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Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Entwicklung des chemisch-pharmazeutischen Privatinstituts von Franz Wilhelm Schweig-
ger-Seidel (1795±1838) in Halle darzustellen. Das Institut wurde 1829 gegruÈndet. Sechs Briefe von Johann Salomo Chris-
toph Schweigger (1779±1857) und Franz Wilhelm Schweigger-Seidel an Johann BartholomaÈus Trommsdorff (1770±
1837) liefern neue detaillierte Informationen zum Institut Schweigger-Seidels und zu seiner Biographie, speziell zu seiner
Herkunft und seiner TaÈtigkeit als Apotheker. Daneben kann das AdoptivverhaÈltnis zwischen ihm und Johann Salomo
Christoph Schweigger erstmals richtig dargestellt werden.

The private pharmacy institute of Franz Wilhelm Schweigger-Seidel (1795±1838) in Halle

The aim of this paper is to describe the development of the chemical-pharmacist institute of Franz Wilhelm Schweigger-
Seidel (1795±1838) in Halle. The institute was founded in 1829. Six letters by Johann Salomo Christoph Schweigger
(1779±1857) and Franz Wilhelm Schweigger-Seidel to Johann BartholomaÈus Trommsdorff (1770±1837) present new
detailed information on the institute of Schweigger-Seidel and on his biography, especially on his descent and on his
work as a pharmacist. Besides it was possible to show the family links between him and J. S. Chr. Schweigger resulting
from adoptation in a correct way for the first time.

1. Einleitung

Das Privatinstitut von Franz Wilhelm Schweigger-Seidel
(Abb. 1) war bereits mehrfach Gegenstand historischer
Analysen [1±5] und ist zugleich als VorlaÈufer des Fach-
bereiches Pharmazie der Martin-Luther-UniversitaÈt Halle
bezeichnet worden. Auch zu Leben und Werk Schweig-
ger-Seidels existieren einige Arbeiten [6, 7]. Ein Brief von
Johann Salomo Christoph Schweigger (1779±1857,
Abb. 2) [8], der in der Literatur meist faÈlschlich als Stief-
vater Schweigger-Seidels bezeichnet wurde, sowie fuÈnf
Briefe Franz Wilhelm Schweigger-Seidels an den Erfurter
Apotheker und Hochschullehrer Johann BartholomaÈus
Trommsdorff (1770±1837) [9±13], die gegenwaÈrtig fuÈr
die Edition in der Acta Historica Leopoldina vorbereitet
werden, erlaubten indessen neue Einsichten. Sie vermitteln
einerseits neue Erkenntnisse zur Herkunft und zur Biogra-
phie Schweigger-Seidels und enthalten andererseits auch
detaillierte Angaben zu dessen Pharmazeutischem Institut.

2. Herkunft und wissenschaftlicher Werdegang

Der GruÈnder des Hallenser Pharmazeutischen Privatinstitu-
tes Franz Wilhelm Seidel wurde am 16. Oktober 1795 als
Sohn des Privatlehrers Carl August Gottlieb Seidel
(1754±1822) in Weiûenfels geboren. 1797 siedelte die Fa-
milie nach Dessau uÈber. Der Vater hatte an der UniversitaÈt
Leipzig von 1772 bis 1775 Theologie und ¹Humanoraª
studiert und im Anschluû daran als Privatlehrer in ver-
schiedenen StaÈdten gewirkt. In Dessau, wo er zunaÈchst als
¹Privatgelehrterª lebte, erhielt er 1800 eine Stelle als Leh-
rer und fuÈnf Jahre spaÈter als Inspektor der Herzoglichen
ToÈchterschule. 1818 schied er aus KrankheitsgruÈnden aus
dem Dienst aus. Carl August Gottlieb Seidel war neben
seinem Wirken als Lehrer auch schriftstellerisch taÈtig und
gilt in der Literaturwissenschaft als ausgesprochener Viel-
schreiber. Zwischen 1780 und 1820 erschienen von ihm
80 BaÈnde, darunter Schauspiele, Novellen, ErzaÈhlungen,
Volksgeschichten, Romane, Reisebeschreibungen sowie
paÈdagogische und autobiographische Schriften [14, 15].
Franz Wilhelm Seidel wuchs somit in einem geistig anre-

genden Elternhaus auf, und seine spaÈtere erfolgreiche Be-
taÈtigung als Fachschriftsteller duÈrfte daher ¹als vaÈterliches
Erbtheil auf ihn uÈbergegangenª sein. Bei der in der bio-
graphischen Literatur erwaÈhnten ¹FuÈrstlichen Haupt-
schuleª, die Franz Wilhelm Seidel in Dessau besuchte,
handelte es sich um ein Gymnasium, dessen Rektor Georg
Ulrich Anton Vieth (1763±1836) sich spaÈter lobend uÈber
den ehemaligen SchuÈler Seidel aÈuûerte [16, 17]. Nachdem
er die ¹Hochschulberechtigungª erworben hatte, begann
Seidel 1811 in der Apotheke ¹Zum weiûen Adlerª in
Leipzig seine pharmazeutische Ausbildung; die Apotheke
sollte spaÈter durch Theodor Fontane (1819±1898) ¹litera-
rische BeruÈhmtheitª erlangen [18]. Nach beendeter Lehr-
zeit konditionierte Seidel 1815 in Merseburg, Dessau,
Chemnitz und MuÈnchen. In einem Brief an Trommsdorff
bekannte er, daû er ¹uÈber volle neun Jahre wirklich prakti-
scher Pharmaceut war . . .ª [9].
Finanziell unterstuÈtzt von seinem Bruder begann Franz
Wilhelm Seidel 1820 an der UniversitaÈt Halle das Studium
der Medizin und der Naturwissenschaften. Zu seinen Leh-
rern zaÈhlte hier u. a. der Professor der Physik und Chemie
Johann Salomo Christoph Schweigger (1779±1857), des-
sen Zuneigung sich Seidel schnell erwarb. Schweigger, der
zu dieser Zeit gemeinsam mit dem Professor der Techno-
logie Johann Ludwig Georg Meinecke (1781±1823) das
¹Journal fuÈr Chemie und Physikª herausgab, beauftragte
Seidel mit der Erarbeitung des Registers fuÈr das Jahr
1820. Daneben unterstuÈtzte Seidel auch Johann Samuel
Ersch (1766±1828) bei der Herausgabe des ¹Handbuchs
der deutschen Literaturª, indem er den Band uÈber die Na-
tur- und Gewerbekunde bearbeitete [16, 17].
Im Herbst 1821 wurde August Friedrich Schweigger
(1783±1821), Professor der Botanik an der UniversitaÈt
KoÈnigsberg, ermordet. Sein Bruder Johann Salomo
Christoph Schweigger uÈbernahm es, das VermaÈchtnis des
Toten zu erfuÈllen, der gebeten hatte, seinen Nachlaû einem
ausgezeichneten Studenten zu uÈberlassen. Schweigger ent-
schied sich fuÈr Seidel, der neben seinen literarischen
Arbeiten bereits einige AufsaÈtze fuÈr sein ¹Journal fuÈr Che-
mie und Physikª verfaût hatte [19]. Seidel uÈbernahm den
Nachlaû, insbesondere die BuÈcher, waÈhrend er die Pflan-
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zensammlung an die UniversitaÈt KoÈnigsberg verkaufte. Im
Sinne einer Adoption fuÈhrte er fortan ¹mit landesherrlicher
Erlaubnisª den Namen des Verstorbenen und nannte sich
nun Schweigger-Seidel. Er zog auûerdem in das Haus von
Johann Salomo Christoph Schweigger, der ¹ihn gleichsam
als Sohn seines verewigten Brudersª betrachtete [16, 17],
was wohl dazu fuÈhrte, daû Schweigger-Seidel gelegentlich
als sein Adoptivsohn angesehen wurde [7]. In seinem
Brief an Trommsdorff spricht Schweigger indessen aus-
druÈcklich von seinem ¹Adoptiv-Neffenª [8].
Schweigger-Seidel, der eine Assistentenstelle am Chemi-
schen Institut seines Adoptivonkels erhielt, wurde 1824
mit der Arbeit ¹De februm aestivalium origine atque natu-
raª promoviert. Um seine Approbation als Arzt erhalten
zu koÈnnen, absolvierte er anschlieûend in Berlin den prak-
tisch-medizinischen Kurs sowie das muÈndliche Examen.
1825 lieû er sich in Halle als praktischer Arzt nieder. Ein
Jahr spaÈter habilitierte er sich mit der Arbeit ¹Prolusiones
ad chemiam medicamª und hielt danach Vorlesungen zur
pharmazeutischen Chemie an der UniversitaÈt Halle [20].
In seinen wissenschaftlichen Arbeiten war Schweigger-
Seidel in besonderer Weise um eine enge Verbindung zwi-
schen Medizin, Pharmazie und Chemie bemuÈht.
1826 verstarb der Hallenser Apotheker und Professor Georg
Heinrich Stoltze (1784±1826) an einem langjaÈhrigen
¹BrustuÈbelª. Stoltze war nicht nur von 1821 bis zu seinem
Tode Herausgeber des ¹Berlinischen Jahrbuchs fuÈr die Phar-
macieª, sondern zugleich Administrator der beruÈhmten Wai-
senhausapotheke zu Halle gewesen, deren Laboratorium er
fuÈr seinen akademischen Unterricht genutzt hatte [21, 22].
Schweigger-Seidel bewarb sich um die Stelle des Admini-
strators, erhielt diese aber nicht, da ihm mit Georg Ludwig
Hornemann (1793±1873) ein anderer Bewerber, der zwar
wie Poeckern berichtet [21] weniger qualifiziert, dafuÈr aber
ein Verwandter des Verstorbenen war, vorgezogen wurde.
Mit Stoltze verlor die UniversitaÈt aber gleichsam einen
Hochschullehrer, der sich fuÈr die Pharmazie eingesetzt und
sie zudem mit der Medizin verbunden hatte. Da Schweig-
ger-Seidel Stoltze schon waÈhrend dessen Krankheit ver-
treten hatte, beabsichtigte er, die pharmazeutischen Lehr-
veranstaltungen fortzusetzen.

3. GruÈndung des pharmazeutischen Institutes

1827 richtete Schweigger-Seidel einen Antrag an das Mi-
nisterium der geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-
angelegenheiten zur Errichtung eines pharmazeutischen
Instituts. Dieser wurde jedoch abgewiesen. In dem u. a.
von Christoph Wilhelm Hufeland (1762±1836) unterzeich-
neten Votum hieû es: ¹Keiner Preuûischen UniversitaÈt,
folglich auch nicht Halle, fehle es an der erforderlichen
Gelegenheit zur wiûenschaftlichen Ausbildung fuÈr Phar-
mazeutenª. Zugleich wurde bemaÈngelt, daû das von
Schweigger-Seidel einzurichtende Institut ¹fast ausschlie-
ûend auf den rein wissenschaftlichen Unterricht be-
schraÈnktª waÈre und keine Apotheke fuÈr den praktischen
Unterricht zur VerfuÈgung stehe [4].
Davon unbeirrt lehrte Schweigger-Seidel an der Universi-
taÈt dennoch weiter, wie aus dem Brief seines Adoptivon-
kels aus dem Jahre 1828 an Trommsdorff hervorgeht, in
dem es heiût: ¹Es waÈre zu wuÈnschen, daû der Herr Mini-
ster auf ihn aufmerksam wuÈrde. Allerdings ist derselbe seit
Anfang dieses Jahres Professor extraordinarius, aber ohne
Besoldung, ohnerachtet er drei Jahre lang als der einzige
an hiesiger UniversitaÈt Pharmacie las und zuletzt vor 21
ZuhoÈrern, waÈhrend 10 am chemischen Laboratorio taÈglich
zwei Stunden arbeiten, wie solches eben im gegenwaÈrtigen

halben Jahre der Fall ist. Dieû will doch etwas sagen, da
nach der letzten ZaÈhlung blos 59 Mediciner hier studieren
(Chirurgen mit eingerechnet) weil Berlin durch seinen
Cursus mit Gewalt die Mediciner an sich zieht. Aber waÈh-
rend es in Berlin junge MaÈnner so leicht haben, emp-
fohlen zu werden und schnell zu Einstellungen gelangen:
so befinden sich auch die vorzuÈglichsten jungen Docenten
auf ProvinzialuniversitaÈten in einer so schlimmeren Lage,
je mehr blos einzelne Schulen sich geltend zu machen
suchen.ª [8]
In dieser Zeit wandte sich Schweigger-Seidel auch erst-
malig brieflich an Trommsdorff. Schweigger-Seidel uÈber-
sandte diesem den bereits erwaÈhnten Band ¹Literatur der
Mathematik, Natur-und Gewerbskunde mit Inbegriff der
Kriegskunst und anderer KuÈnste auûer den SchoÈnenª, der
als Teil des ¹Handbuches der deutschen Literatur seit der
Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf die neueste Zeitª von
Johann Samuel Ersch erschienen war [23].
GemaÈû den Gepflogenheiten der damaligen Zeit verband er
dies mit seiner ErgebenheitserklaÈrung: ¹Seit meiner Lehre
als Apotheker habe ich Erfurt immer mit einer gewissen Ehr-
furcht genannt ±± von dort aus ging besonders der neuere
Aufschwung aus, den die Pharmacie gewonnen; und nicht
bloû in den JahrbuÈchern der Pharmazie, sondern auch in
denen der Chemie wird der Name Erfurts mit seinem
Trommsdorff und seinem Buchholz stets einen der ersten
PlaÈtze einnehmen, wenn auch einige Herren in ihrer Selbst-
sucht vergessen sollten, oder aus Mangel an litterarischer
Kenntniû nicht wissen sollten, auf wessen Schultern sie zu
der Stufe emporklimmten, auf welcher sie stehen.ª [9]
BezuÈglich seines Buches bemerkte er im Tone allzu gro-
ûer, aber damals durchaus uÈblicher Bescheidenheit: ¹Ich
lege dem beiliegenden Werke keinen andern Werth bei, als
den des Fleiûes. In der Vorrede werden Sie Andeutungen
finden, wie es entstand, und Andeutungen, daû ich das
Mangelhafte meiner Arbeit sehr wohl kenne. Doch hoffe
ich sie soll Nutzen bringen, trotz allen MaÈngeln, die theil-
weise wohl einige Entschuldigung verdienten, wenn man
wuÈûte, wie der Druck des Lebens vielgestaltig auf mir
lastete bei der Bearbeitung jenes Buches und zum Theil
noch lastet. Mein Muth aber waÈchst mit dem Drucke. Zu
den schmerzlichsten UnfaÈllen, welche mich waÈhrend die-
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Abb. 1: Bildnis Franz Wilhelm Schweigger-Seidels [Orig. Bildersammlung
der Martin-Luther-UniversitaÈt Halle-Wittenberg]



ser Arbeit trafen gehoÈrt der Tod meines Freundes, des
trefflichen Ersch als das Werk eben beendigt war.ª [9]
1828 schloû Trommsdorff seine ¹Chemisch-physikalisch
und pharmazeutische Pensionsanstaltª, die er seit 1795 un-
ermuÈdlich betrieben hatte und die als eine erste ¹wissen-
schaftliche Schuleª in der Pharmazie bezeichnet werden
kann [24]. Im 17. Band seines ¹Neuen Journals der Phar-
macieª aus dem Jahre 1828 verwies Trommsdorff aus-
druÈcklich darauf, daû ¹Herr Prof. Schweigger-Seidel in
Halle eine pharmaceutische Lehranstalt daselbst begruÈn-
denª wird [25]. Dies lieû Schweigger-Seidel hoffen, daû
nunmehr guÈnstigere Bedingungen fuÈr einen erneuten Vor-
stoû zur GruÈndung eines pharmazeutischen Institutes be-
stuÈnden, weshalb er im September 1828 sich wiederum an
das Kultusministerium wandte. UnterstuÈtzt wurde er dabei
besonders durch seinen Adoptivonkel Schweigger, der
dem Minister von Altenstein mehrfach schrieb [4]. Der
Minister beantragte am 28. Februar 1829 schlieûlich die
Einrichtung des Institutes in Halle. Der preuûische KoÈnig
genehmigte den Antrag und gewaÈhrte Schweigger-Seidel
am 8. MaÈrz 1829 ¹zur ersten Einrichtung des pharmazeu-
tischen Institutsª 300 Taler als einmalige Beihilfe sowie
¹fuÈr die unentgeldliche Aufnahme unbemittelter Pharma-
ceuten in dieser Anstaltª pro Jahr 200 Taler [11].
Begeistert berichtete Schweigger-Seidel kurze Zeit spaÈter
Trommsdorff, der ihn, wohl von Schweigger aufgefordert,
in dieser Angelegenheit unterstuÈtzt hatte: ¹Seit Ostern ist
das Institut mit drei ZoÈglingen eroÈffnet, die mir natuÈrlich
wenig aÈuûere Vortheile gewaÈhren koÈnnen, aber das muÈh-
selige und arbeitsvolle GeschaÈft ihrer Unterweisung zu
einem erfreulichen machen. Und das ist gewiû, namentlich
fuÈr den Anfang, ein recht groûes GluÈck. Diese drei ZoÈg-
linge sind meiner Obhut auf das engste anvertraut. Sie
wohnen und essen bei mir ±± so wird jeder Augenblick,
selbst der der gewoÈhnlichen Unterhaltung oft ersprieû-

licher als stundenlanger Unterricht, und dieses enge Zu-
sammenleben uÈbt den erfreulichsten Einfluû auf den Geist
der jungen Leute aus.ª [11]
Zugleich bat er Trommsdorff um kritische Durchsicht sei-
nes Planes und der Statuten fuÈr sein Institut [26] und be-
kannte: ¹Dankbar werde ich jeden Ihrer aus langjaÈhrigen
Erfahrungen geschoÈpfter [!] Winke, die Sie mir wohl-
meinend geben werden, nuÈtzenª [11]. Aber auch private
Mitteilungen finden sich in diesem Brief, so schrieb
Schweigger-Seidel: ¹Anfangs Septembers werde ich nun
auch meine geliebte Braut heimfuÈhren, weil ich unter sol-
chen UmstaÈnden ohne Frau nun durchaus nicht existieren
kann [27]. Das liebe und dabei sehr anstaÈndige und
wirthschaftliche Wesen (auch zu jung ist meine Therese
nicht mehr und reich an haÈuslicher Erfahrung) mag nun
die Stellung ihres besten Freundes selbst mit gruÈnden hel-
fen, und sie thut das mit wahrer Herzensfreudigkeit. Denn
freilich ist es ein WagstuÈck in meinen VerhaÈltnissen zu hei-
rathen, ±± aber ohne Leichtsinn muû man doch zuweilen
den Wahlspruch festhalten: Fortuna fortes adjuvat. Mein
Gehalt betraÈgt freilich nur 100 Thlr ±± indeû ist doch ein
Anfang gemacht.ª [11] (Abb. 3)

4. Der Fortgang des Institutes

Schweigger-Seidels ¹Planª [26] erlaubt einen detaillierten
Einblick in die Unterrichtsgestaltung des Institutes: Der
Unterricht begann mit halbjaÈhrigen Kursen in pharmazeu-
tischer Chemie sowie pharmazeutischer Warenkunde. Da-
bei wurden nicht nur Kenntnisse uÈber die QualitaÈt der
Drogen, sondern auch bezuÈglich ihrer Wirkungsweise und
ihrer richtigen Dosierung vermittelt. Grundlage fuÈr den
Unterricht war die preuûische PharmakopoÈe, aber auch
PharmakopoÈen anderer LaÈnder, insbesondere aus den Her-
kunftsstaaten der ZoÈglinge. Im zweiten Semester schloû
sich die ¹Allgemeine pharmazeutisch-chemische Rezep-
tierkundeª sowie die ¹Theoretische und praktische analyti-
sche Chemieª an. Wie Schweigger-Seidel ausfuÈhrte, be-
ruÈcksichtigte er dabei insbesondere analytische Verfahren,
¹wie sie bei Apothekenvisitationen und anderen policei-
lichen oder gerichtlichen Untersuchungen (z. B. bei Ver-
giftungen) vorkommenª. Er betonte ferner: ¹Mit Hand-
habung des LoÈthrohrs muÈssen die ZoÈglinge indeû bekannt
gemacht werden, und sie sollten sich mit PruÈfung der fuÈr
die Pharmacie wichtigsten Mineralien durch dasselbe
auch praktisch (erhaltenen, zum Theil auf Mikrochemie
sich beziehenden, Aufgaben gemaÈû) beschaÈftigen.ª
Schlieûlich wurde auch die ¹Staatsarzneikundeª gelehrt,
sowie, wenn es die Zeit erlaubte, medizinische und techni-
sche Chemie. Die uÈbrigen FaÈcher wie Elemente der Ma-
thematik, Physik, allgemeine Chemie, Mineralogie, Bota-
nik (einschlieûlich Exkursionen) und Zoologie wurden von
Professoren der UniversitaÈt Halle gelesen. Bemerkenswert
erscheint, daû Schweigger-Seidel neben ¹angewandter
Arithmetikª auch eine ¹Anleitung zum deutschen Stylª fuÈr
wichtig hielt, da, wie er feststellte, ¹Klarheit und BuÈndig-
keit im Denken und Schreiben gleichen Schritt halten und
gegenseitig sich foÈrdern.ª
AusdruÈcklich betonte Schweigger-Seidel, daû alle Vor-
lesungen und Ûbungen auch den Medizinstudenten offen
stehen, da ¹die Pharmaceuten durch die in ihren Lehrjahren
erworbenen pharmaceutischen Kenntnisse und technischen
Fertigkeiten, den studirenden Medicinern, und diese durch
ihre philologischen und anderweitigen Schulkenntnisse den
Pharmaceuten in ihren Studien nuÈtzlich werden.ª [26].
In den Briefen an Trommsdorff finden sich weitere Einzel-
heiten uÈber den Fortgang des Institutes. So berichtete
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Abb. 2: Bildnis Johann Salomo Christoph Schweiggers [aus: Prandtl, W.,
Deutsche Chemiker in der ersten HaÈlfte des neunzehnten Jahrhunderts,
S. 39, Weinheim 1956]



Schweigger-Seidel am 31. Dezember 1829 zwar, daû er
mehr als einmal glaubte ¹unterliegenª zu muÈssen, schrieb
aber dann: ¹Und doch erkenne ich es recht dankbar, daû
dieses Jahr demungeachtet eines der segensreichsten mei-
nes ganzen bisherigen Lebens war. Ein nuÈtzlicher, selbst-
staÈndiger Wirkungskreis hat sich mir eroÈffnet, und scheint
(trotz allen Hindernissen und Schwierigkeiten, die einem
[!] Manne ohne pecuniaÈre HuÈlfsmittel nothwendig uÈberall
beengen und hemmen) sich doch immer mehr zu erweitern
und fester zubegruÈnden. Seit etwa einem Vierteljahre habe
ich ein geliebtes Weib in mein Haus eingefuÈhrt, die mir
die Lastens [!] des Lebens nicht bloû durch ihre Liebe
versuÈût, nein, die mir dieselben thaÈtig tragen hilft mit hin-
gebender Aufopferung. Mein Institut zaÈhlt jetzt 5 ZoÈglinge
(Ostern wird die Zahl wohl auf 8 steigen), auûer 3 jungen

MaÈnnern, die ohne in das Institut eingetreten zu seyn, sich
demselben doch angeschlossen haben. Jene fuÈnf aber woh-
nen in meiner Behausung und essen an meinem Tische.
Wir leben froh und friedlich mit einander; obwohl ich
noch ein wenig mehr wissenschaftliche Regsamkeit
wuÈnschte, so kann ich doch im Allgemeinen sehr zufrieden
seyn mit dem Geiste der jungen Leute ±± und Vieles soll,
wie ich hoffe, immer besser werden mit der Zeit.ª [12]
Auch der letzte erhalten gebliebene Brief an Trommsdorff
vom Januar 1831 enthaÈlt neben einigen persoÈnlichen Aus-
fuÈhrungen ±± so uÈber die Geburt einer Tochter ±± Informa-
tionen uÈber das pharmazeutische Institut. AusfuÈhrlich be-
schrieb Schweigger-Seidel Studentenunruhen, die sich in
Halle ereigneten und seine Sorge um die ihm anvertrauten
SchuÈler seines Institutes: ¹Meinen ZoÈglingen habe ich es
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Abb. 3: Undatierter Brief F. W. Schweigger-Seidels an J. B. Trommsdorff [Orig. Berlin, Staatsbibliothek der Stiftung Preuûischer Kulturbesitz, Nachlaû 259.
Joh. Barth. Trommsdorff u. Nachf.]



dadurch sehr erleichtert, sich vor Versuchungen zu bewah-
ren, daû ich die BeruÈhrungen mit den uÈbrigen Studiren-
den, und namentlich mit den akademischen Verbindungen,
so viel als moÈglich zu verhindern bemuÈht war, indem [ich]
sie in meine Wohnung und an meinen Tisch aufnehme,
wenn sie es wuÈnschen ±± und einige unbemittelte bekoÈsti-
gen sich in ihren, der meinigen ganz nah liegenden, Woh-
nungen selbst.ª [13]
Zugleich wird aus seinem Brief deutlich, daû ±± wie dies
auch fuÈr das Trommsdorffsche Institut galt ±± von einem
¹freien Studentenlebenª in den pharmazeutischen Privatin-
stituten keine Rede sein kann: ¹Die Disciplin, so wohl in
Hinsicht auf Besuch der Collegia als in Hinsicht auf
Privatfleiû und sittliches Benehmen, ist streng ±± obwohl
ich allen meinen ZoÈglingen der theilnehmendste und wohl-
meinendste Freund bin, was alle dankbar anerkannten,
selbst diejenigen, die nur kurze Zeit in meinem Institute
waren und denen ich oÈftere Beweise meiner Unzufrieden-
heit geben muûte. Doch war deren Zahl noch sehr gering
und ich habe alle Ursache mit dem guten Geiste zufrieden
zu seyn, der im Institute herrscht. Ihren Fleiû suche ich
nicht bloû durch Ermahnungen, durch fortwaÈhrende Auf-
sicht und fleiûige Aufgaben in bestaÈndiger Anregung zu
erhalten: sondern ich gehe selbst durch unermuÈdete Hin-
gebung und Aufopferung mit einem guten Beispiel vorª
[13]. Schweigger-Seidel verbot seinen ZoÈglingen streng-
stens den ¹Fechtbodenª zu besuchen, da wie er schrieb:
¹FechterkuÈnsteª fuÈr ¹niemand uÈberfluÈssiger sind als fuÈr
Pharmaceutenª [13].
Daneben berichtete er auch uÈber seine Lehrbelastung. Er
selbst hielt taÈglich vier Stunden ¹theils Vorlesungen, theils
Repetir- und praktische Uebungenª [26]. UnterstuÈtzt wur-
de er dabei von Adolf Ferdinand Duflos (1802±1889).
Duflos, der 1830/31 selbst ZoÈgling in Schweigger-Seidels
Institut gewesen war, wirkte anschlieûend als Assistent an
dieser Einrichtung. 1833 begruÈndete er in Breslau eine Fa-
brik. Nachdem er sich an der Breslauer UniversitaÈt 1842
habilitiert hatte, wurde er zum Verwalter der dortigen Uni-
versitaÈtsapotheke bestellt, die er zu einem pharmazeuti-
schen Institut ausbaute. 1859 avancierte er zum Ordinarius
fuÈr pharmazeutische Chemie [28]. Der Apotheker und Bo-
taniker Friedlieb Traugott KuÈtzing (1807±1893) erinnert
in seiner Autobiographie auch an Duflos [29].
Da Trommsdorff 1831 auf der Suche nach einer Ausbil-
dungsmoÈglichkeit fuÈr seinen Sohn Hermann (1811±1884)
war [30], und sich offenbar auch bei Schweigger-Seidel
nach den Bedingungen erkundigt hatte, sind in einem
Brief naÈhere ErlaÈuterungen zu den Unkosten fuÈr die
ZoÈglinge enthalten: So beliefen sich die Forderungen fuÈr
Wohnung und Heizung im Institut je Semester auf
3 Friedrichsd'or, wobei sich zusaÈtzliche Kosten fuÈr Einzel-
zimmer und Kleiderreinigung ergaben. Weitere 10 Fried-
richsd'or waren fuÈr Mittags- und Abendtisch zu zahlen.
Die Unterrichtskosten betrugen 13 Friedrichsd'or. Insge-
samt beliefen sich die Ausgaben somit je Semester auf 28
Friedrichsd'or.
1831 erhielten 11 ZoÈglinge ihre Ausbildung im Institut,
von denen allerdings 3 freie Unterkunft hatten.

5. Das Ende des Institutes

In den Briefen Schweigger-Seidels an Trommsdorff finden
sich immer wieder Hinweise auf die prekaÈre finanzielle
Situation des Instituts. 1829 hatte Schweigger-Seidel noch
geaÈuûert: ¹Genug ich bin zufrieden, wie man beim Beginn
eines solchen Unternehmens nur seyn kann, und gefaÈllt es
dem hohen Ministerium auch nur etwas mehr von Nah-

rungssorgen zu sichern, so werde ich bald meine Stellung
mit keiner anderen zu vertauschen wuÈnschen.ª [12], aber
schon im Januar 1831 bekannte er: ¹Wie groû die Opfer
sind, welche ich durch die Einrichtung bringe, kann nie-
mand besser ermessen als Sie, verehrter Freund . . . Meine
Last ist groû, aber mein Wirkungskreis erfreulich. Nur
moÈge das Ministerium mir bald unter die Arme greifen,
sonst erliege ich den Arbeiten, um Nahrungssorgen zu ver-
huÈten.ª [13] Seine Hoffnungen erfuÈllten sich jedoch nicht.
Die Verhandlungen uÈber den Ankauf eines geeigneten
InstitutsgebaÈudes scheiterten 1831. Ebenso blieben seine
Gesuche um GehaltserhoÈhungen fuÈr ihn selbst sowie fuÈr
seinen Assistenten Duflos, die sogar vom Regierungsbe-
vollmaÈchtigten der UniversitaÈt unterstuÈtzt worden waren,
ohne Erfolg [4].
Die Halle 1832 heimsuchende Choleraepidemie [31] leite-
te den Niedergang des Institutes ein, da die Studenten
fluchtartig Halle verlieûen, wie KuÈtzing berichtete [29].
1833 bemuÈhte sich Schweigger-Seidel um die GruÈndung
einer UniversitaÈtsapotheke, die mit dem pharmazeutischen
Institut verbunden sein sollte. Gegen eine solche Ein-
richtung erhob sich indessen massiver Protest seitens der
Hallenser Apotheker, die kurz zuvor eine Minderung der
Arzneimittelpreise hinzunehmen gezwungen waren. Ob-
wohl Schweigger-Seidel die Eingemeindung der VorstaÈdte
Neumarkt und Petersberg als GruÈnde fuÈr eine fuÈnfte Apo-
theke in Halle anfuÈhrte und auch auf die Notwendigkeit
einer Apotheke fuÈr sein pharmazeutisches Institut verwies,
wurde auch dieser Antrag abgelehnt [4].
Nach der Choleraepidemie konnte sich das Institut, dem
1832/33 mit Friedrich Traugott KuÈtzing (1807±1893) ein
versierter Botaniker als Assistent zur VerfuÈgung stand,
nicht mehr recht erholen. 1835 waren neben Schweigger-
Seidels Assistenten Karl Steinberg (1812±1852) noch
zwei Studenten eingeschrieben. Zwei Jahre spaÈter fand der
Unterricht nur noch fuÈr zwei nicht immatrikulierte Phar-
mazeuten sowie einige Medizinstudenten statt. Dazu ka-
men wohl auch persoÈnliche Schwierigkeiten in der Univer-
sitaÈt, KuÈtzing charakterisierte Schweigger-Seidel in seiner
Autobiographie als einen kreuzbraven, lieben herzensguten
Mann, dem ¹freilich nur fehlte, was das gewoÈhnliche Pu-
blikum ,praktisch` nenntª und der den Anfeindungen und
GehaÈssigkeiten seiner Kollegen, die sein Institut als uÈber-
fluÈssig ansahen, nicht gewachsen war [29]. Diese Ausein-
andersetzungen muÈssen aber nicht zuletzt auch vor dem
Hintergrund einer, wie Schweigger in seinem Brief an
Trommsdorff beklagte, fuÈr Halle hinsichtlich der Medi-
zinerausbildung erdruÈckenden Konkurrenz durch die Ber-
liner UniversitaÈt gesehen werden [8].
Da sich Schweigger-Seidel 1833 mit seinem ¹Neuen Jahr-
buch der Chemie und Physikª dem ¹Journal fuÈr praktische
Chemieª von Otto LinneÂ Erdmann (1804±1869) ange-
schlossen hatte und er nunmehr nur als Mitredakteur des
Journals fungierte, gingen seine Einnahmen als Zeitschrif-
tenherausgeber gleichfalls zuruÈck, was in Verbindung mit
den abnehmenden Studentenzahlen schlieûlich zu einer zu-
nehmenden Verschuldung fuÈhrte. In dieser Situation ver-
lieûen ihn 1833 Duflos, bis dahin Schweigger-Seidels
rechte Hand am Institut, der zudem den groÈûten Teil der
Redaktion des Schweiggerschen Journals bewaÈltigt hatte,
sowie sein Assistent Theodor Oehlmann, um eine chemi-
sche Fabrik in Schlesien zu errichten.
KoÈrperliche Beschwerden stellten sich ein, so daû
Schweigger-Seidel einen immer groÈûeren Teil seines Un-
terrichts dem Assistenten Steinberg uÈberlassen muûte.
Dazu kamen eine ¹krankhafte Reizbarkeitª sowie Depres-
sionen [1]. Eine Kur in Karlsbad, die Schweigger-Seidel
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1837 antrat, brachte kaum Linderung. Am 5. Juni 1838 ±±
Pohl gibt faÈlschlich den 6. Juni an [1] ±± waÈhlte Schweig-
ger-Seidel den Freitod in der Saale [4]. Das Institut, das
inzwischen den Charakter einer Hochschuleinrichtung an-
genommen hatte, wurde nach erfolgter Habilitation (1842)
und Ernennung zum Extraordinarius (1843) von seinem
Schwiegersohn Karl Steinberg, weitergefuÈhrt [32].

6. Diskussion

Franz Wilhelm Schweigger-Seidel gehoÈrte ohne Frage zu
den bestausgebildeten Apothekern seiner Zeit; neben der
Hochschulberechtigung, uÈber die damals nur wenige Apo-
theker verfuÈgten, trugen dazu vor allem seine umfang-
reichen Studien an der UniversitaÈt Halle bei. Dennoch
muûte er einen langwierigen und schwierigen Kampf zu-
naÈchst um die Einrichtung und fernerhin um die Durch-
setzung seines Institutes fuÈhren. Diesen erschwerten zum
einen seine nur sehr begrenzten finanziellen Mittel. Zum
anderen erwies sich das Fehlen einer mit dem Institut ver-
bundenen Apotheke als gravierend und verhinderte wohl
auch, daû Schweigger-Seidels Institut in vollem Umfange
als Ersatz fuÈr Trommsdorffs 1828 geschlossenes Institut
angenommen wurde.
Schweigger-Seidel selbst folgte bewuût dem Trommsdorff-
schen Vorbild und wuûte sich auch dessen Rat beim
Aufbau seines Instituts zu sichern. Wie Trommsdorff ver-
mittelte er eine umfassende naturwissenschaftliche Aus-
bildung, schenkte aber auch bereits der Pharmakologie
groÈûere Beachtung, obwohl diese in Deutschland erst
1935 Eingang in die universitaÈre Ausbildung fand [33,
34]. Ebenso wie Trommsdorff nahm er die SchuÈler des
Institutes in sein Haus auf und hatte so die MoÈglichkeit,
sie uÈber die reine Wissensvermittlung hinaus zu ¹gutenª
Apothekern zu erziehen.
Wenn auch der finanzielle Ertrag des Institutes gering
blieb, so konnte Schweigger-Seidel, unterstuÈtzt durch sei-
nen Adoptivonkel Schweigger, erreichen, daû sein Institut
eng mit der UniversitaÈt verbunden war; schon im ¹Amt-
lichen Verzeichnis der UniversitaÈt Halleª fuÈr das Sommer-
semester 1829 wurde das ¹Pharmazeutische Institut unter
Direktion des Hrn. Prof. Dr. Schweigger-Seidelª unter den
¹Oeffentlichen akademischen Institutenª aufgefuÈhrt [35].
Die ZoÈglinge dieses Institutes erhielten zudem eine ¹aka-
demische Aufenthaltskarteª und damit die MoÈglichkeit,
Vorlesungen an der UniversitaÈt zu besuchen. Wenn es
auch nicht die Bedeutung des Trommsdorffschen oder
Wackenroderschen Instituts [36] zu erreichen vermochte,
so gehoÈrte Schweigger-Seidels Institut doch zu den bedeu-
tenderen pharmazeutischen Privatinstituten.
Inwieweit die bei KuÈtzing erwaÈhnte geringe praktische Le-
benstuÈchtigkeit Schweigger-Seidels den Niedergang des
Institutes beguÈnstigte, muû dahingestellt bleiben. Sie
duÈrfte aber in Verbindung mit der Cholera Schweigger-Sei-
dels pekuniaÈre Schwierigkeiten verstaÈrkt haben. Schlieû-
lich darf nicht uÈbersehen werden, daû im Unterschied zu
Trommsdorffs Pensionsanstalt, das Schweigger-Seidelsche
Institut auch von Medizinstudenten besucht wurde. Die
Verpflichtung aller Studenten der Medizin in Preuûen zur
Absolvierung des PruÈfungskurses in Berlin [37] hat somit
auch dem Institut in Halle Studenten entzogen.
Zahlreiche Miûerfolge, aber sicher auch Krankheiten und
charakterliche Veranlagungen fuÈhrten schlieûlich zum tra-
gischen Ende Schweigger-Seidels, der ohne Frage unter
guÈnstigeren Bedingungen noch uÈberaus segensreich fuÈr die
Entwicklung der pharmazeutischen Wissenschaft haÈtte wir-
ken koÈnnen [38, 39].
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