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Preufiische Quellen zum hiiheren Schulwesen in Kassel 

Stefan Hartmann 

In der Repositur 76 "PreuBisches Ministerium der geistlichen. Unterrichts
und Medizinalangelegenheiten" des Geheimen Staatsarchivs PreuBischer Kul
turbesitz in Berlin liegen e inige Akten vor, die von der bisherigen Forschung 
nicht ausgewertet worden si nd . Sie sollen daher die Grundlage des vorliegen
den Beitrags bilden. Nach der preuBischen Annex ion des KurfUrstentums 
Hessen im j ahre 1866 wurde dieses mit dem Herzogtum Nassau und der Freien 
Stadt Frankfurt in der Provinz Hessen-Nassau vereinigt. An der Spitze der 
Provinzial verwaltung stand der Oberprasident mit dem Sitz in Kasse!. Ihm war 
auch das neugeschaffcne Provinzialschulkollegium unterste llt, das die Auf
sicht iiber den Unterrichtsbetrieb der htiheren Schulen unmittelbar ausiibte. 
Zentra le Instanz fUr das htihere Schulwesen war das Ministerium der geistli 
chen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten in Berlin, das kurz als " Kul
tusministerium" bezeichnet wird I. In dessen Unterrichtsabteilung liegen sie
ben Akten vo r, die AufschluB iiber die Organisation und Personalstruktur des 
Prov inzialschulkollegiums zwischen 1868 und 19 10 geben' . Die me isten In
fonnationen betreffen hier die Lage des htiheren Schulwesens in der gesamten 
Provinz Hessen-Nassau, die Berei sungstiit igkeit der Provinzialschulrate, die 
Htihe des dieser Behtirde zustehenden Etats, die Biiro- und Verwaltungskosten 
und die Personalia der dort tatigen Beamten. 

Als Beispiel sei der Provinzialschulrat Dr. Rumpel erwlihnt. dem 1880 fUr 
.,hervorragende Tiichtigkeit im Amte" der Rote Adlerorden Ill. Klasse mit 
Schleife verliehen wurde. Desgleichen finden sich Hinweise iiber die drei 
Jahre spater erfolgte Pensionierung Rumpe ls mit dem Charakter als .,Geheimer 
Regierungsrath" und iiber die Ernennung des zuvor in Schleswig tiitig 
gewesenen Dr. Lahmeyer zu sei nem Nachfolger. 

SHirker auf die Verh ii ltnisse in Kasse l bezogen ist eine Akte iiber "die 
Bauten bei dem Provinzialschulkollegium zu Cassel" aus den j ahren 1924-
1932 '. Erwiihnenswert sind die Verhandlungen iiber die Unterbringung des 
Provinzialschulkollegiums in der Kasseler Kunstgewerbeschule, wei l diese 
mit der Kunstakademie vereinigt werden sollte - sie fUhrten allerdings zu 
keinem Ergebnis - , die bauliche Unterhaltung des Dienstgebaudes dieser 
Behtirde am Wilhelmshtiher Platz, die Uberlassung der vom stiidtischen Ober
Iyzeum genutzten Rliume des ehemaligen Lesemuseums am Standeplatz an 
das Provinzialschu lkollegium. falls diese durch ei nen Neubau des Lyzeums
gebaudes an der Wilhe lmshtiher Allee frei werden soli ten - auch dazu kam es 
nicht -, und die mogliche Verwendung des sogenannten "Prinzenhauses" in der 
Oberen KtinigstraBe als Dienstsitz der Behordc. Alle diese Bestrebungen zei
gen, daB die bisherige Unterbringung des Provinzialschulkollegiums in den 
beiden Torwachthiiusern am Wilhelmshoher Pl atz fiir vollig ungeniigend er
achtet wurde, zumal diese durch die belebte Wilhelmshoher Allee voneinander 
getrennt waren. Fiir das Prinzenhaus sprach, daB es sowohl vom Ober-
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prasidium als auch von der Regierung und vom Hauptbahnhof in sechs bis 
sieben Minuten zu erreichen war. Das zustandige Mini sterium fUr Domanen, 
Landwirtschaft und Forsten in Berlin konnte sich der Dringlichkeit des Antrags 
nicht verschlieBen und genehmigte die Obersiedlung der Schulbehbrde in die 
Obere KbnigstraBe 45, die nach einigen bauli chen Yeranderungen des Prinzen
hauses im Frlihjahr 1929 realisiert wurde. 

Im folgenden sollen die hbheren Schulen in Kassel im einzelnen betrachtet 
wcrden. 

I. Friedrichsgymnasium 
Yom Friedrichsgymnasium liegen zwei Akten aus den Jahren 1866- 1885 

vor'. Ein RunderlaB vom 13. Marz 1867 behielt die Ernennung des Direktors 
dem preuBischen Kbnig vor. Auf sieben Lehrerstellen soli ten drei etatsmaBige 
Oberlehrerstelien entfallen, worliber das Kultusministerium zu entscheiden 
halle. Die Anstellung, Bestlitigung und Befbrderung aller libri gen Lehrer stan
den dem Provinzialschulkoliegium zu. AufschluBreich ist eine Ubersicht liber 
die Mitglieder des Lehrerkollegiums der Anstalt vom September 1868 und 
deren Besoldung. die nicht monatlich, sondern jahrlich erfolgte. An der Spitze 
stand der DireklOr Or. Mallhias mit einem Gehalt von 1450 Talern. Die 
ordentlichen Lehrer Dr. Flligel, Or. Schimmelpfeng, Or. Klingender. Schnorre, 
Dr. Casselmann , Or. Weber. Dr. Gross, Dr. Lindenkohl , Riedel, Or. Preime - er 
wechselte bald danach an die Real schul e I. Ordnung liber - , Dr. Auth I und 
Ernst belOgen je nach Anciennitat 700 bis 1200 Taler. Die Hilfslehrer Zu
schlag, Or. Auth 11. Dr. Hartwig, Or. Schmidt, Uth, Heussner, Or. Lotz und 
Heldmann muBten sich dagegen mit 550 bis 600 Talern begnligen. Die Erhb
hung der Lehrerbesoldung halle die Anhebung des Schulgeldes fUr den einzel
nen Schtiler auf zehn Silbergroschen wr Folge. Als erste Lehrkraft der Anstalt 
erhiel t Oberlehrer Flligel im Juli 1869 von Kbnig Wilhelm I. das Pradikat 
"Professor" verliehen, was in PreuBen als besondere Auszeichnung gait. Eine 
Neuerung war die Abschaffung des Austriltsgeldes. das die Abiturienten bisher 
bei der Entlassung aus dem Gymnasium bezahlen muBten. Nach dem plbtzli 
chen Tod des Matthias bewarben sich der Professor und erste Oberlehrer am 
Gymnasium w Eisleben, Dr. Gerhardt , Dr. Flirstenau vom Gymnasium in 
Hanau und Dr. Collmann vom Marburger Gymnasium um die vakante 
Direktorenstelle des Friedrichsgymnasi ums. Die Wahl des Prov inzialschul 
ko llegiums fiel indes auf den Wetzlarer GymnasialdireklOr Dr. Gideon Yogt, 
der als tlichtige und erfahrene Lehrkraft gait . Darin sah der alteste Oberlehrer 
Schimmelpfeng "eine Herabsetzung und Demlitigung", weil er frliher selbst 
noch Lehrer von Yogt gewesen war. Er berief sich auf die Praxis in Kurhessen, 
die immer vom Anciennittitsprinzip bestimmt gewesen sei. Als Ausgleich fUr 
die ihm entgangene Stelle wurde Schimmelpfeng das Priidikat "Professor" 
zuerkannt, wobei positi v ins Gewicht fi el, daB er sich von Anfang an "offen 
und entschieden filr die preuBische Regierung ausgesprochen" halle, was nach 
der Annexion Kurhessens 1866 nicht immer selbstverstiindlich war. Die Akten 
erhe llen, daB die Lehrer des Friedrichsgymnasiums im allgemeinen ihren 
Aufgaben wr Zufriedenheit nachkamen . Eine Ausnahme bildete hier der Zei
chenlehrer Hesse, der zuvor als Architekt bei der Bebra-Friedlander-Eisenbahn 
ttiti g gewesen war. Er lieB nicht nur "den wlinschenswerten Grad aligemeiner 
Schulbildung vermi ssen", sondern ging auch taktlos mit den Schlilern um , was 
seine fri stlose Entlassung nach sich 109. Nach einer Aktennotiz vom 14. 
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Dezember 1872 befanden sieh in dem zu m Gymnasium gehtirenden Lyzeal
gebaude auBer der Dienstwohnung des Direktors drei Familienwohnungen, die 
an die drei tiltesten Lehrer der Anstalt vermietet waren. In j ener Zeit arbeite ten 
die Siebertsehe und die Ringelingsehe Vorsehule mit dem Friedrichs
gymnasium zusammen, indem sie die Sehiiler zur Aufnahme in die Sexta 
vorbereiteten. Ringeling war ein der renitenten Kirehe angehtirender Ele
mentarsehullehrer, der aus Opposition gegen das .. kiirzlieh neu organisierte 
GesamtkonsislOrium" seine Ste llung als Kantor bei der Kasseler Hof- und 
Garni sonkirehe aufgegeben hane. 

Obwohl 1874 Oster- und Herbstklassen gebildet worden waren, glaubte das 
Provinzialsehulkollegium nur dureh die Abweisung der Aufnahme auswartiger 
Sehiiler einer UberfU llung der Anstalt vorbeugen zu ktinnen. Diese MaBnahme 
lehnte jedoeh das Kultusministerium mit der Begriindung ab, das Friedriehs
gymnasium sei nieht aussehlieBlieh oder vorzugsweise fUr das Bediirfnis der 
Stadt bestimmt. Einen Ausweg biete lediglieh e ine bauliche Erweiterung des 
Gymnasialgebaudes, mtig lieherweise dureh den westlieh anstoBenden Hof des 
Fiirstenhauses. Immer haufiger ist in den Aufzeiehnungen der folgenden l ahre 
von der driiekenden Enge der Anstalt die Rede, die sieh aueh bei den Woehen
sehlu Bandaehten in der Aula bemerkbar maehe. Aueh die herbe Kriti k des 
revidierenden Prov inzialsehul rats Rumpel an der Unterriehtsmethode des Pro
fessors Sehimmelpfeng sorgte fUr Unruhe im Sehul alltag. Sehimmelpfeng 
habe in der Unterprima eine Rede des Thukydides interpretiert , worauf die 
meisten Schtiler nicht vorbereitet gewesen seien. Wenn jener auch nach der 
Aneiennitat der erste Lehrer der Anstalt sei, begriinde das doch keinen An
sprueh, vorzugsweise in den oberen Klassen verwendet zu werden. Der ge
maBregelte Professor erhob dagegen beim Kultusministerium Protest und 
erkl tirte, durch die Anwesenheit des Rev isors und des Direktors seicn seine 
Sehiiler befangen gewesen. Gerade die Prima b, zu deren Sehiilern Seine 
Ktinigliehe Hoheit Prinz Wilhelm von PreuBen (der spatere Kaiser Wi lhel m 
11.) gehtire, verfolge seinen Unterrieht mit lebhaftem Interesse. Ei ne Krankung 
seiner Ehre sah Sehimmelpfeng aueh in der Einberu fung einer Prlifungskom
mission, der die anderen Lehrer der Anstalt angehtirten. Diese Behandlung 
nahm er sieh so zu Herzen, daB er zwei Monate spater starb. In die dadureh 
vakant gewordene Professorenste lle riiekte Oberlehrer Dr. Weber auf, dessen 
Lehrmethode grtiBeren Anklang bei Rumpe l fand . 

Ein in den Akten iiberlieferter Revisionsberieht verdeutl ieh t, daB Anfang 
1876 300 der insgesamt 650 Sehii ler des Friedriehsgymnasiums Beamten
stihne waren. Besonders hervorgehoben wurde, daB Prinz Wil helm "sowohl in 
seinen Antworten tiber Sophocles als iiber deutsche Literatur, insbesondere das 
Nibe lungenl ied, riehtiges Verstandnis und gereiftes Urthe il" zeige. "Sein We
sen [seil einfaeh und beseheiden". Daran sollte sieh indes spateI' in seineI' Zeit 
als Kaiser manehes ti ndern . Anl tiB lieh der Abi turs des Prinzen Wilhel m wurde 
dem Direktor Vogt der .. Adler der Riner" des Ktinig liehen Hausordens von 
Hohenzollern verliehen. Professor Weber, der Klassenlehrer des Prinzen. und 
die Oberlehrer Sehnorre, Lindenkohl , Auth I, Hartwig und Heussner erhielten 
den Roten Adlerorden IV. Klasse. Von der Verleihung des Professorentitels an 
letztere sah man ab, weil dafiir nieht nur die didakti sehe und wissensehaftli ehe 
Befahi gung, sondern aueh die Aneiennittits- und Rangverhaltni sse maBgebend 
waren. 
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Da ... Liceum Fridcricianum in Kassel. 
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Hol1.schniU aus: Hcrmann Jahllke: Kaiser Wilhelm 11 . (Leipzig 1898). S. 88. 
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Eine in den Akten iiberlieferte Aufstellung verdeut lieht, daG sieh im Jahre 
1876 im Friedriehsgymnasium 21 Oberprimaner dem Abiturientenex amen 
unterzogen, von denen zwei die Priifung nieht bestanden. Aeht Abiturienten 
wollten Jura, seehs Medizin und zwei Philologie studieren. Hinsiehtlieh der 
Abiturientenzah l lag das Gymnasium in Kassel an zweitcr Stelle unter den 
Gymnasien der Provinz Hessen-Nassau. 

Erwahnenswert ist ein Antrag der Kasseler israelitischen Gemeinde vam 19. 
April 1877 auf EinWhrung des jiidisehen Religionsunterriehls im Friedriehs
gymnasium. Das Provinzialsehulkollegium lehnte allerdings dieses Gesueh 
mit der Begriindung ab, nur 14 der insgesamt 20 jiidisehe Sehiiler der Anstalt 
wolllen am israelilisehen Religionsunterrieht teilnehmen, was die Einfiihrung 
eines besonderen Kurses nicht rechtfertige . Das Kultusministerium in Berlin 
sehloG sieh diesem Standpunkt an. Damit blieben die Juden gegeniiber uen 
Protestanten und Katholiken, deren Kinder Religionsunterrieht erhie lten , be
naehteiligl. 

Einbliek in die damalige Situation des Friedriehsgymnasiums verminelt der 
Revisionsberieht des Geheimen Regierungsrats Stauder vom 10. Mai 1878. Er 
beseheinigte zwar der Anstalt , die eine "verhallni smaGig groGe Zahl hervorra
gender Lehrkrafte" besitze, ein erfolgreiehes Wirken, bemangelte aber, daG der 
Direktor Yogt zu "sehulmonarehi seh und bureaukrati seh" auftrete, was an 
seiner "kleinlieh pedanti sehen Natur" liege. Ein Lob erhielt dagegen Oberleh
rer Hartwig, der in der Erkliirung der Annalen des Taeitus und in der Behand
lung des "Si nke,lS der spanisehen Weltmaeht" beaehtliehe Lehrerfolge erzielt 
habe. FUr besonders bedenklieh hielt der Revisor den haufigen MiGbraueh des 
Ziiehtigungsreehts in den unteren und minleren Klassen. Zu oft werde gegen 
die Bestirnmung verstoBcll . daB Korperstrafen nur mit Gcnchmigung des 
Direktors verhangt werden diirften. Stauder White sieh vor allem zu dieser 
Bemerkung veranlaGt, weil zahlreiehe Eltern unler FUhrung des Reehtsanwalts 
Miiller gegen das Oberhandnehmen der Priigelstrafen protesliert hanen. 

Aueh das am 14. August 1879 begangene hundertj ahri ge JubiJaum des 
Friedriehsgymnasiums tindet seine Resonanz in den Akten. 1779 hane Land
graf Friedrieh 11. die bisherige Stadtsehule in das Lyeeum Friderieianum 
umgewandelt und diesem den Charakter einer hoheren Lehranslalt. verliehen. 
Das dreitagige Festprogramm bestand u.a. in der Auffiihrung des Odipus von 
Sophoklcs, einem Gottesdienst in der M art inskirche, einem Konzert in der 
Karl saue und e inem gemeinsamen Ausflug naeh Wilhe lmshohe. .. 

Die Akten sehlieGen mit weileren Klagen iiber die Raumnot und Uberfiil 
lung der Ansta lt ab, die man nur dureh die Einriehtung ei nes zwei ten staat
lichen Gymnasiums in Kassel zu beheben glaubte. Das anderte aber niehts 
daran , daG sieh das Friedriehsgymnasium groGer Beliebtheit bei der Kasseler 
Bevolkerung erfreute, wofiir die zahlreiehen Stiftungen und Legate, z. B. des 
Bibliothekars Dr. Gross, Beispiele liefern . AnJaGlieh der Pensionierung des 
langjahrigen Direktors Yogt wurde eine "Gideon-Yogt-Stiftung" ins Leben 
gerufen, die Wilhelm 11. , der selbst Sehiiler von Yogt gewesen war. dureh 
allerhiiehsten ErlaG genehmigte. 

2. Wilhelmsgymnasium 
Ober diese Anstalt Iiegen in der Repositur des preuGisehen Kultusministe

riums vier Akten aus den Jahren 1874 - 1903 vor ' . Bereits 1874 hane man in 
Berl in erkannt. daG angesiehts des standigen Waehstums der Stadt Kassel e i n 
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Gymnasium fUr das dortige Bedurfnis nicht ausreichte. Anders sah das aller
dings das mit dem Rotstift regierende Finanzministerium . Nach seiner Auffas
sung konnte das Friedrichsgymnasiul11 trolz seiner 608 Schtiler seinen padago
gischen Zweck durchaus erfUllen. Das Provinzialschulkollegium erstel lte dar
aurhin e in umfangreiches Gutachten, in dem die wichtigsten Grunde fUr die 
Errichtung eines zweiten Gymnasiums in Kassel genannt wurden. Das 
Friedrichsgymnasium habe jetzt schon 18 Klassen und uberschreite seinen 
normalen Umfang urn das Doppelte. In zehn lahren werde seine Schulerzahl 
auf 900 bis 1000 gestiegen sein . Die Stadt Kassel komme als Tragerin eines 
ncuen Gymnasiums nicht in Betracht. weil sic in den letzten sechs lahren "eine 
sehr umfangreiche hohere Ttichterschule und eine Realschule I. Ordnung mit 
14 Klassen und 3 Vorschulklassen errichtet und eine hohere Burgerschule mit 
13 Klassen und 3 Vorschulklassen" zu unterhalten habe. Das neue Gymnasium 
musse " innerhalb des neuen, im Westen entstehenden Stadttheiles oder in 
seiner unmine lbaren Nahe" erbaut werden, weil die sich dort ansiedelnde 
woh lhabende Bevolkerung eine hohere Lehranstalt fUr ihre Soh ne benbtige. 
Trotz dieser uberzeugenden Argumente trat jedoch das Vorhaben erst 1881 in 
die Reali sierungsphase, wobei zunuchst an die Verwendung des Gewerbe
schulgebaudes gedacht wurde. A ls sich dieser Plan zerschlug, entschloB man 
sich zu einem Neubau, dessen Kosten auf 355 000 Mark veranschlagt wurden. 
Er sollte 18 Klassen mit 700 Schulern aufnehmen konnen . Daneben waren ei ne 
Aula, ein Zeichensaal , e in physikalisches Lehrzi mmer, e in Direktorzimmer, 
e ine Turnhalle, ei n Konferenzraum fUr 32 Lehrer und ein Raum fUr die Lehrer
bibliothek vorgesehen. Mit der Anstalt sollten Wohnungen fur den Direktor 
und die Pede lle verbunden sein . Aus dem zwischen dem preuBi schen Fiskus 
und der Residenzstadt Kassel am 28. Oktober 1882 geschlossenen Vertrag geht 
hervo r, daB letztere ihr Eigentumsrecht an dem in der KonigstraBe gelegenen 
Lyzeumsgebaude und ein Grundstuck am Weinberg mit einer Fl ache von 5968 
Quadratmetern an den Staat abtrat. AuBerdem verpnichtete sie sich dazu, die 
Unterhaltung des neue n Gymnasiums jahrlich mit 10000 Mark zu bezuschus
sen und fUr dessen AnschluB an die Kanalisation Sorge zu tragen. Damit war 
eine wesentliche Voraussetzung fUr die rasche Aufnahme des Bauvorhabens 
geschaffen , das unter der Leitung des Krei sbauin spektors Schuchard stand. Er 
sollte sich dabei an Gymnasialbauten in Berlin , Dresden, Hannover und Braun
schweig orientieren , die damals zu den modernsten in Deutschland zahltcn uod 
uber Gas-, Telegraphen- und Telefo nleitungen verfUgten. Weil eine Orgel in 
der Aula nicht fehlen durfte, wurde eine solche bei den Gebrudern Euler in 
Gottsburen, die anerkannte Hoforgelbaumeister waren, in Auftrag gegeben. 

AnlaBiich des 25jahrigen Regierungsjubilaums des Kaisers und Konigs 
Wilhelm I. im lanuar 1886 wurde das fast fertige Gymnasium in die illum ina
tion der Kasse ler Innenstadt e inbezogen. Am I . April jenes lahres wurde die 
An stalt - sie erhielt den Namen "Wilhelmsgymnasium" zu Ehren des damal s 
regierenden Kaisers - ihrer Bestimmung Ubergeben. Zum Direktor wurde der 
Leilcr des Eutiner Gymnasiums Dr. Friedrich Heussner bestimrnt , der die 
Lehrbefugnis fUr Latei n, Griechisch und Geschichte in den oberen Klassen 
besaB und von 1866- 1878 am Friedrichsgymnasium gew irkt hane. Posi ti v 
fielen seine wissenschaftlichen Leistungen und seine konservati ve Einste llung 
bei der Schulbehorde ins Gewicht, entsprach das doch den damaligen Wertun
gen im Bismarckreich. Er erhielt e in Jahresgehalt von 5100 Mark, WOZll noch 
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der tarifm'iBige WohnungsgeldwsehuB kam. Erster O berlehrer wurde der 1848 
in Nauheim geborene Christian Langsdorf, de r gleiehfalls Altph ilologe und 
Histori ker war. Die fi nanzie lle Situation der Anstalt sah nieht rosig aus, weil 
die Sehulge lde innahme urn 2286 Mark gegenUber dem Etat w rUekblieb und 
viele Ausgaben fUr den Aufbau der Bi bliothek und d ie Ansehaffung von 
Unterrichtsmitteln anstanden. 

Aus einel11 Bericht des Provinzialschulkollegiurns an das Kultusministe
rium vom 23 . Februar 1887 geht hervor. daB w m damaligen Zeitpunkt 13 
Klassen im Wilhel msgymnasium bestanden lInd zu Ostern d ie Einriehtung 
einer ncuen Oberterti a vorgesehen war. M it RUcksicht nur seine anderweitigen 
Amtsgesehii ft e Ubernahm der Direktor elf UnterriehtsslUnden in der Woehe. 
Del' erste Oberlehrer haue 15 und die anderen fUnf Oberlehrer je 2 I Pflieht
stunden zu geben. FUr die sieben ordentlichen Lehrer und den einen wissen
schaftli chen Hilfslehrer waren je 24 Stunden vorgesehen. Nach dem Etat von 
1888/89 erhielten die Oberlehrer Auth I, Praetorius. Kramer. AlIth 11 , PUngen. 
Wagner lInd Manns entspreehend ihrer Anciennit iit Jahresgehalter von 3300 
bis 4500 Mark . Den ordentliehen Lehrern ZUlch. Rost. Franz. Eigenbrodt. 
Boehroder und Bleekmann standen 1800 bis 3000 Mark zu . Das in den Akten 
Uberlieferte Zeugnis der wissenschaftl ichen Prtifungskommi ssion in Gouingen 
fU r den am Wilhelmsgymnasium tiitigen Lehrer Ouo Manns laBt erkennen. 
welche PrUfungsanforderungen an d iesen geste llt wurden. In Philosophie hane 
er sieh mit dem philosophi sehen Gehalt des pl atonisehen Symposions zu 
befassen. Im Faeh Deutseh sollte er ei nige Verse des .,Trojanische Krieges" 
Herborts von Fritzlar hinsiehtlieh der EigentU mliehkeil des Dialekts erkliiren. 
Daneben mu (3te er nachweisen. daB er schwierige griechi sche und lateinische 
Schriftsteller verstehen und erklaren und latei ni sch sprechen konnte, worin er 
allerdings nichl sehr geUbt war. Neben diesen wissensehaftli chen Erfordern is
sen sprechen d ie Akten immer wieder von den Belangen des Alltags, wozu der 
vergebliche Versuch des Direktors Heussner gehorte. e ine passende Dienst
wohnung in del' dem Haupteingang des Wilhelmsgymnasium gegenUberlie
genden Villa des Bauunternehmers Fiebig in der HumboldtstraBe Nr. 6 zu 
bekommen. DaB auch schon in jener Zeit d ie Tatigkeit des Lehrers aufrei bend 
war, zeigen die vielen Gesuche urn die Bewilligung von Bade- und Hei lkuren. 
AIs Beispiel sei der Antrag des an einem Halsleiden erkrankten Gesangslehrers 
Stolzcnberg genannt, dem fiir eine Brunnenkur eine Unterstiitzung in Hbhe 
von 150 Mark bewilligt wurde. Im Oktober 1889 wurde dem Oberlehrer 
Praetorius das Priidi kat ,.Professor" als Anerkennung fUr seine erfo lgreiche 
wissenschaftli che und piidagogische Tatigkeit verliehen. Die Versetzung des 
Oberlehrers PUngen an das Friedrichsgymnasium hane zu r Folge, daB die 
Oberlehrer Wagner, Manns und ZUlch um je eine Stelle im Beso ldungsetat 
aufrUckten. 

Im Sommer 1890 z. hlte d ie Anstalt 483 SehUler. d ie sich auf sieben Oster
und neun Herbstklassen verteilten. Damr war die Einstellung neuer Lehrer und 
Hilfslehrer erforderlieh, was auch mi t dem pl otzlichen Tod des Professors Auth 
und der Versetzung des Oberlehrers Kramer in den Ruhestand - ihm war die 
Schwangerung se iner Dienstmagd vorgeworfe n worden - begrUndet wurde. 
Obwohl daraufhin der Etat des Wilhelmsgymnasiums urn j ,ihrJich 3000 Mark 
erhohl wurde. war das nur der berUhmte Tropfen auf den hei Ben Ste in . Die 
Lage wurde zunehmend prekarer. weil in zwischen mehr als 500 SchUler di e 
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Anslalt besuchlen. Angesichls der angespannlen Personallage iSI es urn so 
erslaunlicher, daB dem Lehrer Bochroder ein halbjahriger Aufenlhall in Paris 
gestattet wurde, urn sich im Franzosischen weiter auszubilden. DaB im 
Wilhelmsgymnasium aueh das geselli ge Leben gepflegl wurde, zeigl sich im 
Beslehen eines Primaner-Gesangvereins, der seine Choriibungen mil einem 
Glas Bier ausklingen lieB. Teil des Schulalllags waren auch die Beschwerden 
von Eltern ubcr die - wie sic meinten - ungerechte Behandlung ihrer Sbhnc. 
D azl! gehorte die Auseinandersetzung mit dem Wonnser Kaufmann Lorentz, 
dessen Sohn mil Karzer beslrafl worden war. 

Als nach der Pensionierung Gideon Vogls die DireklOrenslelle am 
Friedrichsgymnasium vakant geworden war, bewarb sich Heussner urn diesen 
Poslen . In se inem Gesuch hieB es, das Wilhelmsgymnasium habe sich unler 
seiner Leilung zu einer Anslall von 18 Klassen mil ca. 500 Sc'~iilern enlwik
kelt , wahrend das Friedrichsgymnasium auf neun Klassen mil 280 Sehiilern 
beschrankl sei. Eine Verselzung an lelzleres werde seiner angegriffenen Ge
sundheil besser bekommen als die nervenaufreibende Taligkeil am Wilhelms
gymnasium. Diesem Antrag gab das Kultusminislerium slatt und ernannle 
Heussner zum Direklor des Friedrichs- und Professor Dr. Muff aus Slettin zum 
Direklor des Wilhelmsgymnasiums. Durch die Ubersendung von sieben 
Sedan-Reden aus seiner Feder wuBle sieh MuH' bei der Sehulbehorde ins rechle 
Lieht zu selzen. Er nulzle allerdings seine gulen Konlakte zu den "Oberen" 
auch zum Besten der ihm anvertrauten Anstalt aus. indem er eine Vennehrung 
der Lehrerslellen und eine verbesserte Ausslattung mil Unlerrichlsmitteln 
erreichte. 

Die groBe Bedeulung der Tradili on im Wilhe lminischen Deulschl and zeigl 
sich am Vermachlni s des 1656 in Marburg verslorbenen Reinhard Scheffer. Er 
hatte den Kasseler Schu len 750 Taler unler der Vorausselzung vermachl, daB 
dafiir den Nachkommen seines Gesehleehls unentgeltlich Privatunlerrichl er
leilt werden soli le. Unter Berufung auf diese Klausel forderle die Familie 
Scheffer im Seplember 1896 Schulgeldfreiheil fiir zwei ihrer am Wilhelms
gymnasium befindlichen Sohne. Nach Auffassung des Provinzial schu l
ko llegiums hatte dieser Anlrag nur in bezug auf das Friedriehsgymnasium 
Berechligung, weil dieses an die Slelle der friiheren Gelehrtenschule gelrelen 
sei. Das Wilhel msgymnasium sei demgegeniiber eine "selbslandige jurislische 
Person"'. 

Die lelzlen Einlragungen in den vorliegenden Akten lassen erkennen, daB 
um 1900 das Wilhelmsgymnasium e inen wichligen Plalz im Kasseler 
Schulleben einnahm, wobei eine gewisse Konkurrenz mit dem alteren 
Fricdrichsgymnasium zu erkennen iSL 

3, Realschule I. Ordnung und Realgymnasium 

Hierzu liegen in der Repositur 76 " Kultusministerium" folgende Aklen vor: 
I. "Die Realsehule I. Ordnung zu Cassel" ( 1868- 1887)6. 

2. "Der Etal fiir die Realschule I. Ordnung zu Cassel" ( 1868- 1895) '. 
3. "Das Real gymnasium I zu Cassel" (1 925- 1934) ' . 

4. "AlI gemeine Angelegenheiten der Real-, hoheren Biirger- und Sladl
sehulen" ( 1866- 19 19) '. 
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101 Gegensatz w den GY01nasien waren die Realschulen sliidtische Einrich
tungen, wobei allerdings das Provinzialschulko llegium die Aufsicht iiber den 
Unterrichtsbetrieb unmitte lbar ausiibte lO

• Schon kurz nach der Annex ion des 
Kurfiirstentums Hessen wurde die Regulierung des dortigen hiiheren Schulwe
sens nach preuBi schem Muster in Angriff genom men. Am griiBten waren die 
Unterschiede bei den Realschulen. Keine del' als Real schule bezeichneten 
kurhessischen Anstalten konnte "nach ihrer gegenwartigen Einrichtung zu den 
hiiheren Schulen i01 preuBischen Sinne gerechnet werden". In PreuBen gab es 
entweder Realschulen I. oder 11. Ordnung bzw. hiihere Biirgerschulen. Wah
rend in der Real schule I. Ordnung der lateinische Unterricht obli gato risch war, 
waren die Realschulen 11 . Ordnung latein lose Anstalten . Am 26. Februar 1868 
beantragten der Kasseler Stadtrat und BiirgerausschuB die Genehmigung wr 
Errichtung ei ner Realschule I. Ordnung sowie die Bestiitigung des Elbinger 
Realschuldirektors Dr. Kreyss ig als Leiter de l' Anstalt . Sie sollte sich von der 
bereits bestehenden Rea lschule - der spateren Realschule 11 . Ordnung in der 
HedwigstraBe - unterscheiden, die den Charakter ei ner gehobenen Biirger
schule mit neusprachlichem Unterricht - Eng li sch und Franziis isch - hatte. 
Neben dem Direktor Kreyssig soilten an der Anstalt Oberlehrer Dr. Preime, 
Lehrer Grebe von der Ritterakademie in Reval. Realschullehrer Dr. Wittich aus 
Aschersleben und der Kandidat der Theologie vogt unterrichten. Trotz Beden
ken des Kultusministeriu01s - es hielt Kreyss ig ni cht daWr geeignet , die "unter 
den verhaltnissen in Cassel besonders schwierige Aufgabe der ersten Organi 
sation und Weiterfiihrung def neuen Anstalt zu IOsen" -, erteilte ihm Konig 
Wilhe lm I. das Bestallungspatent. 

Unter Mitwirkung des Oberbiirgermeisters Nebelthau und des Provinzial
schulrats Rumpel wurden die Statu ten fUr die neue Realschule erarbe itet. 
Wichtige Punkte waren hier der evangelische Charakter der Anstalt und die 
Mitwirkung der stadti schen Behiirden bei der Wahl der Lehrer. Die Aufsicht 
iiber die Schule wurde einem Kuratorium iibertragen, dem neben stadtischen 
vertretern der Regierungsrat Scheffer als kiinig licher " Ko01patronats
ko01missar" angehiirte. Nach der 1871 erfolgten Wahl Kreyss igs Wo1 Direktor 
der Frankfurter Gewerbe-, Hande ls- und Wiihlerschule wurde Oberlehrer 
Prei me zu dessen Nachfolger besti0101t. Auch gegen diesen hatte das Kultus
mini sterium zunachst Bedenken, weil er auBer einer Dissertati on in I,lleini
scher Sprache nichts veriiffentlicht hatte und nicht iiber gute didakti sche 
Flihigkeiten verfUgte. 

101 Dezember 187 1 wurde bei der Realschule I. Ordnung eine vorschule 
errichtet, fiir die drei Elementarlehrerstellen vorgesehen waren. Zum selben 
Zeitpunkt erhielt die Anstalt eine eigene Obersekunda und wurde daraufhin 
oflizie ll als Realschule I. Ordnung anerkannt. An Jahresgehliltern bezogen 
Direktor Preime 1300, Oberlehrer Grebe 1000, die Lehrer Heuser, Wittich, 
Hornstein , Hii lting, Zwirnmann und Stange zwischen 700 und 1000 und der 
Zeichenlehrer Glinzer 500 Taler. 101 Som01er 1874 zlihlte die Anstalt 323 
Schiiler, die sich auf 13 Klassen verteilten. Ihr Gebaude befand sich in der 
SchomburgstraBe, wobe i man aus Sparsamkeitsgriinden auf eine Dienstwoh
nung fUr den Direktor verzichtet hatte. vorgesehen war dagegen die Errichtung 
einer Turnhalle. Nach dem Etat fUr 1873174 verfUgte die Realschule iiber 
Einnah01en in Hbhe von 17760 Talern, die sich aus Zuschiissen aus der 
Regierungshaup'- und der Stadtkasse, Aufnahme-, Schul- und Austrittsgeldern 
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und Zinsen VO I1 Kapitalien zusammensetzten. Das SehulgeJd war naeh den 
einzelnen Klassenslufen geslaffe ll. Wahrend e in Schli ler in der unlerslen Klas
se nur 16 Taler bezahlen muBle. belrug das Schu lgeld in Klasse I 30 Taler. Die 
Ausgaben der Anslalt beslanden aus Verwaltungskoslen. den Aufwendungen 
fUr Unterrichlsminel . Heizung und Beleuchlung und den Besoldungen der 
Lehrer. die mil ca. 15000 Talern liber vier Flinftel der Gesamlausgaben aus
machlen. Wir streng die MaBsltibe des Unlerrichls waren. zeigl sich darin. daB 
von 26 Schli lern der Untersekunda nur 16 als re if wr Verselwng nach Oberse
kunda befunden wurden. Im Herbsl 1874 fand die erSle Abilurienlenprlifung 
mit elf Oberprimanern stall . 

Aufsch luBreich sind die in den Aklen enlhallenen Angaben liber die Vorbil 
dung einzelner Lehrer der Anslalt . So hane Dr. Winich 1864 - also noch in 
kurflirsllicher Zeil - die wissenschaftliche Prlifung in Marburg beslanden, 
wurde dann be i der Real schule in Aschers leben angeslellt und wechselle 1869 
an die neugegrlindele Realschule I. Ordnung in Kassel liber. wo er Lalein. 
Deulsch und Geschichle unterrichlele. Dr. Hornslei n hane in Gan ingen die 
fac tl /ta .\' docendi erworben und erteilte den gesamten naturwissenschaftlichen 
Unterrichl in Prima und Sekunda. Dr. Sieben hane die Iheologische Prlifung 
abgelegl und danach die Lehrbefahigung fUr Reli gion. Philosophie. Lale inisch 
und Grieehisch erlangt. Durch die Pensionierung alter und den Eintrilt neuer 
Lehrkrafle kam es immer wieder zu Vedinderungen im Lehrerkollegium. 
Allei n 1875 Iraten flinf neue Lehrer in die Anslalt ein . worunler sich der in 
Danzig geborene und an der Hamburger Realschule .. Talmud Tora" tal ig 
gewesene Johannes Wilde befand. 

Das Prov inzialschulkollegi um hob in seine n Berichlen wiedcrholl die posi
li ve Entwick lung der Realschule I. Ordnung hervor. Ende 1875 wurde sie von 
460 Schlilern besuchl , darunter 324 Einheimi sche. 114 Auswani ge und 24 
AusHinder. 49 waren Juden. Im Marz 1877 wurde Dr. Preime als Anerkennung 
fUr die Vorbereitung des Prinzen Heinrieh van PreuBen allf das Marine-Ein
trittsexamen mit dem Roten Adlerorden IV. Klasse dekoriert. 

Ge legenllich enlhalten die Revisionsberichlc Hin weise auf die rliumliche 
und slichliche Ausslanung der Anstalt . Sie wurde im all gemei nen als ausrei
chend bezeichnel. Bemtingelt wurde dagegen die Lage des Schulgebaudes an 
einer StraBc mit starkem Wagenvcrkehr. Die slorenden Gerausche sollten 
durch eine andere Pfl aslerung der SlraBe beseiligl werden. Lobend hoben die 
Revisoren die Veroffenllichungsttitigkeil einzelner Lehrer hervor. So habe Dr. 
Hornslei n inzwischen die viene Auflage seines Lehrbuchs fUr M ineralogie und 
Oberlehrer Zwirnmann eine deulsche Oberselzung des Galli schen und des 
BUrgerkricges van Caesar publiziert . 

Wie engslirnig aus heuliger Sichl die Slaatsbeharden die Rechle und Frei
heilen der Lehrer beschninen, zeigl sich in der dem Oberlehrer Winich versag
len Genehmigung, die Wahl in den GemeindeausschuB der Sladl Kasse l anzu
nehmen . Die Ab lehnung wurde damil begrlindel. daB Winich durch die An nah
me eines otfcntlichen Amtes nieht mehr in der Lage seL sc incn Aufgaben lInd 
Pflichlen als Lehrer nachzukommen . Obwohl die Sladl auf die noch rechlsglil 
tige Gemeindcordnung van 1834 hinwies, naeh der Lehrer ohne Untersehied 
fUr den Blirgeraussehu B und Sladlral wiihlbar waren. blieb das Kultusminisle
rium bei seiner Entseheidung. Nach dem unerwarteten Tod Preimes im Juni 
1882 - er hane sieh e ine Blulvergiftung in folge eines Karfunkels zugezogen -
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muBte die vakante Direktorenstelle der inzwischen als Realgym nasium be· 
zeichneten Anstalt wieder besetzt werden. Damit tat man sich besonders 
schwer. wei l def einzige dafiir in Betracht kommende Bewerber, Dr. Wittich, 
wegen seines Engagements im politi schen und affentlichen Leben das MiB· 
trauen der Schulbeharde erweckt halle. Obwohl er auf dem Boden des natio· 
nalliberalen Wahlprogramms stehe, habe er be i Stichwahlen immer fUr die 
Fonschriuspartei votiert . Auch seine Zugehorigkeit zur hessisch-reformierten 
Kirche wurde negativ vermerkt. Ledig lich der BefU rwortung seitens der Stadt 
Kassel halle er seine Ernennung lOm Direktor im April 1883 zu verdanken. 
Unter seiner Leitung pendelte sich die SehUlerzahl der Anstal t auf uber 500 ei n, 
worunter 8,5 Prozent Juden waren. Das Durehschnillsalter der Abiturienten 
betrug 18,9 Jahre. Von den Ostern 1890 entlassenen 34 Abiturienten des 
Realgymnasiums wollten 5 neuere Sprachen, 4 Naturwi ssenschaften, 3 Medi· 
zin . 3 das Ingenieur· und Bergfaeh und 4 Okonomie studieren. 11 wollten in 
die POS1- oder Steuerverwaltung und 2 in den Offiziersstand eintreten. 

Interessant ist aueh die soziale Herkunft der Sehu ler. Von 38 Prozent waren 
die Vater Landwirte, Kauneute und Industrie lle, 34 Prozent stammten aus 
subalternen Beamten· und Handwerkerfamilien. 11 Prozelll waren Sahne ha· 
herer Seamier, und von 4 Prozent waren die Vater Oftizierc. 

Nach Aussage des Revisionsberichts vom 8. Januar 1903 hatte sich die 
Trennung der Oberklassen in zwei Para llelabteil ungen bewah rt . Bemangelt 
wurde dagegen die unzureiehende SehullOeht , die sieh in der haufigen Vereini· 
gung def Primaner Zll Trinkgelagen offenbare. 19 Schliler halten mit Karzer 
und dem cOllsilium abeundi bestraft werden mUssen. Storend seien auch die 
MiBhelligke iten zw isehen den Professoren Schantz und Ul riei gewesen, die 
man dureh die Versetzung des letzteren an die Oberrealsehule behoben habe. 
Zum Nachfo lger des Direktors Wittieh wurde illl Herbst 1904 der Le iter des 
Reformrealgymnasiums in Ludenseheid. August Schulte·Tigges, berufen. Wie 
die Rev isoren bemerkten, zeichnete er sich durch "ern ste Berufsauffassung 
und gewissenhafte pnichttreue'" aus und bemuhte sich im Gegensatz zu se inem 
Vorgangcr um ein gules Einvernehmen mit den stadtischen Behorden. Als 
besonders tUchtig wurden die Professoren Heydenreich, Peters und Kruger und 
die Oberlehrer Dithmar und Kratseh bezeichnet. Dagegen hielt man die 
"durchschnittliche Begabung der Sehuler nur fUr ei ne mittlere". 1906 besueh· 
ten ca. 600 SchUler die Anstalt , deren Raumliehkei ten fUr diesen Andrang nieht 
mehr ausreiehten. Der Direktor beantragte daher bei den stadti sehen Beharden 
die Erriehtung ei nes Neubaus, der naeh langeren Verhandlungen auf ei nem 
GrundstUck an der Wilhelmshaher Allee erriehtet und im Juni 19 11 bezogen 
wurde. Seine Einrichtungen trugen besonders dem naturwissenschaftlichen 
Unterricht Rechnung, der in der in ein Reformrealgymnasium umgewandelten 
Anstalt neben den neueren Spraehen und Latein eine wiehtige Ro lle spielte. 
Daran war Direktor Schulte-Tigges nicht unwesentlich betei ligt, der "neue 
Ideen liber den Inhalt und die Methode des mathelllatischen Unterriehts mehr 
zur Ge ltung" bringen wollte. Aueh der Turnunterricht wurde stark gefOrdert , 
was die groBe Zahl der im RealgYlllnasium vorhandenen Turnlehrer, insgesamt 
neun , belegt. 

Fur Unruhe sorgte die Entdeekung einer Schu lerverbindung. deren Teilneh· 
mer mit Karzer best raft wurden. MiBftilli g vermerkte man. daB die Primaner, 
denen der Besueh bestimmter Gasthauser in der Stadt erlaubt war, aueh die 
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ihnen nichl geslallelen Lokale aufsuchlen. Ein lilerarisches Schlilerkranzchen 
wurde aufgelost. weil es "keine nennenswerte erzieherische Kraft bewiesen 
halle". viele Mi Bslande schrieb man der zunehmenden Neigung der Schuler 
zu, .. iibennaBigen Aufwand zu treiben", was mane he Eltern noch unterstlitzten. 

AbschlieBend sei noch kurz der Inhall der Akle uber das Realgymnasium I 
zwischen 1925 und 1934 re ferie rt. Erwtihnenswert ist darin e ine von Schuhe
Tigges verfaBle Denkschrift uber die "zuklinftige GeslallUng der Anslail". in 
der er sich fUr eine starkere Speziali sierung der Schtiler auf die Naturw issen
schaften oder auf die neueren Sprachen innerhalb des Realgymnasiums aus
sprach. Man soli le daher die Anslail von Umersekunda an in zwei Zweige 
gabeln, "von denen der eine dem Lehrplan des Reformrealgymnasiums. der 
andere dem der Oberrealschule folgl" . Dieser Plan wurde umer der voraussel
zung, daB es sich zunachst nur urn eine versuchsweise Einrichtung handele, in 
Berlin gebilligl. 

Van Interesse ist auch der Vis itationsbericht des Ministerialrats Richert vom 
Februar 1929, der u. a. das Wegfallen der Plus- und Minuszeichen in den 
Zeugniskladden forderte, fUr nichl mehr vem elbar hieil , daB neun der 26 
feslangeslelilen Lehrer auBerhalb der Schule in Anspruch genommen wurden, 
eine philosophische Arbeilsge mei nschafl vermiBle und die Frage der ktirperli 
chen Zuchligung zur Sprache brachle. 

Die lelzlen Einlragungen der Akle slam men aus der NS-Zeil und lassen 
erkennen, in welchem MaBe der SlUdienassessor Dr. Erich Mohr, er war 
gleichzeilig SturmbannfUhrer der SA, geftirdert wurde. Er wurde sogar zu 
einer Honorarprofessur fUr Kriegsgeschichle und Wehrpolilik an den Universi
llilen Marburg oder Frankfurt vorgeschlagen. 

4. Realschule 11. Ordnung und Oberrealschule 

Dabei handeil es sich urn zwei Aklen allS den l ahren 1865- 1898", die durch 
die "allgeme inen Angelegenheilen der Real-, htiheren Blirger- und Sladt
schulen" aus den lahren 1866 - 19 19 erganzl werden. Nach dem Berichl des 
Regierllngsrals Krelschel an das Kuilusminislerium vom 29. Dezember 1868 
besland seil 1843 in Kassel eine Real- und Blirgerschule, die ein eigenes 
Schulgebaude in der HedwigslraBe besaB. Sie habe jelzl drei Elememar-. fUnf 
Real- und sechs Parallelklassen und enllasse in der Regel ihre Schiiler im IS. 
bis 16. Lebensjahr. Die insgesamt 6 13 Schuler wlirden von neun ordentlichen 
Real- und fUnf definili v bestelilen Elemel1larlehrern unlerrichte!. Das Geb. ude 
el1lspreche den vorschriftsmaBigen Beslimmungen und enlhaile "die erforder
li chen Localitaten in ausreichender A nzahl '·. Mit derTrennung der I . Klasse in 
eine kaufmannische und eine lechnische Able ilung habe man zwar dem prakli
schen Bedurfnis Rechnung lragen wollen. dabe i aber ni chl bedachl. daB sich 
das auf die Erreichung des allgemeinen Unterrichtsziels nachteilig auswirke. 
Nach Einflihrung der preuBischen Umerrichlsverwaltung sei man im Zweifel 
gewesen, "ob die Schule den Charakter einer hoheren oder niederen Unter
richlsanslail erhailen solle", habe sich dann aber dazu entschlossen, sie auf 
gleiche Stufe mil einer htiheren Blirgerschule zu bringen. Damil sollle das 
Recht der Z ulassung zum einjahrigen Militardiensl verbunden sein. Oer von 
dem Reklor Dr. Grebe entworfene Lehrplan weiche von der U nlerrichts
ordnung fUr die htiheren Blirgerschulen durch den AusschluB des Lateini schen 
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wesentlich ab, womit man dem Interesse von Hande l und Gewerbe, das auf 
neuen Sprachen und mathemati schen und naturkundlichen Disziplinen beruhe, 
stiirker entsprechen wolle. 

Verbindlich fUr die Abgangspriifung der Anstalt wurde die Priifungs
instruktion fUr die hohere Biirgerschule in Hannover. Das erste in dieser Form 
durchgefiihrte Examen lieB erkennen, "daB mit Verstandnis und emstem FleiB 
gearbeitet worden war" . Das Provinzialschulkolleg ium hielt jedoch "das The
ma iiber Carl XII. von Schweden fU r den deutschen Aufsatz bei einer 
Maturitatspriifung nicht recht geeignet, da es wenig mehr als die Relation einer 
historischen Lectiire verlange und nicht genug Gelegenhe it gebe, selbstandiges 
Nachdenken zu beweisen". AuBerdem fo rderte es, "daB das Praedicat den 
SchluB des Urtheil s iiber das in den einzelnen GegensUinden Erreichte" bilden 
lInd die Zeugni sse von der ganzen Prtifungskommission der Anstalt unter
zeichnet werden soli ten. Weil sich Dr. Roemer durch griindliche Kenntnisse. 
groBen FleiB und gutes Lehrgeschick auszeichnete, wurde er im August 1870 
zu m Oberlehrer emannt. Neben ihm waren damals an der von Rektor Dr. 
Grebe geleiteten Anstalt die ordentl ichen Lehrer Rose, Klinckerfues, Heuser, 
Kessler, Wachenfeld und Wiegand und die Elementarlehrer Zinn , Kothe. Stem, 
Heimerich und Heidenreich tatig. Der Tumunterricht lag in den Handen des in 
der Zentraltumanstalt gepriiften Tumlehrers Boppenhausen. 

Nach der im Februar 187 1 erfolgten Pensionierung Grebes - er erhielt ein 
j iihrliches Ruhegehalt von 823 Talem zugebilligt, wobei seine Tati gkeit als 
Privatdozent in Marburg mitberiicksichtigt wurde - , wurde der 36jahrige 
Gymnasiallehrer Dr. Karl Buderus aus Hersfe ld zum Rektor emannt. Er besaB 
die Lehrbefah igung fiir Mathematik und Naturwissenschaften in den oberen 
und fUr Geographie in den mittleren Kl assen und hatte auch die Prii fung als 
Tumlehrer abgelegt. Gustav Ada lf Wachenfeld gehorte g le ichfalls zu den 
Lehrem mit hoherem akademischen Niveau, was seine gedruckte Inaugural
Dissertat ion "iiber die politischen Beziehungen zwischen Brandenburg und 
Hessen-Cassel bis zum Augsburger Re lig ionsfri eden" belegt. 

Die damals offi ziell noch als "hohere Biirgerschule" bezeichnete Anstalt 
verfolgte das Ziel, den Sohnen des niederen Mitte lstandes hohere Schulbil
dung zuganglich zu machen. Weil ihr Lehrplan im allgemeinen dem der 
Realschule 11. Ordnung oh ne Latein entsprach - lediglich die Kursusdauer der 
Prima war von eineOl auf zwei Jahre auszudehnen - beftirwortete das 
Provinzialschulkollegium eine entsprechende Statusanderung der Anstalt. 
Dazu war man aber in Berlin zunachst nicht bereit und genehmigte lediglich 
die Verleihung des Direktortitels an den Rektor Buderus. DarUber hinaus 
wurde ihm wenig spater das Pradikat "Professor" zuerkannt. Nach Au ffassung 
des Kultusministeriums waren die groBten Mangel der Kasseler hiiheren 
Biirgerschule ihre Oberfiillung, die verhaltnismaBig groBe Zahl untiichtiger 
Lehrer und ihre zu hoch gesteckten Unterrichtsziele, weil die Schiiler den 
unteren und mittleren Gesellschaftsschichten angehorten und wenige Vor
kenntnisse van Haus aus mitbrachten. Erst im Juni 1879 - nach Abtrennung 
der Vorschulklassen und der Herstellung des Verhaltni sses der wissenschaftli 
chen zu den seminaristisch gebildeten Lehrem van 15 zu 4 - wurde die 
Umwandlung der Anstalt in eine lateinlase Realschule 11. Ordnung offi ziell 
genehmigt. Damit waren hohere Gehalter und Wohnungsgeldzuschiisse an die 
Lehrkrafte verbunden. 
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An weiteren Mine ilungen enthalten die Akten die fUr das Schuljahr 1884/8 5 
vorgesehene Teilung der U nterprima in zwei Kl assen, die U mwandlung zweier 
ordentlicher Lehrer- in Oberiehrerste llen, die Verleihung des Roten Adler
ordens IV. Klasse an den Oberlehrer Hermann Kessler und die EinfUhrung 
einer neuen Gehaltsskala fUr die wissenschaftli chen Lehrkrafte der Realschule 
- d ie Beziige staffelten sich vom jiingsten ordent lichen Lehrer Meinhoff mit 
j ahriich 1800 bis w m altesten Oberlehrer Ackermann mit 4500 Mark. Dem 
Ende 1888 erstellten Revisionsbericht ist lo entnehmen, daB inzwischen der 
Direktor Buderus, der o rdentliche Lehrer Ide und der Elementarlehrer Heiden
reich gestorben waren. Die T iichtigke it der Lehrer Merkelbach (Mathemati k 
und Naturwissenschaft) und Dr. Quiehl (Franzosisch, Engli sch, Turnen) wurde 
besonders hervorgehoben. Zwischen 1885 und 1888 legten 46 Oberprimaner 
das Abitur an der Anstal t ab. Die Lehrerbi bliothek umfaBte 1920 Bande, und 
auf Kosten der Stadt war eine groBe dynamo-elektrische Maschine mit Neben
apparaten angeschafft worden. 

Mit dem im April 1888 zum Direktor ernannten b isherigen Oberlehrer Dr. 
Karl Ackermann erhie lt die Realschule ei nen besonders ftihigen Leiter. Er war 
noch in kurfii rstlicher Zei t 1864 lO m Lehramt an Gelehrtenschulen zuge lassen 
worden und hatte als Vertreter von Buderus viele prakti sche Erfahrungen in der 
Schul verwaltung samme ln konnen. Mit groBem Geschick loste er die Aufgabe, 
nach der Auflosung der Konig lichen Handels- und Gewerbeschule die fUn f 
Klassen der mi t dieser Anstalt verbunden gewesenen hoheren Biirgerschule in 
Realschulklassen umlOwandeln. Diese bildeten den Grundstock fUr die Neue 
Realschule, d ie Ostern 1889 unter der Leitung Dr. Karl Quiehls als selbstlind i
ge Anstalt abgetrennt wurde und bis 1898 im Gebaude der spliteren Kunst
gewerbeschule am Friedrich-Wilhe lms-Platz untergebracht war. Ostern 1898 
siedelte die in zwischen in eine Oberrealschule umgewandelte Realschule Il. 
O rdnung aus der HedwigstraBe in den N eubau an del' Kolni schen StraBe Uber 
und gab ihre drinen Paralle lk lassen an d ie Neue Realschule ab, d ie ihrerseits 
das a lte Gebliude in der HedwigstraBe bezog. Sie war seit 1906 eine in der 
Entwicklung zur O berrealschule begri ffene Ansta lt - davon ist der "Ei mer" 
abgeleitet - und erhielt nach der ersten Reife priifung Ostern 1909 die ministe
rie lle Anerkennung lInd d ie Bezeichnung Oberrealschule Il. 

Die Oberrealschule I hane si ch nach Aussage des Revisionsberichts fiir die 
l ahre 1893 bis 1895 erfreulich entwicke lt und umfaBte fas t 650 Schiile r in 
insgesamt 2 1 Klassen. Zum Nachfo lger des aus gesundheitlichen Griinden 
pensionierten Direktors Dr. Ackermann wurde im April 1895 Dr. Quiehl 
berufen, de r bi sher die Neue Realschule geleitet hane und durch Reformen im 
neusprachli chen Unterricht , die die gesprochene Fremdsprache in den Mittel
punkt stellten, iiber die Grenzen Kasse ls hinaus bekannt werden sollte. AIs er 
sein Amt in der O R I antra t, setzte er sich energisch fiir die Verjiingung des 
Lehrko rpers e in , weil e inige der li lteren Lehrer nicht mehr vo ll le istungsfahig 
waren. So li nen Professor Seibt an Zuckerkrankheit , Oberlehrer Z immermann 
an hochgradi ger Nervositat, Or. Lehmann an der Lunge. Hasselbaum an den 
Augen und Bacht am Magen. Ein weiterer Nachte il war, daB die Hilfs- und 
Elementarlehrer an der Anstalt iiberreprlisentiert waren. Die Stadt Kassel 
lehnte jedoch die Schaffun g dreier weiterer OberJehrerste llen mit der Begriin
dung ab, daB die Schule ihre ho he Schiilerfrequenz nach ihrer Veriegung von 
der HedwigstraBe an eine "ziemlich abgelegene Ste lle der Ko lni schen Allee" 
nicht mehr halten konne. 
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Nach Aussage des erwahnten Revisionsberichts herrschte unter den Schil
lem im aligemeinen ein guter Ton. Erhebliche Verstolle gegen die Schulzucht 
seien nur in geringer Zahl vorgekommen. Besondere Erwahnung fa nd die 
Veranstahung einer Gedenkfeier anlliBlich des SOjahrigen Bestehens der Schu
le, wobei an die am I. April 1843 neu gegrilndete lateinlose Real- und Bilrger
schule in Kassel angeknilpft wurde. 

In den Akten des Kultusministeriums ist der Bau des neuen Schulgebiiudes 
in der Kolni schen Stralle ausfUhrli ch dokumentien . An dem vorliegenden 
Bauplan hane der Geheime Baurat Hinckeldeyn die ungilnstige Lage der 
meisten Klassenraume bemangeh, die ausschlieBlich Licht von Norden erhal
ten wilrden. Man milsse daher wenigstens "den an den Ecken der Nordfront 
belegenen Klassen je ein Fenster an der Giebelseite geben, welches wahrend 
der Unterrichtszeit durch Laden oder Vorhange abzublenden sei, sonst aber 
dem Sonnenlicht Zutritt gewiihre". Nachteilig sei auch die ungenilgende Erhel
lung des Mittelgangs zwischen den Treppenhliusem. Dem konne man durch 
Anbringung hochliegender Fenster in den Wanden, die die Rliume des sildli
chen Mittelbaus abschliellen, abhelfen. AuBerdem empfahl Hinckeldeyn, die 
Klassenzimmer mit eichenen Riemen zu dielen und die Dachflachen mit 
F.alzziegeln zu decken. Besonders schwierig gestalteten sich die Fragen der 
Uberdeckung der Klassenraume und der Bestimmung der Mauerstarken, weil 
hier baupolizeiliche und aligemein bautechnische Aspekte auf einen Nenner zu 
bringen waren. Nach AbschluB dieser Vorerwiigungen wurde im Juni 1896 mit 
den Bauarbei ten begonnen. Am 19. April 1898 fa nd die Einweihung des 
Gebiiudes statt. An die Schulfeier in der Aula schloB sich am Abend ein 
Festessen in den Raumen des Lesemuseums am Standeplatz an. Im Bericht des 
Provinzialschulkoliegiums hieB es, mit diesem Neubau habe sich die Stadt 
Kassel "ein ehrenvolies Denkmal" gesetzt. "Der Bau ist treffli ch aufgefUhn , 
mit den erforderlichen Lehrzimmem, Zeichensaal, gesondenen Unterrichts
raumen fU r Physik, Chemie und Naturbeschreibung, mit einer Tumhalie, Aula 
und Riiumen fUr die Bibliothek und die reichhaltigen Lehrmittel-Sammlungen 
versehen, auch in jeder Beziehung so ausgestattet, daB den Forderungen der 
Schulhygiene wie der Technik volikommen Rechnung getragen wird." Wie es 
damals im Wilhelminischen Kaiserreich ilblich war, erhiehen Direktor Quiehl 
und der aheste Oberlehrer, Professor Feitel, den Roten Adlerorden IV. Klasse 
verliehen. Dem Schuldiener Wilhelm Bauerhenne wurde fUr seine fast 2Sjiihri
ge Tatigkeit an der Anstah das aligemeine Ehrenzeichen zuerkannt. Dabei 
wurde berilcksichtigt, daB Bauerhenne als Unteroffi zier an den Kriegen von 
1866 und 1870, u. a. an der Schlacht bei Sedan, teilgenommen hatte. 

Dem folgenden Revisionsbericht aus dem Jahre 1903 ist zu entnehmen, daB 
die Oberrealschule in der KOI nischen StraBe einen positiven Aufschwung 
nahm. Die Schiiler seien im aligemeinen gut zu leiten. "Sind sie auch nach dem 
Charakter der Bevolkerung. aus der sie stammen, et was schwerfaliig und 
wonkarg, so sind sie andererseits, gutmiltig, bieder und zuverllissig." Turnen, 
Bewegungsspiele und im Sommer Baden und Schwimmen wil rden eifrig 
geilbt. Von den Schiilern der oberen Klassen seien 70 Prozent Freischwimmer. 
Als nii tzlich habe sich die Besichtigung einer An zahl Fabriken durch Schiller 
der Obersekunda und der Prima erwiesen. Seit 1906 besaB die Anstah Doppel
klassen von Sexta bis Oberprima. 
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Immer wieder sprechen die Akten von den groBen Verdiensten des Direktors 
Quiehl , der inzwischen liber e in besonders tlichtiges Lehrerkollegium verfUge. 
Der letzte in der Repositur 76 " Kultusministerium" liberlieferte Bericht des 
Provinzialschulkollegiums vom 30. Mai 1911 erwahnt e ine Schlile rzahl von 
61 8 und gibt das Verhaltnis der e inheimischen zu den auswartigen Schlile rn 
mit etwa 8 zu I an. Hinsichtlich der Unterrichtsergebni sse liege die OR I mit an 
der Spitze unter den Oberrealschulen der Provinz Hessen-Nassau. Mit der 
Grlindung eines Turn- und Rudervereins habe man der Neigung der Schlile r, 
sich zu unerlaubten Vereinigungen zu verbinden, entgegengewirkt. AuBerdem 
gebe es einen Wasserballklub und eine Abteilung des Vereins "Ah-Wandervo
gel" an der Anstalt. Das Lehrerko llegium zahle 28 ordentliche Mitg lieder. Alle 
wissenschaftli chen Lehrer besaBen zumindest in zwei Fachern die Lehrbefahi
gung flir die Oberstufe. Neun hatten sogar die faclIltas docendi in drei oder 
noch mehr Fachern . Der aheste Oberlehrer sei 55 , der jlingste Lehrer 28 l ahre 
ah. Direktor Quiehl leite die Anstalt "mit Ruhe und Festi gkeit", was dem 
dortigen Unterrichtsbetrieb Gle ichmaB und Stabilitat verle ihe. So konne man 
getrost in die Zukunft blicken. 

Schwieriger gestaheten sich dagegen die Verhahnisse in der Oberrealschule 
11 in der HedwigstraBe, weil hier wegen der nicht ausreichenden Zahl der 
ordentlichen Lehrer verstarkt auf Probe- und Seminarkandidaten zurlickgegrif
fen werden muBle. Ein weiteres Erschwernis war def Weggang des dortigen 
Direktors Dr. Harnisch an das Realgymnasium in Kiel , der alle rdings in dem 
Leiter der Oberrealschule in Wilhelmshaven, Dr. Dewitz, e inen fahi gen Nach
fo lger hatte. Im Gegensatz zur OR I war in der OR " der Anteil der auswarti 
gen Schliler groBer, weil diese Anstah in starkerem MaBe von Schlilern aus 
nicht in Kassel e ingemeindeten Vororten besucht wurde. Die schlechteren 
Versetzungsergebnisse erklarten sich daraus, daB die Schlile r zumeist aus den 
weniger gebildeten Kreisen der Kasseler Bevolkerung stammten. Flir den 
fortschrittlichen Geist der Anstalt sprach, daB sie mit Dr. Hess den ersten an 
einer hoheren Schule Kassels angeste llten jlidischen Lehrer besaB. Die dran
genden Raumprobleme der OR" hoffte man, durch einen Neubau, fUr den der 
Platz bere its bestimmt war, beheben zu konnen. Dieser ko nnte im Oktober 
19 13 in der YsenburgstraBe am Wesertor belOgen werden. Bereits vor diesem 
Umzug hatte sich aus Schlilern und Lehrern der Oberrealschule 11 eine neue 
Realschule gebildet, die 19 11 in die SchomburgstraBe 109 und sich dort in den 
folgenden l ahren zu m Realgymnasium 11 entwickelte. So war das Kasseler 
Realschulwesen bereits vor dem Ersten Weltkrieg gut entwickeh, was den 
Interessen der sich allmahlich zu einer Industriestadt entwickelnden Residenz
stadt Kassel entsprach. 

5, Padagogisches Seminar fUr hohere Schulen in Kassel 
In der Repositur des Kuhusmini steriums liegt eine Akte liber das padagogi

sche Seminar aus den lahren 1884- 1903 vor " . Im Mai 1884 begrlindete das 
Mini sterium seine Absicht , padagogische Seminare, die es bisher nur in den 
Provinzen Posen und WestpreuBen gab, auch in Hessen-Nassau einzurichten. 
Daflir kam vor allem Kassel, das Sitz des Oberprasidenten dieser Provinz war, 
in Betracht. In dem padagogischen Seminar sollte die padagogisch-didaktische 
Ausbildung mit den Studien und Arbe iten "auf dem Gebiete der besonderen 
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Fachwissenschaft der einzelnen Kandidaten Hand in Hand gehen". Dem 1885 
eroffneten Seminar wurden ein lahresetat von 4950 Mark und als Lokalitat das 
Sitzungszimmer des Provinzialschulkollegiums wr VerfUgung gestellt . Nach 
Aussage der 16 Paragraphen seines Statuts wurde die Leitung dem mit der 
Bearbeitung der Angelegenheiten der hoheren Schulen betrauten Schulrat des 
Provinzial schulkollegiums ilbemagen. Das Seminar hatte sechs Mitglieder. 
ilber deren Aufnahme der Seminardirektor entschied. Die Aufnahme eines 
Kandidaten in das Seminarerfolgte fUr ein lahr, in der Regel zu Ostern. Einmal 
wochentlich - abgesehen von den Schulferien - sollte e ine zweistilndige 
Sitzung stattfinden, die fUr die methodische und didakti sche Kritik der von den 
Kandidaten eingereichten Abhandlungen verwendet werden sollte. lodes 
Seminarmitglied erhielt ein jahrliches Stipendium in Hohe von 600 Mark, das 
in vierteljlihrlichen Raten ausgezahlt wurde. Beim erfolgreichen Ausscheiden 
aus dem Seminar wurde fUr den Kandidaten ein Zeugnis ausgestellt. 

Erste Mitglieder des Seminars waren Dr. Paul Lohberg aus Liebenstein 
(LehrbeHihigung fUr Mathematik und Physik), Heinrich Sandrock aus Hersfeld 
(Lateinisch und Griechisch in alien Klassen, Deutsch bis Obersekunda), Adolf 
Weyh aus Schmalkalden (Mathematik, Physik und Zoologie), Dr. Richard 
Erxleben aus Stendal (Griechisch in alien Klassen, Lateinisch und alte Ge
schichte bis Obersekunda), Karl Meinhoff aus Grabow in Mecklenburg
Schwerin (Franzosisch, Englisch und Deutsch) und Ludwig Thies aus 
Rodamberg im Kreis Obertaunus (Lateinisch, Griechisch und alte Geschichte). 
Lohberg referierte ilber das Archimedische Prinzip, Sandrock ilber die 
Perthessche Methode des lateinischen Unterrichts, Weyh ilber Buntsandstein
formationen in der Umgegend von Schmalkalden, Erxleben ilber eine Ovid
lektion in Untertertia und Meinhoff ilber Vergleiche in den altfranzosischen 
Chansons de geste. Daneben muBten die Kandidaten regelmliBig Probelektio
nen im Schulunterricht veranstalten, tiber deren Ergebnis der Seminardirektor 
an das Provinzialschulkollegium berichtete. Gelegentlich nahmen die Leiter 
der Kasse ler Gymnasien als Beobachter an den Seminarsitzungen teil. Erwah
nenswert ist die 1891 /92 verzeichnete Zugehorigkeit des jildischen Kandidaten 
Dr. Max Levy zum ptidagogischen Seminar in Kassel. 1894 wurde ein neues 
Statut fUr diese Einrichtung erlassen, das der methodischen und didaktischen 
Ausbildung der Kandidaten sHirker entsprach. 

Die Protokolle des Seminars verdeutlichen, daB sich allmahlich ein sttirke
res Gewicht der Kandidaten auf Realanstalten gegenilber denen auf humanist i
schen Gymnasien abzeichnete. Dieser Entwicklung wurde durch die 1907 
erfolgte Einrichtung e ines mit der Oberrealschule I verbundenen ptidagogi
schen Seminars Rechnung getragen. 

Insgesamt lassen die hier prasentierten Akten des Kultusministeriums den 
sich nach 1866 - d. h. unter preuBischer Herrschaft - kontinuierlich vollzie
henden Aufschwung des Kasse ler hoheren Schulwesens erkennen. Besonders 
beachtlich war das Blilhen der stadtischen Realanstalten, das vor allem im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung Kas
sels zwischen 1870 und 1914 gesehen werden muB. 
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4 GStAPK, I. HA Rep. 76 VI 35z. Nr. 7. Bd. I und IL 
5 Rep. 76 VI 35z. Nr. 14. Bd. I und 11: Rep. 76 VI 35d. Nr. 10, Bd. I und 11 . 
6 Rep. 76 VI 35aa, Nr. 8. Bd. I. 
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12 Rep. 76 VI 35bb. Nr. 1. Bd. I. 
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