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FRITZ PREGL 
(1869- 1930). 

Am 27. Februar d. J. waren es 20 Jahre, seit,Fritz Pregl seine neuen 
Methoden der Mikro-elementaranalyse durch einen Vortrag in einer 
Sitzung der Deutschen Chemischen Gesellschaft einem weiteren Kreise 
von Fachvertretern bekannt gemacht bat. Die verhiiltnismiiBig kurze Zeit- 
spanne geniigte, daB diese Methoden heute bereits in die meisten Hochschul- 
und Forschungslabqratorien und auch in die Technik Eingang gefunden 
haben. Dem still wirkenden Schopfer und Bahnbrecher auf dem neuen 
Arbeitsgebiete der quantitativen organischen Mikro-analyse war es also noch 
vergonnt, an der Vervollkommnung und Ausbreitung seines Werkes durch 
vide Jahre mitzuwirken und auch zu sehen, wie rasch es sich ifber die ganze 
Welt ausbreitete, und welche gewaltige Auswirkungen sich daraus ergaben. 

Im Verlaufe einer an sich harmlosen Krankheit hat ihn ein plotzliches 
Versagen des Blutkreislaufes am 13. Dezember 1930 dahingerafft. Sein Tod 
kam fIfr alle seine Freunde iiberraschend schnell, da er ja vorher kaum einmal 
h a n k  gewesen war und sich bis in die letzten Wochen seine Arbeitsfreude 
und Schaffenskraft bewahrt hatte. Mit ihm verlor bterreich einen seiner 
bedeutendsten Forscher. 

Geboren zu Laibach am 3. September 1869 als Sohn eines Beamten der 
deutschen krainischen Sparkasse verlor Fritz Pregl schon friihzeitig seinen 
Vater. Seine strenge, aber fitrsorgliche Mutter lie13 ihrem einzigen Rinde 
eine sorgfdtige Erziehung angedeihen. Pregl besuchte in Laibach das Deutsche 
Gymnasium und bezog im Jahre 1887 die Universitat Graz, um sich dem 
Studium der Medizin zu widmen. Hier vollendete er au& seine Studien und 
wurde im Jahre 1894 zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert. 

W o n  als Student entwickelte er weit iiber den Durchschnitt reichende 
Fiihigkeiten, so dal3 mehrere seiner k h r e r  auf ihn aufmerksam wurden. Der 
damnlige Physiologe Alexander Rol le t t  bestellte ihn daher schon vor 
Vollendung der Studien zum Assistenten und hat a d  ihn den nachhaltigstea 
EinfluB genommen. Unter seiner Leitung erhielt Pregl eine grhdliche Aus- 
bildung in der Physiologie. In dieser Stellung, die ihn auI3erordentlich be- 
friedigte, weil im Institute nicht nur . h e  rege wissenschaftliche Tatigkeit 
herrschte, sondern auch seine Vorliebe fiir methodische Probleme bei den 
physiologischen Experimenten eine besondere Forderung erfuhr, blieb er 
y Jahre. Von Anfang an d g t e  er mehr Neigung fiir die CbRmiSche &it8 der 
physiologic, Daher bes%ftigte, er sich schon in seinen Erstlingsarbeiten 
neben anderen vorwiegend mit chemisch-physiologishen Fragen, so z. B. mit 
der Gewinnung, den Bigenschaften und Wirkungen des Darmsaftes vam 
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Schafe, der Darstellung und den Reaktionen der Cholsaure und besonders 
eingehend mit den Ursachen der hohen Werte des C/N-Quotienten des 
normalen menschlichen Harnes. Mit diem Arbeit habilitierte er sich im 
Jahre 1899 f i i r  Physiologie. 

Zwecks griindlicher chemischer Ausbildung begann er in dieser Zeit 
Chemie zu studieren, wozu er WON auch durch den freundschaftlichen 
Verkehr mit Zdenko Skraup,  dem damaligen Vorstand des Chemischen 
Institutes angeregt wurde, unter dessen Leitung er dann eine Arbeit uber die 
Acetylierung der loslichen Stake ausfiihrte. Als durch den Tod seines Lehrem 
Rollett  im Jahre 1903 die khrkanzel fiir Physiologie venvaist war, wurde 
Pregl mit der Stellvertretung bis zur Neubesetzung durch seinen dteren 
Freund Oskar 2 0 t h  betraut und zum a. 0. Professor ernannt. 

Um sicb eine no& griindichere und umfassendere Ausbildung aus Chemie 
zu erwerben, begab sich.Preg1 im Herbst 1904 auf eine einjiihrige Studienrek 
nach Deutschland. Nachdem er ein Semester bei G. Hiifner in Tiibingen 
gearbeitet und eine Abhandlung iiber die Kohlenoxyd-Verbindung des 
Blutfarbstoffes fertiggestellt hatte, ging ex fiir kurze Zeit zu Wilhelm 
Ost wald nach I,eipzig. um verschiedene Methoden der physikalischen Chemie 
kennen zu lernen, und dann zu Emir Fischer nach Berlin, wo er in freund- 
schaftlichen Verkehr zu E. Abderhalden trat und mit ihm zusammen die 
Hydrolysenprodukte des krystallisierten Eier-Albumins, sowie die chemische 
Natur eines im normalen menschlichen Ham vorkommenden, schwer dialy- 
sablen Eiweil3-Abkommlings studierte. Seine chemische Tatigkeit bei Fischer 
und die Anregungen, die er dort erhielt, z a t e  er zu den wertvollsten seines 
&bens. 

Nach seiner Riickkehr nach Graz trat Pregl im Herbst 1905 bei K. B. 
Hofmann am Medizinisch-chemischechen Institute als  Assistent ein und erhielt 
bald darauf einen Lehrauftrag fiir physiologische Chemie. Hier widmete 
er sich besonders dem Chemie-Unterricht far Mediziner und entfaltete a u k -  
dem eine rege wissenschaftliche Tatigkeit, insbesondere auf dem Gebiete 
der Gallensauren, zu deren Darstellung und Isolierung er wertvolle Beitriige 
lieferte, nachdem es ihm schon vorher als erstem gelungen war, die Desoxy- 
cholsaare rein darzustellen. Auch die Frage der Konstitution der Gallen- 
sauren stellte er schon damals durch Aufstellung der hypothetischen Formel 
fiir ein Abbauprodukt zur Diskussion. Andere seiner Arbeiten, die durch 
seine Tatigkeit auf dem Gebiete der EiweiS-Chem!e bei Emil Fischer 
angeregt waren, beschiiftigten sich mit den Bausteinen mehrerer EiweiB- 
korper. Die Konstruktion verschiedener Laboratoriums-hate zur Extrak- 
tion von warigen Liisungen, zum Trocknen im Vakuum und insbesondere 
der Bau eines automatisch regulierbaren und zeitsparenden Verbrennungsofen 
ZUI Elementaranalyse zeigen wiederum Pregls Vorliebe fiir methodische 
Probleme. 

Im Jahre 1910 folgte Pregl einem Rufe als Ordinarius an das Medizinisch- 
chemische Institut der Universitat Innsbruck als Nachfolger von Lo bisc h. 
Auch hier l i d  ex es sich in erster Linie angelegen sein, den Unterricht der 
Mediziner aus Chemie durch Schaffung eines entsprechenden aungs-bbo-  
ratoriums zu fordern. Seine 3-jiihrige Tatigkeit in Innsbruck gehort zu den 
fruchtbarsten seines kbens. Dort entstand in den Grundziigen sein g r o k  
Lebenswerk, die quant i ta t ive  organische Mikro-analyse, die seinem 
Namen Weltgeltung verschaffte. Auf dieses neue Arbeitsgebiet w d e  er 
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aus Mangel an Material bei seinen Gallensaure-Forschungen, vor allem bei 
der AdkEirung der chemi&n Zusammensetzung der Choloidansaure ge- 
driingt. Die ersten Versuche in dieser Richtung hatte er bereits im Jahre 
1909 in Graz begonnen. Indem er sich zunachst der Bestimmung des Kohlen- 
stoffs und Wasserstoffs mit Substanz-Einwaagen von etwa 10 mg zuwandte, 
beschritt er fast vollkommenes Neuland, ein Arbeitsgebiet, das so ganz seinem 
Wesen und seiner Begabung entsprach. Eine besondere manuelle Geschick- 
iichkeit und Meisterschaft im Glasblasen ermoglichten es ihm, die fiir die 
Mikro-methoden erforderlichen Apparate selbst zu bauen. Bis zum Ende 
des Jahres 1911 hatte er die sich gestellte Aufgabe, fur die Elementaranalyse 
Methoden mit wesentlich geringeren Substanz-Einwaagen zu schaffen, im 
allgemeinen erreicht. Im damaligen Zeitpunkte waren bereits durchfiihrbar: 
die Bestimung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs mit 7-13 mg Einwaage, 
des Stickstoffs nach Dumas und nach Kjeldahl, sowie der Halogene und 
des Schwefels nach dem Verfahren von Carius mit etwa 5-10 mg Substanz. 
S i n  weiteres Streben ging nun dahin. die Methoden so zu vervollkommnen, 
.da8 sie auch bei mittelm23iger Geschicktichkeit leicht erlernt werden konnen. 
An Stelle der zuerst geiibten empirischen Schnellmethode zur Bestimmung 
des Stickstoffs nach Dumas schuf er eine exakte gasvolumetrische Bestim- 
mung, die so einfach ist, d.& sie die Makro-methode bald vollig verdr5ngt 
haben wird, sowie eine neue bequeme Methode zur Bestimmung der Halogene 
und des Schwefels. Auch fiir die Ermittlung von Atomgruppen in organischen 
Verbindungen arbeitete er damals s&on Verfahren aus, so da13 die quantitative 
Bestimmung der Methoxyl- und Methylimidgruppen, sowie der Carboxyl- 
gmppen mit Einwaagen vou nur 2-5 mg durchfiihrbar wurden, und schliel3- 
lich machte er damals die ersten erfelgreichen Versuche zur Mikro-Bestimmung 
des Molekulargewichts aus der Siedepunkts-Erhijhung. In diesem Zusammen- 
hange sei besonders darauf hingewiesen, daB es Pregls bleibendes Verdienst 
ist, gleich bei Beginn seiner Arbeiten in der quantitativen Mikro-analyse 
erkannt zu haben, ddfi seine Pliine mit den bis dahin verwendeten Mikro- 
waagen, die eine aul3erordentlich geringe Tragfiihigkeit besahn, nicht durch- 
fiihrbar wiiren. Er fand in der von Kuhlmann (Hamburg) gebauten ,,Probier- 
waage fiir Edelmetalle", fiir wdche eine Genauigkeit der Wagung von 0.01 
bis 0.02 mg garantiert war, ein Instrument, das bei Belastungen bis zu 
20 g noch Wagungen mit einer Genauigkeit von fo.oor mg &fit. Ohne 
diese Waage ware die quantitative organische Who-analyse in ihrer heutigen 
Gstaltung unmoglich gewesen. 

Besonders vie1 Zeit und Miihe beanspruchte die Vervollkommnung der 
Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs. WZhrend Pregl in den 
ersten Jahren sich hierfifr des sog. Quecksilber-Gasometers bediente, der 
allerdings den Vorteil hatte, daB die Verbrennungsgase neuerlich durch das 
Verbrennungsrohr geschickt werden konnten, dessen Handhabung jedoch 
besondere sung erforderte, begann er im Herbst 1912 Versuche, urn den 
Gasometer durch die Mariottesche Flasche zu ersetzen, und ruhte nicht 
.&ex, als bis er auch in dieser Richtung einen vollen Erfolg erzielt hatke. 
Da auch die bisher angewendeten Absorptions-Apparate nicht vollig be- 
friedigten, ersetzte er sie durch die seither in Verwendung stehenden, leicht 
z u  handhabenden Apparate mit Schliff und Natronkalk-Fiillung und so 
g e h g  es ihm, eine Methode zu schaffen, mit der trotz Herabsetzung der 
Sinwaage auf 3-5 mg exakte Resultate zu erzielen sind. 
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Im Herbst 1913 folgte Pregl einem Rufe an das Medizinisch-chemisehe 
lnstitut der Universitat Graz als Nachfolger H o f m a n n s. Diesem Rufe leistete er 
um so lieber Folge, als er nicht nur bei seinen Kollegen in Graz einstimmiges 
Vertrauen fand, sondern dort auch eine ihm lieb gewordene, bedeutend 
p o k e  Arbeitsstatte erhielt. Hier setzte er seine Forschungen fort. Noch 
inimer hielt Pregl mit einer auch weiteren Kreisen zugiinglichen Veroffent- 
lichung seiner umfangreichen Ergebnisse zurfick; denn, abgesehen von einer 
Mittdung uber die in den ersten mei Jahren erreichten, vielfach uberholten 
Erfolge in Abderhaldens Handbuch der biologischen Axbeitsmethoden, 
Band V (1912). batte er nur dwch drei Experimentalvortriige in Berlin und 
Wien die Fachkreise iiber seine Mikro-methoden orientiert. Er li& sich eben 
von dem Gedanken leiten, lieber alle mijglichen Schwierigkeiten und Fehler- 
quellen vorher genau zu studieren und moglichst einwandfreie Methoden 
in einheitlicher Darstellung zu bringen, als sich in einzelnen Veroffentlichungen 
zu verlieren. AuBerdem schien ihm die persiinliche Unterweisung von Schiilem 
und Fachgenossen von grol3ter Wichtigkeit zu sein, um dariiber GewiBheit 
zu erlangen, ob die Methoden auch in den Hiinden anderer sich bewiihren, 
Aus diesen gelegentlichen Unterweisungen entwickelten sich in der Folge 
regelnd3ig a gehaltene Kurse uber die quantitative organische Mikro-analyse,. 
die d o n  von vielen Hunderten von Faehgenossen aus der ganzen Welt 
besucht wurden. Sie haben in erster Linie d&m beigetragen, daI3 Pregls 
Methoden verhaltnisdig rasch Verbreitung fanden und daJ3 das MiB 
trauen, welches man begreiflicherweise anfangs der Mikro-elementaranalyse 
entgegengebracht hatte, rasch zu schwinden begann. Erst auf Grund der 
zahlreichen Erfahrungen, die bei diesen Unterweisungen gesammelt m d e n ,  
entschloS sich Pregl, die Ergebnisse seiner Fordungen in einer Mono- 
gr aphie ilber quantitative organische Mikro-analyse niederzulegen, die im 
Jahre 1917 bei Springer (Berlin) erschien, und wel&er in den Jahren 1923 
und 1930 die zweite und dritte Auflage folgten. In dem Buch, das sich durch 
eine flidende und klare Darstellung auszeichnet, zeigt Pregl, welch dornen- 
vollen Weg er bei der Ausarbeitung mancher Mkthoden gehen mate .  

Die fiberragenden kistungen in der quantitativen organischen Mikro- 
analyse fanden zunachst seitens der Wiener Akademie der Wissen- 
schaften k e  adere  Anerkennung durch Erteilung des Lieben-Preises 
f a r  Chemie an Pregl(1914). dann durch Verleihung des Philosophischen 
Ehren-Doktorats der Universitat Gottingen (1920) und schli&lich durch 
die Erteilung des Nobel-Preises fiir Chemie im Jahre 1923. Pregls Ver- 
fahren bedeuten ja doch den grol3ten Fortschritt auf dem Gebiete der orga- 
nischen Elementaranalp seit Liebigs Zeiten. Die Akademie der Wissen- 
schaften in  Wien w a t e  ihn zu ihrem korrespondierenden Mitglied (1921), 
die Deutsche Chemische Gesellschaft zum auswartigen Ausschul3- 
mitglied fiir die Jahre 1924 bis 1926. Die Stadt Graz, die ihm zur d t e n  
Heimat gewoiden war, und an der er so sehr hing, daI3 er mehrere ehrenvolle 
Berufungen nach Berlin und Wien ablehnte, ehrte k e n  grohn S o h  durch 
Verleihung des Ehrenbiirger-Rechtes anliil3lich seines 60. Geburtstages, die 
Republik Osterreich durch die Verleihung des grohen Ehrenzeichens. 

Die Auswirkungen der Mikro-methoden auf die versehiedensten 
Teilgebiete der Chemie und andere naturwissenschaftliche Forschungsgebiete 
i m einzelnen auseinanderzusetzen, ist heute wohl nicht mehr notig. Fr ie  dr  i c h 



E m i c h  fdt sie in dem F e s t g d ,  den er im Namen der Schriftleitung und 
des Verlages der ,,Mikro-chemie" Pregl zurn 60. Geburtstage gewidmet hat, 
kurz zusammen, indem er sagt: ,,k Ausbau der Mikro-methoden, an dern 
Sie den hervorragendsten Anteil haben, hat eine urspriinglich kaum geahnte 
Reihe von Auswirkungen gehabt, Auswirkungen, die selbst in unserer an 
grol3en Entdeckungen und Erfindungen so reichen Zeit allgemeine Bewunde- 
rung erregen miissen. Unzihlige Untersuchungen rein wissenschaftlicher, 
physiologischer, medizinischer und technixher Richtung sind seit Einfiihrung 
der Mikro-analyse iiberhaupt erst ermoglicht worden, und die Zahl der Ar- 
beiten, deren Durchfiihrung Ihre Methoden erleichtert haben, geht wohl 
in die Tausende." ,,Die Ersparnisse an Material, Zeit und Miihe haben das 
Tempo des Fortschrittes der Wissenschaft erheblich beschleunigt, und die 
Mikro-methoden sind langst zu einem unentbehrlichen Riistzeug des Chemikers 
geworden." 

Fern von wissenschaftlicher Einseitigkeit hat Pregl noch andere wichtige, 
wissenschaftliche und praktische medizinische Probleme gefordert. Sein Ver- 
stiinindnis fiir letztere stammt noch aus der Zeit, als er neben seiner Tatigkeit 
a ls  Assistent am Physiologischen Institut durch Jahre praktische Augen- 
heilkunde betrieb. Er  verfeinerte und vereinfachte das Dialysier-Verfahren 
zurn Ferment-Nachweis nach Abderha lden  und schuf hierfilr in Gemein- 
schaft mit Max De Crinis eine neue Methode unter Beniitzung des Pul f -  
richschen Eintauch-Refraktometers, so da13 diese Reaktion nunmehr mit 
wenigen lkopfen Serum ausfiihrbar ist; er schuf ferner eine einfache Methode 
zur Untersuchung der funktionellen kistungen beider Nieren und bereicherte 
den Arzneischatz durch die nach ihm benannte Jodlosung,  die als mildes, 
aber hoch wirksames Desinfektionsmittel fiir die verschiedensten Zwecke in 
der medizinischen Praxis, insbesondere in der Chirurgie Verwendung findet. 
Seinen klinischen Kollegen war er ein stets uneigenniitziger Ratgeber in 
medizinisch-chemischen Fragen. 

Pregl war im Grunde seines Herzens ein giitiger Mensch. Wenn es sein 
m d t e ,  war er aber von unbeugsamer Energie und harter Konsequenz. Neben 
stillem Ernst zeichnete ihn in den Mdestunden eine ungebundene Frohlich- 
keit und Bereitwilligkeit zu Scherz und Frohsinn aus. Jhm war ein treffender, 
oft sarkastischer Witz eigen. Als junger Mann naturbegeistert und sport- 
gewandt, war er ein eifriger Bergsteiger und Radfahrer. Jahr fiir Jahr zog es 
ihn nach dem Siiden an die von ihm heil3 geliebte Adria. Noch in den letzten 
Jahren seines I,ebens widmete er sich mit Begeisterung dem Autosport. 
Trotz aller Ehrungen, die ihm seine wissenschaftlichen Leistungen brachten, 
blieb er zeit seines Lebens der einfache, nimmer miide Berater, Helfer und 
vaterliche Freund seiner Schder und Untergebenen. 

Die akademische Jugend hatte an Pregl einen hervorragenden Lehrer, 
der die Vorlesungen durch seine Eqerimentierkunst und humorvollen Be- 
merkungen stets spannend und interessant zu gestalten d t e .  Aderdem 
verdankt sie ihm in erster Linie die Schaffung der Deutschen  Hochschul-  
messe (Mensa) in der Zeit der argsten wirtschaftlichen Not nach dem Kriege. 
Wduend des Krieges selbst entfaltete er als Landsturm-Oberstleutnant- 
Ingenieur eine umfassende und wichtige Berater-Tatigkeit in Fragen der 
Landesverteidigung. 
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Pregls grol3es Pflichtbewufitsein brachte es mit ,sich, daB er trotz seiner 
umfangreichen Tatigkeit als Forscher und Y.,ehrer doch no& Zeit fand, sich 
der Fakdtat und dem akademischen Senate in d e n  entscheidenden Fragen 
ganz zur Verfilgung zu stellen. Daher genoL3 er auch das grofite Vertrauen 
seiner Rollegen. die ihm im Jahre 1916/17 die Wiirde eines Dekans und 
im Jahre 1921/22 die eines Rektors verliehen. 

El. Lieb. 


