
THEODOR WEYL, 

Crn die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte in Berlin ein Dr. 
phil. L o u i s  Weyl ,  dessen Name i n  den literarisch interessierten 
Kreisen jener Zeit wohlbekannt war. Er schrieb neben praktischen 
HandbCchern l) besonders auch scherzhafte Biicher und Aufsiitze im 
Stile seines der Nachwelt liinger bekannt gebliebenen Zeitgenossen 
G l a s b r e n n e r ,  die er mit aufiergewohnlichern Heiterkeitserfolge den 
lachfrohen Berlinern mfindlich. vorzutragen pflegte. Als er im Jahre 
1852 32-jiihrig und kaum zwei Jahre nach seiner Verheiratung (mit 
L i n a  geb. Weinbe rg )  starb, hinterblieb seine iunge Wittwe mit 
einem am 8. Januar 1851 geborenen Sohne T h e o d o r ,  von dem in 
diesen Zeilen weiter die Rede sein soll. Ein zweiter Sohn L o u i e  
wurde bald nach des Vaters Tode geboren. Mit diesem zusammen 
wuchs Theodor, der ein schwiichliches Rind war, zunilchst nur unter 
miitterlicher Obhut, dann unter Leitung eines Hauslehrers auf und 
kam erst epiit in eine offentliche Schule. In den Jugendjnhren, wo 
die Schulwisssenscbaften nur einen Teil seiner Zeit in  Anspruch 
nehmen sollten, wurde die Phantasie und WiDbegier des lebhaften 
Knaben besonders durch Pflanzenkunde und Mulrik gefesselt, denen 
er schon damala eine Liebe widmete, die ihn durch das Leben be- 
gleitet hat. In der spiiteren Gymnasialzeit trat daru ein eiogehendee 
Interesse fiir die klassischen Schriftsteller des Altertums, das ihn bis 
an sein Lebensende befiihigte, zahlreiche Stellen aus ihren Schriften- 
in der Umprache frei aus dem Gediiehtnis zu zitieren. Trotzdem oder 
vielleicht gerade wegen der einseitigen Bevorzugung seiner Lieblings- 
facher war Theodor kein sogenaanter guter Schiiler und bestand erst 
mit zwanzig Jahren sein Abiturienten-Examen. 

l) nFremdenfher fiir Berlin nnd Potsdame, BWegweiaer fiir Eisenbahn- 
Reiscnde durch Berlin, Potsdam, Dessau, K6then, Hrrlle, Magdeburg, hipzig, 
Dresden oder: Wie kann der Reisende in ncht Tagen alles Sehenswerte dieser 
Stiidte, ihre Umgebungen und die sie verbindenden Eisenbahnen kennen 
lernenh usw. 
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Die Universitilt bezog er zuerst in Heidelberg, dann in Berlin 
und schliefilich in StraBburg und widmete sich mit Ernst und 'Eifer 
dem Studium der Medizin und Chemie, fiihrte daneben aber im Kreise 
gleichstrebender Altersgenossen ein sehr lustiges, oft ausgelassenes 
Studentenleben. Einer der Freunde aus jenen Jahren schildert ihn 
mit den Worten: BSchon damals waren an ihm zwei Eigenschaften 
ausgepragt: ein burschikoser Humor, der oft a n  ffbermut grenzte, 
und ein ganz ungewohnliches Interesse an allen naturwiasenschaftlichen 
Fragen, in denen er sich sehr bewandert zeigte. E r  steckte voll 
studentischen Ubermuts, liebte Neckerei und Spott, war aber doch 
gutmiitig und gegen seine naheren Bekannten herzlich und treu. 
Am Studium interessierte ihn nach wie vor das streng naturwissen- 
schaftliche, insbesondere Physiologie und Chemie, so daB er nament- 
lich an Hoppe-Sey le r  sich anschlol3. Mit den klinischen Fiichern 
hat er sich nie recht befreundet - er hatte fur das iirztliche, sowohl 
was Krankenbeobachtung, als was Therapie anbetraf, keinen rechten 
Sinn, weil ihn hierbei der Mange1 wissenschaftlicher Exaktheit stiirtec. 

Noch als Student veroffentlichte Weyl aus den Instituten d u  Bois- 
Reymonds  in Berlin und H o p p e - S e y l e r s  in StraBburg einige 
kleioere Untersuchungen physiologischen Inhalts, bestand an letzterer 
Universitat 1877 sein Doktorexamen - die Dissertation betraf DBei- 
triige zur Keontnis tierischer und pflanzlicher EiweiBatoffea - nnd 
im folgenden Jahre ebenda sein medizinisches Staatsexamen. 

Dann nach Berlin zuriickgekehrt, trat er in das unter E. Bau-  
man ns Leitung stehende chemisch-physiologiscbe Universitiits-Labora- 
torium ein und veriilfentlichte als Resultat seiner dortigen' Studien 
unter dem Titel Daber eine neue Reaktion auf Kreatinin und Kreatina I) 

die unter seinem Namem sehr bekannt gewordene Farbenreaktion auf 
Kreatinin mit Nitroprussidnatrium in alkalischer Losung, sowie eine 
Beobachtung BOber Spaltung von Tyrosin durch Fiiulniw 3, worin 
er nachwies, daB der rorher von B a u m a n n  bei der Einwirkung der 
-Bauchspeicheldriise auf EiweiB erhaltene Phenolkorper p-Kresol ist, 
nelches sekundiir aus vorher abgespaltenem Tyrosin entatanden zu 
denken ist; er gewann das Kresol aus dem Tyrosin im Briitofen 
unter Einwirkung von ~Prmkeschlamm~ aus dem damals noch durch 
seine Unreinheit beruchtigten NebenfliiOchen der Spree. 

Diesen friihen Erfolgen verdankte er es wohl, daI3 er noch im 
gleichen Jahre die Assistentenstelle an dem unter I. Ro sen t h a 1 s 
Leitung stehenden physiologischen Universitiits-Institnt in Erlangen 
-- 

I) B. 11, 2175 [1878]. 1) H. 8, 312 [1878]. 
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erhielt und zugleich von der dortigen medizinischen Fakultiit als 
Privatdozent zugelassen wurde. Seine Habilitationsschrift saber 
EiweiBverdauung und iiber Spaltung des Tyrosins durch Fiiulnisa be- 
ruht auf der oben erwilhnten Beobachtung. Kurze Zeit darauf ver- 
heiratete er sich mit seiner Cousine E l i se ,  geb. Weinberg,  der 
Tochter eines Danziger GroDkaufmanns, i n  dessen Hause der junge 
Gymnnsiast und Student fast alle seine Ferien verlebt hatte. 

Weyl 
veroffentlichte aus Erlangen, zum Teil in Gemeinschaft mit Schiilern, 
Untersuchungen iiber : sDiq Ausscheidnng von Hippursilure und Ben- 
zoesiiure wiihrend des Fieberse '), siiber Kohlenoxyd-HPmoglobinaa),.~iiber 
den Klebera 3, siiber die Sauerstoffabsorption des Pyrogaliols in alka- 
lischer Liisunga '), *fiber den Sauerstoffgebalt des Wassers, verglichen 
mit der Menge der darin enthaltenen organischen Substanzenc 9, Siiber 
den Ammoniakgehalt der Grundluftq ", suber die Darstellung von 
metallischem Kupfer fiir die Elementaranalysec 3, fiir welchen Zweck 
er die Ameisensiiure als Redukiionsmittel vorschlug, siiber den Ein- 
fluD chemischer Agenzien auf die AssimilationsgroDe griiner Pflanzene $), 
.tiber die saure Reaktion des tiitigen Muskels und iiber die Rolle 
der Phosphorsiiure beim Muskeltetanusa '). 

In diese Zeit - Winter 1880-1881 - fiillt such ein liingerer 
Aufenthalt in Neapel, wo Weyl durch seine Verbindung mit d u  
Bois-Reymond und im Auftrage der Berliner Akademie der Wissen- 
schaften einen Arbeiteplatz in der damals noch jungen Zoologischen 
Station D o h r n s  erhalten hatte, um Uber das elektrische Organ des 
Zitterrochens (Torpedo) zu arbeiten. Die FrIichte dieser nphysiologi- 
scben und chemischen Studien am Torpedo* legte er in einer Reihe 
von Abhandlungen lo) nieder, daneben aber bildete dieser Neapeler 
Autenthalt des jungen Forschers eine der schonsten Erinnerungen 

3 Mit B. v. Anrep, B. 18, 1294 [1880]. 

Nun folgten einige Jahre reger wissenschaftlicher Arbeit. 

l) H. 4, 169 [1879]. 
Mit BischofF, B. 18, 867 [1880]. 

9 Mit X. Zeitler, A. 405, 255; B. 14, 2659 [lSSl]. 
s, Mit X. Zeitler, H. 5, 10 Ll8801. 

') Bl'lS, 1139 [1882]. 
8 )  Sitzgsber. d. Physik.-medizin. Gesellsch. zu Erlmgen, Sitzung rom 

9, bfit X. Zeitler, H. 6, 557 [lSS2]. 
' 0 )  Archiv 1. Anatomie u. Pbyeiologie l88B, 117, Supp1.-Band pg. 105, 

1884, 316; H. 7, 541 [1883], 8, 816 [1884], 11, 525 [1887]; Ber. d. Kgl. 
Akademie d. Wissensch, Berlin, vom 21. 4. 1881; Arch. f. Physiol. 1884, 
416; Zentralbl. f. d. medisin. Wissensch. 1882, Nr. 16. 

Mit L. Riock ,  Inrug.-Diss. Erlangen 1880. 

1. 8. 1881. 

157. 



seine8 Lebens; der anregende Verkehr in dem Gelehrtenkreise, desseo 
Mittelpunkt Doh r n  war, die groaartige Natur der herrlichen Golfstadt 
mit ihren historischen Erinnerungen, das interessante Volksleben 
machten auf Weyls fur alle diese Dinge in hohem MaBe empfang- 
liches Gemut bleibend tiefen Eindruck und trieben ihn in spiitereo 
Jahren, so oft er es irgend ermoglichen konnte, zu neuen Besuchen 
nach der Stadt des Vesuvs, die dann auch nicbt nur touristischen 
Zwecken dienten, sondern ihrerseits wieder wissenschaftliche Ergeb- 
nisse andrer Art zeitigten. 

Man hiitte glauben sollen, daB eine unter SO glucklichen Auspizien 
begonnene wissenschaftliche Laufbahn nun in gerader Richtung auf- 
wiirts fiihren und auch alle die iiuaeren Erfolge, die auf diesem Wege 
liegen, miihelos erreichen sollte, und man mochte annehmen, daB es 
so gekommen ware, wenn Weyl unbeirrt in der eingeschlagenen 
Richtung verharrt hatte. Aber sei es, daS sich seine Stellung nicht 
auf die Dauer den mspriinglichen Hoffnungen entsprechend gestaltete, 
sei es, daB auch andre Einfliisse mitwirkten, um ihm das Leben in 
dem frlnkischen Universitiitsstiidtchen zii verleiden, nach kaum drei- 
jiihrigem Aufenthalt i n  Erlangen legte Weyl seine dortige Stellung 
nieder und ging nach Berlin zuruck. Hier errichtete er zuniichst 
ein eigenes Laboratorium, in  dem er selbst wissenschaftlich arbeitete, 
aber auch befreundeten Gelehrten , die sein reges wissenschaftliches 
Interesse anzog, fur eigene Studien Gelegenheit gab. Dort ent- 
standen Untersuchungen Diiber die Bestimmung des Kuhcaseios 
durch Fiillung mit Schwefelsiiureul), Biiber den Fettgehalt pathologi- 
scher OrganeuY), stiber die Nitrate des Tier- und Pflanzenkiirpersa 3, 
nebst einer erleichternden Modifikation fiir *die Bestimmung der Ni- 
trate im Harm') und  Diiber die Reziehungen des Cholestearins z u  
den Terpenen und Campherartens 5). In letzterer Arbeit bestimmte 
er die Dampfdicbte dreier, ursprunglich im Jahre 1848-1840 FOD 

2 wen g e r  aus Cholesterin durch Wasserentziehung erhaltener Kohlen- 
wasserstoffe, denen ihr Entdecker die Formel GS&S oder CzsHdo ge- 
geben hatte. Weyl fand auffdlenderweise eine MolekulargroBe, die 

I) Mit I. Frenzel, H. 9, 246 [1885]. 
1) Mit L. Apt, Virchows Archiv f .  patholog. Anatomie u. Physiologie 

a) Ebenda 96, 462 [1884]; mit Citron, ebenda 101, 175 [18SS]; i n i t  

'1 Mit A. Meyer, P f l lge r s  Archiv I. d. ges. Physiol. 86, 456 [lS85]. 
5) Aivhiv f. Anat. u. Physiol., Abt. f. Physiol. 1886, 182. 

98, 351 [1884]. 

'w. Go8sels, ebenda 108, 187 [1886]. 
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nur dem funften Teil der durch die Formel dargestellten entspricht 
(CSHs), erhielt aber auch fur eine bei 154-1580 siedende Fraktion 
kiiuflichen TerpentinBls eine gleiche MolekulargriiBe (C, a), fur 
Campher dagegen die normale (CIOHMO). Der von Weyl aus diesen 
Beobachtungen gezogene ScbluB, dall das Cholesterin mit der Reihe 
der Terpenkorper verwandt sei, hat durch spiitere Untersuchungen ') 
andrer Chemiker Bestgtigung gefunden. 

Ganz andren Frsgen aber wandte sich Weyls stets reger Geist 
dann zu, und fast von selbst, so m6chte man glauben, wurde der zu- 
gleich medizinisch und chemisch vorgebildete Forscher auf Probleme 
hingewiesen, die damals sozusagen in der Luft lagen und auch das 
Interesse der Behorden sowohl des Staates wie der groOen Gemein- 
wesen mehr und mehr auf sich zogen: die der offent l ichen Ge-  
sundhei tspf lege.  Es war die Zeit, da R o b e r t  K o c h  seine ersten 
Triumphe feierte und der Welt mit Bekanntgabe seiner bakteriolo- 
gischen Yethoden die Wege wies, auf denen man so manche der 
volkerverderbenden Infektionekrankheiten durch Fruhdiagnose bei 
ihren Opfern aufspuren, durch das Studium ihrer Erreger i n  den 
Bahnen ihrer Verbreitung verfolgen und durch sachgemiiBe Vorbeu- 
gungsmaflregeln wirksam bekiimpfen konnte. Me ersten Untersuchun- 
gen Weyls, die sich auf hyg ien i sche  Fragen beziehen, bewegten 
sich auf dem Gebiete der gihigen, aber doch dem gewerblichen Ver- 
kehr freigegebenen Farbstoffe, wohin besonders sein Feldzug gegen 
das damals als *Safran-Surrogata gebriiuchliche Din i t ro -k reso l  und 
das Martiusgelb')  Rehart, sowie eine Studie iiber die Wirkung von 
C h r y s a r o b i n  und A n t h r  a rob in  I )  auf den menschlichen Organismus. 
DaB er aber Interesse und Freiide an rein chemischen Arbeiten nicht 
verloren hatte, beweisen zwei im Jahre 1888 erschienene Abhand- 
lungen DZur Kenntnis der Seidea'), die Weyl aus dem Chemischen 
Institut der Technischen Hochschule datierte, in das er inzwischen 
nach Aufliisung des eigenen Laboratoriums ubergesiedelt war. Von 
einer alten Beobachtung Mulde r s  aus dem Jahre 1838 ausgehend, 
nach der Seide in kalter rauchender Salzsiiure Itislich ist, prtifte Weyl, 
was bei dieser Behandlung RUB der Seide wird. Es lie13 sich feet- 
stellen, daB ein in festem Zustande isolierbarer KBrper, SSericoina, 
entstanden war, der sich nur wenig von dem angewandten Fibroin 

1) Bergl. z. B. Windaus ond Stein, B. 87, 3699 [1904]; Yauthner,  

9 B. 20, 2835 [1887]; 21, 512, 2191 [1888]. 
*) Pflfigers Archiv f. d. ges. Physiol. 48, 367 [1888]. 
') B. 21, 1407, 1529 [1888]. 

M. 28, 1113 [1907]. 
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der Seide unterschied. Eingreifende Zersetzunp aber erleidet dns 
Fibroin durch die Wirkung kochender verdiinnter Schwefelsiiure und 
zerfdlt dabei i n  eine Reihe von Aminosiiuren, von denen Weyl Ty- 
rosin, Glykokoll und Alanin (von ihm mit groBter Wahrscheinlichlteit 
d s  a-Alanin erkannt) in  Substanz nachwies. Friihere Bearbeiter dieses 
Themas (Walt en  b e rge r ,  S t i d  e l e  r , C r a m  e r) hatten durch Hgdrolyse 
mit Schwefelsiiure Leucin neben Tyrosin und Glykokoll, rnit Barythydrat 
(Schtitzen b e r g e r  und B o u r g e o i s  in  einer kurzen Notiz) Tyrosin, *ein 
Gemisch gleicher Gewichtsteile Glykokoll und AlaninN, Aminobutter- 
siiure und eine der Acrylsiiure-Reihe zugehorige Aminosiiure mit vier 
Kohlenstoflatomen erhalten. Das von Weyl hier zuerst rnit Sichsrheit 
als Zeraetzungsprodukt eines Proteids nachgewiesene Alanin erkannte 
E. F i s c h e r  ein Jahrzehnt spiiter bei seiner grundlegenden Durch- 
forschung der EiweiBkorper ale d-Alanin. 

Da sich aber, wie schon hervorgehoben, sein Hauptinteresse jetzt 
mehr und mehr dem Studium der 6ffentlichenGesundheitspflege zuwandte, 
er auch wohl hoffte, auf diesem der Wissenschaft neu erschlossenen 
Gebiete sich eine auch iiuaerlich gefestigte Stellung zu schaffen. trat 
Weyl in  das damals neu begriindete und unter Kochs  Leitung ge- 
stellte Hygienische Institut der Berliner Universitiit ein, um sich unter 
diesem, von ihm hochverehrten Forscher mit dessen Arbeitsmethoden 
vertrsut zu machen. Aus den Jahren 1888-1591, die er dieser Ta- 
tigkeit widmete, stammen die folgenden Untersuchungen : sober  spon- 
tane Tuberkulose beim Hundec ') , *ober Kreolina '), SVergiftungen 
durch Baumwolle, die rnit chrornsaurem Blei gefiirbt iste 3, *Uber 
Safranin-Vergiftunga '), *Die Teerfarben rnit besonderer Beriicksichtigung 
auf Schiidlichkeit und Gesetxgebuqgc 9, sZur Kenntnis der Anaerobenc ">, 

sober Gewinnung von Dauermilcha '), *Zur Kenntnis der Lymphea d), 

BZur Chemie und Toxikologie des Tubertelbacillus*Y), *Zur Theorie 
der Immunitat gegen Milzbrand8lo). 

Die Titel dieser Arbeiten kennzeichnen schon in gevhsem MnBe 
das Arbeitsgebiet, auf dem Wepls geistige Produktion sich nun be- 

9 Uhlworms Zentralbl. f. Bakteriologie und Parasitenkunde 6,689 [1889]. 
Ztschr. f. Hygiene hind Infektionskrankheiten 6, 151 [1889]. 

3) Ztschr. f. Hygiene lmd Infektionskrankheiten 6, 369 [l889]. 
4) Ebenda 6, 35 [1889]. 
6 )  Mit Kitassto,  Ztschr. f .  Hygiene 8, 41, 404 [1890]; 9, 97 [1890]. 
7) Mit R. Pic te t ,  Berl. Klin. Wochenschr. 28, 1009 [1891]. 
8) Mit M. Schulz,  Ztschr. f. Hygiene 10, 523 [1891]. 
9) Deutsche Medizin. Wochenschr. 17, 256 [ 18911. 

10) Ztschr. f. Hygiene und Infektionskrankheiten 11, 381 [1892]. 

Berlin 1889. 
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tiitigte; neben die darin erwiihnten Fragen der Hygiene trat im Laufe 
dieser und der folgenden Jahre dann noch manche andre, die ihn be- 
schiiftigte und ihm zu Untersuchungen und Anregungen AnlaS bot. A h  
solche wiire besonders zu nennen die Beseitigung des Hausmiills, wofiir 
er  die vor allem in London, aber auch sonst gebriiuchliche Verbrennung 
und damit vollige Unschiidlichmachung der Haushaltaabfiille auch fur 
Berlin einzufiihren strebte, was sich freilich bei der ganz andren Zu- 
sammensetzung des Berliner Materials nicht in dieser Weise realisieren 
lie& Auch eine Beseitigung der Fiikalien durch Verbrennung regte 
er a n  und gab einen dazu geeigneten, in erster Linie fiir Kasernen, 
Krankenhiiuser usw. bestimmten Apparat an. 

Eine seinerzeit von W e r n e r  S i e m e n s  im Zusammenhange mit 
der Konstruktion seines Ozonapparates ausgesprochene, aber nicht 
zur Durchftihrung gebrachte Idee, das Trinkwasser der etadtischen 
Leitungen durch Ozon von schiidlichen Keimen zu befreien, nahm 
Weyl wieder auf und bildete in Gemeinscbalt mit der Firma S i e m e n s  
& H a l s k e  die dazu geeignete Apparatur aus. Die Uberfiihrung dieser 
Methode in die Praxis, die zuerst bei den Interessenten heftigen Wider- 
spruch eriuhr, ist seither i n  einer Reihe von Stiidten vor sich ge- 
gangen. 

Eine posthume Genugtung eriuhr eine andre Anregung Weyls. 
Im Hinblick auf die ghnstigen Erfahrungen in andren groBen Stiidten 
hrrtte er zum ersten Male schon 1891') angeregt, den Winterschnee 
von den StraBen auch i n  Berlin, statt ihn viele Kilometer weit hinaus- 
fahren und vor der Stadt abladen zu lasseo, kurzer Hand in die 
Wasserliiufe resp. die StraBenkaniile zu werfen, und auf diesen Vor- 
schlag kam er dann spiiter') wiederholt zuruck, ohne da13 es ihm 
aber gelang, die Widerstiinde der mal3gebenden stiidtischen Person- 
lichkeiten zu Uberwinden. Dann aber im letzten Winter, ein halbes 
Jahr nach Weyls Tode, konnte man i n  Berliner Zeituogen lesen, da13 
der Magistrat jetzt angefangen habe, die Schneemassen von den StraBen 
in die Kaniile werfen statt abfahren zu lassen. 

Fur alle diese Ideen und so manche andre agitierte er lebbaft 
durch Wort und Schrift und kam durch diese Tiitigkeit, sowie auch 
durch 'die viele Jahre von ihm bekleidete Stellung als Sekretiir des 
Berliner SVereins iiir iiffentliche Gesundheitspflege. mit zahlreichen 
Vertretern der wissenschaftlichen und praktischen Hygiene im In- und 
Auslande in persbliche Beziehungen, die ihm manche Mitgliedschaft 
und Ehrenmitgliedschaft auswiirtiger wissenschaftlicher Vereinigungen 

I) Th. Weyl, Studien zur StraBenhygiene, Jena 1893. 
') Gee.-Ing. 1898, Nr. 23. 



eintrug. Ebenso wurde er hiiufig i n  hygienischen Fragen durch Pri- 
vate und Behorden um -Gutachten angegangen. Von den Erlebnissen 
auf einer dieser Reisen pflegte er im Freundeskreise mit besonderem 
Vergntigen zu erziihlen. E r  war im Jahre 1896 als Gutachter nach 
Moskau Regangen, hatte daran eine Reise ins siidliche RuBland ge- 
schlossen und war so schlieBlich bis Konstantinopel gelangt. Hier 
war irgendwie den Hehtirden von der Ankunft des abendllndischen 
Hygienikers Mitteilung geworden und so nnbm man Gelegenheit, ihn die 
Teile der Stadt sehen zu lassen, wo Cholera und Pest am meisten zu 
wiiten ptlegen - wenn sie ie ganz autboren -, urn seinen Rat wegen 
moglicber Abhilte zu horen. Was er dort sah, hat er in einer kurzen 
Skizze im sTnga (vom 27. Juli 1'301) ver6ffentlicht; es ist geeignet, 
jedem Europiier die Haare zu Berge stehen zu machen. Auch vom 
Sultan, dem spater eotthronten Abdu l - I I amid ,  wurde er damals - es 
war kurz vor den beruchtigten Armeniermetzeleien - empfangen; er war 
aber vorher dabin instruiert worden, bei seinen Vorschliigen zurverbesse- 
rung der Zustlnde die Erwiihnung unterirdischer Kaniile sorgfiiltig zu 
vermeiden, weil dadurch bei dem argwohnischen Herrscher nur die 
Furcht vor Verschwiirungen und ~berfiillen geweckt und die Ausiiihrung 
dieser Projekte von vornherein unmiiglich gemacht werden wiirde. Seine 
RatscblHge wurden durch Verleihuog des tiirkischen Osmanid-Ordens 
honoriert, ob aber irgend etwas davon zur Ausfiihruog kam, ist nicht 
bekannt gewordeo. 

Es ist einleuchtend, dal3 die so gesammelten zahlreichen Kenntoisse 
und tatsachlichen Erfahrungen wiederum den Anreiz boten, sich dariiber 
liternrisch auszusprechen, und Weyl war wie wenige geneigt und im- 
stande, solcher Anregung Folge zu leisten. Die vielen Obersichten, 
Zusanimenstellungen und Vorschliige uber alle miiglichen Fragen aus 
der 6Efentlichen Gesundheitspllege, die in jenen Jahren seiner Peder 
entflossen, konnen hier nicht einzeln aufgezlhlt werden I), es sei n u r  
hingewiesen auf einige groBe Sammelwerke, fur die er den Plan auf- 
stellte, die geeignetsten Verfasver fur die einzelnen Kapitel anwarb, 
die Redaktion fiihrte und, als einer seiner fleiBigsten Mitarbeiter, wesent- 
liche Bruchteile selbst abiaSte. So entstand das grode BHandbuch 
d e r  Hyg ienea ,  das in erster Auflagea) zehn Bande umfaate und 
dessen rasch niitig gewordene zweite Auflage er zum groDen Teil noch 
selbst vorbereiten konnte; ferner das BHandbuch d e r  A r b e i t e r -  
k r l t n k h e i t e ~ a ~ ) ,  die a P o r t s c h r i t t e  d e r  Straf3enhygieneo:4) 
und die SAssan ie rung  d e r  S t a d t e  in  E i n  ze lda r s t e l lungen  j). 

1 )  Vergl. die ausfiihrliche Bibliographie von Dip1.-Ing. Bruno Weyl iin Jah- 
resbor. iiber Soziale Hygiene, Demographie u. Medicinalstrtistik, Bd. la ,  [ 19141. 

2) Jena 1896-1901, Supp1.-Bd. I-IV, 1901-1904. 
4) Jena 1901. 5, Leipzig 1906-1907. 

9 Jenn 1908. 
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Bei letzterer bildet der von ihm selbst herriihrende Band uber Neapel 
gewissermaflen den Dank Weyls an diese Stadt fiir die vielen schonen 
Stunden, die er ihr verdankte. 

1895 habilitierte er sich an der Berliner Technischen Hochschule 
und las ein stark besuchtes Kolleg *Hygiene far Architekten und In-  
genienrer, noch mehr nber hefriedigten ihn die Vortriige iiber *Hygiene 
fur Verwaltungsbeamtea, die er jahrelang ale Dozent an der Vereini- 
gung fur staatswissenschaftliche Fortbildung hielt. Daneben hatte er 
einen stlndigen Arbeitsplatz im Laboraiorium, da die experimentelle 
Bearheitung chemischer Probleme ihn lebensliinglich feeselte. Da ge- 
schah es denn oft, daB er den Vormittag im Laboratorium verbrachte, 
nachdem er Forher zu Hause schon Korrekturen gelesen oder mit 
seioen Mitarbeitern korrespondiert hatte, am Nachmittag in einer 
offentlichen Bibliothek historischen Studien tiber hygienische Fragen 
oblag, dann einige Stunden als hochst anregender und amiisanter Ge- 
,sellschafter mit Freunden verbrachte oder wissenschaftlichen Ver- 
sammlungen beiwohnte und schliel3lich noch weit iiber Mitternacht 
a m  heimischen Stehpult wieder schriftlich tiitig war. Oberhaupt kann 
es kaum einen arbeitsfiihigeren und arbeitsfreudigeren Menschen geben, 
ale Theodor Weyl war, und es geharte sein ganzer Optimismus dazu, 
urn trotz der geringen iiuI3eren Erfolge, di'e zu erreichen ihm vergonnt 
war, immer - wenigstens nach auBen hin - den guten Humor zu 
behalten, der ihn seinen Freunden so wert machte. Nur gelegentlich 
rnachte sich eine bittere Empfindung in einer sarkastischen Bemer- 
kung Luft. 

Im Jahre 1911 erhielt er den Professortitel; ee hieS einige Male, 
daB er fur einen akademischen Lehretuhl der Hygiene in Frage ge- 
kommen sei, zur Verwirklichung aber ist keine dieser Hoflnnngen 
gediehen. 

Von den - meiat nur kurzen - Arbeiten auf chemischem Ge- 
biete, die Weyl in dieser letzten Periode seines Lebens veroffentlichte, 
seien noch genannt eine Notiz uber *Die Unterscheidung von Ozon, 
salpetriger Siiure und Wasserstoffsuperoxydal), sober die Einwirkung 
des Ozons auf schwefelhaltige KiSrper und Schwefele 3, *ober einen 
einfachen Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktsa8), sober das 
Verhalten von EiweiDkarpern zu Acetone'), saber Reduktionen mit 
amorphem Phosphoras); einige weitere Probleme, die ihn zulelzt be- 
schiiftigten, sind ungelast geblieben. Dazu traten von rein literarischen 
Arbeiten mehrere Biinde *Betriebsfiihrung stiidtischer Werkea 6, und 

3 Ch. 2. 26, 27 [1901]. 
9 B. 43, 508 [l910]; H. 65, 246 [1910]. 

6) Leipzig 1909-1911. 

1) Mit G. Erlwein, B. 81, 3158 [1899]. 
3) Ch. Z. 34, 488 [1910]. 
5) B. 89, 4340 [1906]; 40, 970, 3608 [1907]. 
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SEinzelschriften zur chemischen Tecbnologiecc I), an denen er nur nls 
Herausgeber beteiligt war, und eudlich als letztes groSes Geschenk 
an die auf dem Felde der organischen Chemie rrbeitenden Chemiker 
das dreibiindige Sammelwerk ablethoden d e r  o r g a n i s c h e n  Che- 
miea’), in dem er in Gemeinschaft mit einer Anzahl spezialistisch 
geschulter Mitarbeiter das ganze Gebiet der experimentellen Labora- 
toriums-Erfahrungen syetematisch in mustergultiger Weise zueammen- 
fabte. 

Ende Miirz 1913 muljte er krank mitten aus einer Besichtigungs- 
reise, die er fur eio Gutachten (uber den EinfluD des blethylalkohols 
ruf die Gesundheit der damit hantierenden Heimarbeiter) unternommen 
hatte, heimkehren. Ein schweres Leberleiden, das sich wohl schon 
lange unerkannt vorbereitet hatte, fesselta ihn an das Krankenzimmer 
und machte nach einigen sehr schweren Wochen am 6. Juni des 
gleicben Jahres dem Leben des hochbegabten und bis zum letzten 
Atemzuge tiitigen hlannes ein Ende. 

h’. Bornatein. 

I) Leipzig 1911. *) Leipzig ,1909-1911. 




