dann weiter die interessante Um- 
wandlung der Stickstoffwasserstoffsaure in den augerst reak- 
tionsfahigen Iminrest upter dem EinfluB von konz. Schwefel- 
saure aufgefunden hat.1) Einem Wunsche von Cur t iu s  ent- 
sprechend hat sein Schuler und mehrjahriger Mitarbeiter 
B e r  t h o 2, im vorigen Jahre eine zusammenfassende Darstellung 
der ,,Reaktionen der starren AzideLL gegeben, auf die der Kurze 
halber hier verwiesen sei. 

Das wissenschaftliche Lebenswerk von C u r t i u s  ist, wie 
der vorstehende Uberblick zeigt, von groBter Mannigfaltigkeit 
und dabei doch wieder von seltener Geschlossenheit. Cur t iu s  
selbst hat in dem ersten zusammenfassenden Vortrag ,,Uber 
Hydrazin, Stickstoffwasserstoff und die Diazoverbindungen der 
FettreiheLL3), den er am 25 November 1895 vor der deutschen 
chemischen Gesellschaft hielt, an die h 3 e r u n g  eines Kollegen 
uber ihn erinnert, daB C u r t i u s  bisher eigentlich nur eine 
Arbeit geliefert habe. 10 Jahre spater hat Cur t iu s  als Pro- 
rektor der Universitat Heidelberg in der akademischen Rede 
vom 22. November 1905 diesen Ausspruch aufs neue bestiitigt 
mit den Worten, ,,daB die Kette seiner Untersuchungen, uber 
mehr als zwei Jahrzehnte sich erstreckend, sich jetzt wieder 
zu einem einheitlichen Ringe zusammengeschlossen habe an 

l) Ber. 67, 704 (1924). 
9 Dies. Journ. [2] 120,89 (1928); 8. auch die folgenden Abhandlungen. 
$1 Ber. 29, 759 (1896). 

2* 
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der Stelle, von der sie urvpriinglich auslief". l) Auch die 
Untersuchungen der spateren Zeit kniipfen, wie wir sahen, bei 
aller Eigenart der erhaltenen Ergebnisse immer wieder an die 
groBen Erstlingsarbeiten an. Vielleicht kann man darin eine 
gewisse Einseitigkeit sehen und diese bedauern; wenn man 
aber die reichen Friichte ins Auge fa& die diese Beschrankung 
gezeitigt hat, und den wahrhaft kiinstlerischen Ausbau dieser 
e inen  Arbeit nach den verschiedensten Richtungen niiher ver- 
folgt, so steht man immer wieder bewundernd vor der GroBe 
dieses Forscbergenius und mu8 dem Dichter recht geben: 
,,In der Beschrankung zeigt sich erst der Meid.er". 

C u r t i u s  war in erster Linie Experimentator. Als echter 
Schiiler Kolbes  legte er den Hauptwert auf scbarfe und um- 
fassende Ermittlung der Tatsachen. So hat er in die spatere Dis- 
kussion uber den naheren inneren Bau der von ihm entdeckten 
aliphatischen Dinzoverbindungen und der Stickstoffwasserstoff- 
sauiure nicht eingegriffen, aber mit den zuerst von ihm auf- 
gestellten Ringformeln, wie neuere Untersuchungen von S t au -  
clinger2) sowie von L indemann  und H. Thiele3) gezeigt 
haben, vielleicht doch das Richtige getroffen. Auch er hat, 
wie v. Baeyer4)  bei der Vorfeier seines 70. Geburtstages von 
sich selbst so schiin gesagt hat, seine Qersuche nicht angestellt, 
,,um zu sehen, ob er recht hatte, sondern um zu sehen, wie 
die Korper sich verbalten"; das L e b e n  der Stoffe, die er 
unter Handen hatte, in ibren vielgestaltigen Urnwandlungen 
bedeutete ihm mehr, als ihre doch letztlich immer t o t e n  
Formeln. Gerade diese Eigenschnft machte ihn zu einem so 
ausgezeichneten Lehrer im Laboratorium, bei dem man, wie 
ich aus eigener Erfahrung weil3, sehr vieles lernen konnte, dns 
man in keinem Buche findet. 

Naturlich fehlte es C u r t i u s  auch nicht an auBerer An- 
erlrennung seiner hervorragenden Leistungen als Forscher und 
Lehrer. Schon 1895 wurde ihm der Charakter eines preuBi- 
schen Geheimen Regierungsrates verliehen, und mit der Be- 

I) Curtius,  Robert  B u n s e n  als Lehrer in Heidelberg. Neidel- 

*) Ber. 49, 1884 (1918); eiehe aber wieder dagegen Helv. Chim. Acta 

3, Ber. 61, 1529 (1928). 4, Z. f. aug. Chem. 18, 11, 1621 (1905). 

berg, Druck von J. Hijruing,  1906. 

6, 87 (1922). 
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rufung auf den Lehrstuhl Bunsens  in Heidelberg erhielt 
er zugleich Titel und Rang eines badischen Geheimsats 
11. Klasse. Die deutsche chemische Gesellschaft wahlte ihn 
fur 1918-1920 zu ihrem Prasidenten und der Verein deutscher 
Chemiker am 18. Ma,i 1910 zu seinem Ehrenmitglied. Die 
Universitit Erlangen, von der seine ersten grol3en Knt- 
deckungen ausgingen, ernannte ihn am 27. Juni 1908 zum 
Dr. med. h. c. und die Technische Hochschule in Karlsruhe 
anllBlich seines 70. Geburtstages zum Dr. Ing. E. h. Mehrfach 
hat C u r t i u s  die Ergebnisse seiner Arbeiten in zu8ammenfassen- 
den Vortragen vor der deutschen chemischen Gesellochaft und an 
anderen Orten behandelt, von denen leider nur der bereits er- 
wahnte Vortrag vom 25. November 1895 in Berlin und der 
vom 19. Mai 1910 auf der Miinchener Hauptversammlung des 
Vereins deutscher Chemiker, ,,ober die Hydrolyse des Stick- 
stoffdoppelatoms" l), im Druck erschienen sind. 1904-1905 
bekleidete e r  das Amt eines Prorektors der Universitat Heidel- 
berg. Mit Ende des Wintersemesters 1925-1926 trat er von 
dem Lehramt und der Leitung des Instituts zuriick, behielt 
aber seinen Wohnsitz in Heidelberg bei. Leider sollte er 
sich nur noch kurze Zeit des Ruhestandes erfreuen. Ein 
schon lingere Zeit vorhandenes Leberleiden, das sich aber 
durch regelmaBigen , alljahrlichen Kurgebrauch in Karlsbad 
immer wieder besserte, verschlimmerte sich im Laufe des 
Sommers 1927 derart, da6 zu Weihnachten jede Hoffnung auf 
Wiedergenesung geschwunden war. I n  den spiiten Abend- 
stunden des 8. Februar 1928 wurde C u r t i u s  dann durch den 
Tod von seinen Leiden erliist. 

Mit Theodor  C u r t i u s  ist nicht nur einer der grofien 
Meister der Chemie dahingegangen, sondern zugleich auch ein 
wahrhaft grol3er Mensch. Wer ihn zum erstenmal sah, die 
hochragende, breitschultrige Gestalt mit dem grogen, stark 
geroteten Kopfe, der dachte freilich nicht an einen Gelehrten, 
der den LIrm des Tages und von Versammlungen scheute und 
eine stille, allem Aufieren abholde, aber dafiir innerlich um so 
reichere Natur war. Auch im naheren Verkehr iibte er eine 
gewisse Zuruckhaltung, die mancher Fernerstehende vielleicht 

I) Z. f. ang. Chem. 24, I, 2 (1911). 
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als Gleichgiiltigkeit empfand. Wer ihm aber wirklich niiher- 
treten durfte, der hatte in ihm einen Freund furs Leben ge- 
women, der an sich wahr machte das Wort Goethes :  ,,Edel 
sei der Mensch, hilfreich und gut", und der iiberall, wo er in 
seiner Umgebung Not sah oder ahnte, mit der Rechten gab, 
ohne daB die Linke darum wuBte. 

C u r t i u s  war weiter kein Gelehrter, der nur seine enge 
WissenRchaft kannte. Die Liebe zur Musik, der sein erstes Stu- 
dium galt, hat ihn sein Leben lang begleitet. In jiingeren Jahren 
ist er mit seiner wohlklingenden Baritonstimme mehrfach in 
Konzerten als Sanger aufgetreten; auch hat er eine Reihe 
eigener Kompositionen hinterlassen. Und noch eine andere 
Liebe hielt ihn bis zu aeinem Tode in ihrem Zauberbann; 
das waren die Schweizer Berge, wo er 1883-1888 besonders 
mit dem Fuhrer Chr i s t i an  Klucke r  aus Sils-Maria rerschie- 
dene Erstersteigungen ausfiihrte. Die wunderbare Begwelt 
des oberen Engadin zog ihn am meisten an; mit seinem 
Bruder Friedrich lief3 er 1891 die Fornohiitte als Stiitzpunkt 
zur Aufklarung der damals noch wenig bekannten Bergeller 
Alpen erbauen. Spater kaufte er sich eine kleine Besitzung 
,,Modin vegl" bei Sils-Maria, die er in den Herbstferien 
regelmagig aufsuchte, und wo er, schon ernster erkrankt, irn 
Sommer 1927 zum letzten Male weilte. Dort wird er in aller 
Gedachtnis fortleben als treuer Freund des Engadin. 

Eine Familie hat C u r t i u s  nicht gegriindet; um so inniger 
schlof3 er sich an seine Verwandten und Freunde an, und das 
liebende Interesse, das er auch seinen Vorfahren entgegen- 
brachte, bezeugt die von ihm fortgesetzte Sammlung der ,,Bei- 
trage zur Geschichte der Familie Curtius", die sein fruh ver- 
storbener Vetter R icha rd  Cur t iu s  begonnen hatte, und die 
er 1923 auch im Druck erscheinen lie8. 

Der Name Theodor  C u r t i u s  bleibt fur alle Zeiten ein- 
gegraben in die Tafeln der Wissenschaft, seiner edlen Person- 
lichkeit aber, der nichts Menschliches fremd war, wird in 
dankbarer Liebe gedacht werden, solange nur noch einer von 
denen am Leben ist, die ihm nahestanden, und von den mehr 
als 150 Schiilern, die er im Laufe seiner vierzigjahrigen Lehr- 
tatigkeit zu Jiingern der Chemie herangebildet hat. 




