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Die Entwicklung des Eschweger Schulwesens 
von den Anflingen bis zu den ersten Jahrzehnten 

des 19. Jahrhunderts 

Ericb Hildebrand 

Jede Gesellschaft gestaltet ihre Institutionen nach ihrem Bediirfnis, genau
er gesagt : nach den Bediirfnissen der in ibr herrschenden Krafte. Gesellschaft
licbe Veranderungen flihren zu Veranderungen der Einrichtungen, welche der 
Gesellschaft dienen. Solchen Veranderungen ist aucb die Schule immer wie
der unterworfen worden, zumal sicb mit der Erziebung der Jugend diejeweili
gen Vorstellungen von einer besseren Zukunft verbinden. 

Die Eschweger Lateinschule konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf 
man cbe Reform zuriickblicken, die sie im Laufe vieler Jahrbunderte erfabren 
batte. Sie ging auf eine mittelalterlicbe Klosterschule zuriick, eine Scbule des 
Eschweger Kanonissen-Reicbsstifts von SI. Cyriacus, das wahrscheinlicb zu 
Beginn des 11 . Jahrhunderts von der kaiserlicben Prinzessin Sophie, Tocbter 
Ottos 11., gegriindet worden war, die damals Abtissin des Kanonissen-Reichs
stifts Gandersheim war, aber der das Konigsgut Eschwege auf die Bitte ibrer 
Mutter, der Kaiserin Theophanu, der damaligen Besitzerin, von deren Sooo, 
Kaiser Otto Ill. , im Jabre 994 iibertragen wurde und das sie bis zu ibrem Tod 
im Jabre 1039' bebiell. Die Scbule besland wabrscheinlich schon im 13 . Jahr
bundert, uDd zwar neben einer anderen, nur flir die KJosterjungfrauen be
stimmlen Schule des Stifts ' . Diese der Sladt dienende Schule ist erst 1341 
erstmalig erwahnt'. Wenn 1404 ein schulmeister der stad urkundlicb genannl 
wird', schule der stad ein ungenauer Ausdruck flir die der Sladt dienende Klo
sterschule gewesen sein. Jedenfalls muB das Slift als eigenUicher Schullrager 
angesehen werden, denn nacb der Urkunde von 1341 sind es Abtissin und Kon
venl von SI. Cyriacus, ad quos col/acio schole pertinet. Nocb zur Zeit der Saku
larisation im Jahre 1527 ging ein Altar der Klrcbe SI. Dionysii am Escbweger 
Marklplatz von der Abtissin zu Leben, und die Pfriinde bezog ein Schulmei
ster, den die Ablissin der Stadt zu gut zu halten vergunstigt halte'. Das Slift 
stellte sicherlich auch den Schulmeister an - noch 1506 wird die Abtissin von 
den Briidem Heimbrod und Heinrich von Boyneburgk gebeten, den Schul
meisler noch ein Jahr zu behallen ' . Fiir das piidagogiscbe Niveau der damali
gen Stiftsscbule spricbt die Tatsache, daB im Jabre 1522 Petrus Negidius an der 
Schule zu Eschwege unlerricbtete, der 1523 Rektor der Schule in Gottingen 
wurde, 1526 nach Wittenberg ging, urn Luther und Melanchlbon zu horen, 
und der nach anderen ehrenvollen Amtem scblieBlich 1560 Professor der Ge
scbichle an der Universitiit Marburg wurde '. 

Zu einer vollig neuen Geslaltung der Eschweger Schule wie des gesamten 
hessischen Schulwesens flihrte die Reformation der hessischen Kirche, die 
1526 auf die Inilialive von LandgrafPbilipp dem GroBmiitigen eingeflibrt wur
de. WaIter Heinemeyer verdanken wir die grundlegende Darslellung der .Bil-
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dungspolilik Landgraf Philipps des GroBmiiligen von Hessen", welche die 
Vorgiinge beschreibl und erklart. Die vorliegende Fallsludie kniipfi an diese 
Abhandlung an 8. 

Wailer Heinemeyer weisl daraufhin, daB Philipp der GroBmiitige "in plan
voller Umsichl und lalkriiftigem Zufassen" im Oktober 1526 eine Reformalion 
des hessischen Kirchenwesens mil der Berufung einer allgemeinen Landes
versammlung nach Homberg in Hessen einleilele. In der Zusammenfassung 
der Ergebnisse der Beralungen dieser Versammlung, der Re!armaria Ecclesia
rum Hassiae, belreffen vier Kapilel das Bildungswesen. Im Unlerschied zu an
deren Teilen der Re/ormatio, die unausgeftihrt blieben, ist das in diesen vier 
Kapileln formulierte Bildungsprogramm auch ins Werk geselzl worden. Wai
ler Heinemeyer hebl das fundamenlal Wichlige hervor: "Das isl das Neue: 
Der Landesherr nimml das gesamle Schulwesen in seine Hand und gliedert es 
reHgjos-sittlich, dann aucb weitgehend organisatorisch seiner evangelischen 
Kirchenpolitik ein" '. Martin LUlher halle schon 1520 in seiner Schrifi "An den 
christlichen Adel deuIscher Nalion von des christlichen Slandes Besserung" 
die Griindung von Knaben- und Madchenschulen flir iede Sladl verlangl. 
1525, im lahre vor der Einberufung der Homberger Synode, halle er in seiner 
Schrift "An die Biirgermeisler und Ralsherren allerlei Stadle in deuIschen 
Landen, daB sie christliche Schulen aufrichlen und hallen sollen" die Forde
rung erneul in dringlicher Weise erhoben. Enlsprechend beschloB die Hom
berger Synode nun, daB in omnibus civitatibus, oppidis et pagis sint puerorum 
scho/ae, ubi rudimenta et scibendi ratio doceantur etc. 10 Tatsachtich entstehen 
nun in vielen hessischen Sladlen neue Schulen, bereils vorhandene werden 
nach den Auffassungen de Reformation umgebildel. Das Padagogium in Mar
burg wurde als Musleranslall flir die Schulen des ganzen Landes und als Vor
bereitungsanstalt fUr die Universitat eingerichtet, eine besondere Bedeutung 
besaB auch das Gymnasium zu Hersfeld, beide nach dem Schulplan eingerich
lel, den Melanchlhon flir das Gymnasium in Niirnberg enlworfen halle, also 
so, daB in erster Linie Religion und die Sprachen und Lileraluren der romi
schen und griechischen Anlike gelehrt wurden, dazu auch Hebraisch und in 
geringem MaBe Arilhmelik und Musik". Faktisch wurde dem Sprachunler
richl die weilaus groBle Bedeulung im Unlerrichlsplan beigemessen : An der 
damaligen Kasseler Schule waren ihm in den unleren Klassen von elwa 32 Wo
chenslunden 23 bis 26 eingerauml 12• 

Unler den damals vorhandenen Sladlschulen werden die von Kassel, Bulz
bach, Weller, Frankenberg, Homberg, Eschwege, Allendorf an der Werra, 
Treysa, Hofgeismar, AIsfeld, Friedberg, Griinberg, Schmalkalden und Rolen
burg genannl. Diese Schulen wurden im Unlerschied zu den das Ganze des 
damatigen Wissens vermittelnden Universitaten und deren sludium universale 
odeT generate als Partikularschulen bezeichnet, weil sie ihren Schiilern nur par
lielle Bildung zuleil werden lieBen, sie wurden daneben, da sie sich im wesenl
lichen mil dem Trivium, also Grammalik, Rhetorik und Dialeklik, befaBlen, 
auch Trivialschulen genannl ll . Die meislen dieser Sladlschulen, die dann auch 
die Bezeichnung Lareinschulen Irugen, flihrten ihre Schiiler nichl zur vollen 
Universitatsreife. dies erreichten. zumindest zeitweise. nur die Schulen von 
Eschwege, Homberg und Schmalkalden I' . 

Alle im Zuge der Reformalion geschaffenen hessiscben Bildungseinrich
lungen soUlen einer christlichen Erziehung dienen, auch auf der Universilal 
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durfte nichts gelehrt werden, was den Angelegenheiten des Reiches Got/es hin
derlich sein k6nnte". Die Universitiit selbst wie aucbjede Schule war ein Insti
tutum Chr;slianum 16, Im VersUindnis der Reformation war damit ganz selbst
verstandlich eine Erziehung vereinbart, die dem gemeinen nUlz d_iente 17. und 
wenn Luther Schulen empfahl, die der BildungJeyner, gelehrter, vernunJtiger, 
erbar, wolgezogener burger dienten \8, so wurde damr die Beherrschung des La
teiniscben als unumgiinglich notwendige sprachlicbe Voraussetzung betrach
tet. Die Schtiler soli ten in den Partikularscbulen moglichst so we it gefOrdert 
werden, daB sie die lateinische Sprache wie eine lebende beherrschten. Schon 
in den hoheren Klassen wurde der Unterricbt lateinisch erteilt und auch Un
terhaltungen privater Art van Lehrern und Schtilern, sogar van Schtilern un
tereinander, sollten lateinisch gemhrt werden. 

Da Kirchen und Schulen als Institutionen christlicher Unterweisung eine 
geistige Einheit bildeten, wurden sie entsprechend von einer als Kons ;storium 
bezeichneten Behorde, die Teil der Landesregierung war, gemeinsam verwal
tet. Die Schulaufsicht am Ort wurde den ortlichen Geistlichen anvertraut, die 
Superintendenten bestellten die Lehrer. 

Ende des Jahres 1557 richtete LandgrafPhilipp sein Augenmerk auf die Ge
biiude des ehemaligen Eschweger Stifts, weil er erwog, sie als Fruchtboden zu 
benutzen . Der mit der Inspektion beauftragte Beamte berichtete im Januar 
1558, daB die zwei alle wiiste Klos/er bew dazu nicht zu gebrauchen wareD, er ha
be jedoch eine Partikularschule mit in die 200 Knaben, die darin gar enge, das 
sie sich darin nit beha/len konnen, gefunden. Der Bearnte empfahl, das Gebau
de zur Schule als einem christlichen wergk zu verordnen, zumaJ so/ch particular
schule di des orths hoch von not hen, so daB die von Eschwege zu loben seien, weB 
sie sich zum Ausbau der Schule in solche vnkosten begeben wollen 19. 

Schon damals unterricbteten mnf Lehrer an der Eschweger Schule 20 In 
diesem Jahre, moglicherweise im Zusammenhang mit dem Inspektionsbe
richt, erhielt die Schule endlich eine geregelte Dotation ". Sie wurde damals 
"gymnasienartig" als Gelehrtenschule organisiert und gewann als solche einen 
so guten Ruf, daB sie zur Zeit des Landgrafen Moritz, aber schon im 16. Jahr
hundert, mit Kassel , Marburg, Hersfeld und Schmalkalden unter die mnf er
sten Schulen des Landes gerechnet wurde". Nach dem DreiBigjiihrigen Krieg, 
unter ttichtigen Rektoren, von denen Johannes Htitterodt, der seit 1638 Super
intendent war, besondere Bedeutung eriangte, weil er an der Schulordnung 
LandgrafWilhelms VI. von 1656 mitarbeitete, e rholte sicb die Schule schnell 
von den entstandenen Schiiden und war 1655 wieder .eine der bedeutendsten 
des Landes"". Damals erlangten die piidagogischen Richtlinien van Johann 
Amos Comenius Geltung mr die Schule, dessen Unterrichtswerkejanua rese
rata in den Klassen J- UI und dessenjanuae reseratae vestibulum in der Klasse 
IV als Anleitungen durchgearbeitet wurden, dam it die Schtiler zugleich mit 
der Sprache eine Vielzahl von Wissenswertem aus alien denkbaren Gebieten 
kennenlernten. Auch 1655 unterricbteten mnf Lebrer an der Schule, nur aus
nahmsweise fehlte in diesem Jahre der quartus", 218 Schtiler in sechs Klassen. 
Die K1asse VI als AnfangskIasse batte 106 Schtiler, die Klasse V 28, die IV 42, 
die 1II 28, die 11 1I und die I 15. Eine betriicbtliche Anzahl der Schtiler hat wohl 
nUT die AnfangskJasse besucht, in welcher sie in Elementares eingeflihrt wur
den, ab er doch Lesen und Schreiben lernten " . Die Stadtschulen waren nur mr 
Knoben bestimmt, aber es gab auch Nebenschulen mr Miidchen, die darin im 
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Beten, Lesen und theils ouch im Schreiben und Rechnen unterwiesen wurden, 
und von denen es 1655 vier gab". 

Damals wurde lib er den Zustand des Gebaudes, liber mangelhafte Lehr
buchausstattung und geringe kirchendienstliche Akzidentien geklagt, dage
gen die Schuldisziplin gerlihmt und lobend hervorgehoben, daB die Schiiler 
fleiBig zum Lateinsprechen angehalten wiirden 21 . Die Lateinschule war fur 
Kinder der Stadt kostenfrei, nur zu den Heizungskosten wurde ein Ho/zge/d als 
Beitrag erhoben. Auswartige Schiiler muBten jahrlich einen Reichstaler zah
len, von welch em der Rektor die Halfte erhielt, wahrend die anderen Lehrer 
sich die zweite Halfte teilten 28. 

Die allgemeine Schulpflicht wurde in Hessen-Kassel erst durch eine Konsi
storialverordnung vom I. Februar 1726 eingefuhrt", aber an vielen Orten, 
auch in kleinen D6rfern, waren schon frUher Schulen eingerichtet word en. 
Die Visitationsinstruktion fur einen Superintendenten setzte schon 1720 das 
Vorhandensein von Schulunterricht allgemein voraus lO Der Volksschul
unterricht war aus der schon im Zeitalter der Reformation festgesetzten kirch
lichen Unterweisung fur alle Kinder vor der Konfirmation entwickelt wor
den l '. Er litt noch im 17. Jahrhundert vielfach unter unzulanglichen Verhalt
nissen und mangelhaften Fiihigkeiten der Lehrer 12. 

Die Eschweger Lateinschule wurde noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts, 
1736, von einem ehemaligen Schiiler, dem WeiBbindermeister Heinrich Hofe
rock, hoch gelobt. Nach seiner Angabe unterrichteten funf Lehrer die groBe 
Anzahl der Schliler, die nicht nur aus Eschwege, sondern auch aus benachbar
ten Stadten und Dorfem kamen, so erfolgreich, daB sie in Hebraieis, Graecis et 
Latinis wohl eriahren und cum/roew /ectiones publieas zu horen in Academiis ad
mitlieret werden konnten. Es seien Viel herrliehe Subjeeta und gelehrte Leute al/
hier erzogen worden, we/ch e dem Vatter/ande im geist- und weltliehen Stande mit 
groflem Ruhm gedient haben lJ 

Die funfLehrer der Schule wurden 1776 als Rector, Conrector, Subconrector, 
Cantor und Schu/meisterbezeichnet. Die Stadtrechnungen lassen wahrend des 
ganzen 18. Jahrhunderts den gleichen Teilbetrag ihres GehaItes erkennen, den 
seit 1589 die Stadt zunachst fur den Rektor und danach auch fur alle anderen 
Lehrer zahlte und dadurch dasjus praesentandi erhielt 14. [hre eigentliche Be
soldung erhielten die Mitglieder des Kollegiums in Bargeld aus dem gemein
samen Gotteskasten der Stadtkirchen, dem Kantor und Schulmeister fielen als 
Akzidentien auch Geblihren bei Leichen zu 1'. Alle Lehrer hatten ein ihnen zur 
Verfugung gestelltes Haus oder eine Wohnung, dazu kircheneigene Garten, 
Acker und Wiesen; ein Teil ihres Gehaltes bestand aus Naturalien in Form 
von Getreide. Lediglich der Konrektor hatte 1769 keine Wohnung aufderStadt
sehu/e, aber eine entsprechende Entschadigung flir ihn ist anzunehmen 36. 

Nach der Kirchenrechnung von 1757 wurde ein Kuhstall im Neustiitter Schu/
haufl ausgebeflert l'. Danach ist anzunehmen, daB die Lehrer vermutlich eben
so wie die Pfarrer selbst Landwirtschaft betrieben und Vieh hielten. 

Die vier ersten Lehrer - im 18. Jahrhundert die drei ersten - waren theolo
gisch gebildet. Sie konnten also auch kirchliche Aufgaben iibernehmen : Der 
rector scho/ae war regelmaBig zugleich zweiter Prediger als Diakon in der Neu
stadt 1'. Die Lehrer, von der Stadt gemeinsam mit den Ortsgeistlichen vorge
schlagen, wurden vom Superintendenten als zustandigem staatlichem Beam
ten bestellt. Die Schulverwaltung unterstand ebenso wie die der Kirchen dem 
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Consislorium in Kassel. Eine gesonderte Ausbildung und Prtifung fUr Lehrer 
an Gymnasien wurde ersl 1833 eingefUhrt, als durch Geselz vom 29. Oklober 
Enlsprechendes feslgeselzl wurde. Am 10. Februar 1838 folgle auch eine 
Dienslanweisung fUr Gymnasiallehrer in Kurhessen. 

Vber Unlerrichlsorganisation, Unterrichtsinhalle und Unterrichlsmetho
den isl den Eschweger Geschichlsquellen nur weniges zu enlnehmen. Urn 
1660 gehiirte es zu den Aufgaben des Reklors, wochenllich achtzehn Slunden zu 
balten, ohne die Exercilia in prosa el ligala (also in ungebundener und gebun
dener Sprache) Graeeo et Latina: Sein Ambt isl ... die Schuele in gutter au/sicht 
haben. die Col/egen mitfleijJ ihres Ambles zu erinnern, die saumhaffte zu straffen, 
hollzgell zu col/igiren undl hollz zu schaffen, Lectiones abzutheilen, Frembde aul
zunehmen undl empJiingl er von den Jrembden die Hel./fle, die anderen Col/egen 
aber zusammen die andere Helffte vom Schuelgelt undt hat in alien Classen seine 
Slunden bifJ ad quinlam J

'. Er unlerrichtete 21 Slunden, die anderen Lehrer 22 
oder 23 Stunden ". Der Unterrichl begann 1655 urn 6 Uhr, endele urn IQ Uhr 
und wurde nachmittags nach einer gemeinsamen Andachl aller Lehrer und 
Schtiler von Ibis 3 Uhr forlgeselzt. 

Damals wurden die Schtiler in 6 Klassen in Lehrgegensliinden der Religion, 
des Lateinischen und Griechischen, den Lehrbtichem des Comenius folgend, 
in 26 Wochenstunden, zu denen noch die Singtibungen hinzukamen, unler
richtet 41 . Erganzend sei aur das verwiesen, was in diesem Zusammenhang 
tiber die Gelehrlenscbule von Hersfeld im 18. labrhundert mitgeleilt wird ". 
Hier wird berichlel, daB der Unlerricht sich im 17. lahrbundert vorzugsweise 
an das Gediichlnis der Scbtiler gewandl habe. fDiktierte Merksiitze und Vber
setzungen wurden abgefragl oder hergesagl"' . Hiiusliche Arbeiten und Klas
senarbeiten waren anzufertigen, die korrigiert uDd sorgfaltig verbessert wur
den 44. Regeln waren auswendig zu lernen uDd an Beispieien anzuwenden, urn 
die Schtiler zu nieBendem schriftlichen und mtindlicben Gebrauch des Latei
nischen, zu gUler Latiniliit uDd Eloquenz zu fUhren, zu einer perfecla perorandi 
Jacullas. (njeder Klasse muBte ein Schtiler jeweils eine Woche lang bestimmte 
Amter tibemehmen, zu denen aucb die Verpflichtung gehiirte, die Mitschtiler 
zu nOlieren und zu melden, die in der Kirche schwatzten und gegen das Gebot 
des Lateinsprechens verstieBen. Schtiler waren beauftragt, in alien Stunden 
Ruten bereitzuhalten und dem Lehrer auf Anforderung zu reichen, auch an 
Sonntagen baculos mit in die Kirche zu nehmen 4S . Nach dem Essen - die Hersfel
der alte Klosterschule besaB ein Alumnat - war es gestattet, eine halbe oder 
ganze Stunde sich durch ehrliche Spiel, ond so ehrlicher Leut Kinder gebiihren, 
welche in iibung des Leibes beslehen, zu erfrischen. Leider wird nicht tibermit
telt, welcher Art diese Spiele waren. 

Im 18. lahrbundert blieb an der Hersfelder Schule im groBen und ganzen al
Ies wie im vorhergegangenen. Der Pietismus wirkte sich im Religionsunter
richt aus. lm Lateiniscben gelangte man bis zu Ovids Metamorphosen, zu Ho
raz und Ciceros Reden. Bedeutsam war die Einmhrung von Unterricht in den 
Realien, in Mathematik, Mechanik und Optik, auch in den Anfangsgrtinden 
des Franziisischen und Englischen. Am Ende des lahrhunderts, nacb einer Pe
riode des Niedergangs und viilligen Verfalls der Disziplin '6, wurde der Cha
rakter der Gelehrtenschule unter einem ttichtigen Leiter wieder hergestellt 
und zu den bisherigen Lehrinhalten auch Geschichte, Geograpbie, Geome
trie, Physik und Philosophie hinzugemgt, und zwar mr Schtiler, welche die 
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Universitat besucben wollten 4'. Lm Griecbischen wurde von 1779 an regelma
Big Homer gelesen, nacbdem 1778 die Ausgabe des Homer von Niemeyer er
schienen war. Damit entsprach man der damaligen neuen Aufgescblossenheit 
fiir die Kunst und Literatur der griecbiscben Antike". 

[n Hersfeld und ebenso in Eschwege wurden zu Ostern und Micbaeli (29. 
September) offenUiche Examina abgehalten. Zu den Examen wurden die Biir
germeister und auch andere Honoratioren geladen. Nach dem Examen fand in 
Eschwege ein examenschmauft auf dem Ratbaus statt, wozu wein und bran de
wein, so au/s Rathauj3 geholet warden", getrunken wurde. Dber den Verlaufder 
Examina ist den Eschweger Geschichtsquellen des 17 . und 18. lahrhunderts 
nicbts zu entnehmen. Nacb Schmincke so priiften die Pfarrer. [n Hersfeld priif
ten Rektor und Lehrer der Schule, dort wurde injeder Ktasse in der Priifungs
woche eine schriftliche Arbeit, ein exercitium pro loco, verlangt, das die Lehrer 
der einzelnen Ktassen korrigierten und dem Rektor iibergaben. In den ober
sten K1assen wurden die Arbeiten von Rektor und Konrektor rezensierl. 

Den AbschluB des Examens bildete in Hersfeld eine miindliche Priifung, 
bei der zu Beginn des 18. lahrhunderts von Scbiilern wenigstens vier Reden ge
halten wurden, drei in lateinischer, eine in deutscher Sprache. AuBerdem 
muBte ein Schiiler in einer Disputation eine Anzahl vorher aufgestellter The
sen verteidigen SI. DaB in Eschwege das Examen ahnlich verlief, ist nach einem 
Bericbt iiber das Examen der dortigen Schule noch im Programm des l ahres 
1869 zu vermuten. Daraus ergibt sich, daB am ersten Tag in den Ktassen Octava 
bis Quarta im Realschulzweig und im gymnasialen Zweigjeweils eine Stunde 
lang in verschiedenen Facbern eine offenUiche Priifung stattfand, die am fol
genden Tag auch die Secunda und Prima betraf. Bei der Abiturienten-EnUas
sung hielt damals ein Abiturient eine Rede iiber "Maria Stuart" auf franzo
sisch, ein anderer Gber .. den Dichter LongfeUow" auf en~lisch, uDd em dritter 
sprach deutsch iiber "das Zeitalter der Hobenstaufen" . 

Das Bestehen des Abgangsexamens war iibrigens im 18. labrhundert noch 
nicht Voraussetzung fUr die Zulassung zur Universitat. Eine entsprechende 
Reifepriifung wurde in Kurhessen nach preuBischem Vorbild erst 1820 ein
gefiihrt. 

Das Eschweger Schulfest 
Die enge Beziebung zwischen Stadt und Schule, die in Eschwege darin er

kennbar war, daB der Btirgermeister beim .,ExamensscbmauB" 3uch Gastge
ber war (in Hersfeld lud der Rektor die Gaste zu einem einfachen Mahl aufKo
sten der Schule ein), zeigte sich aucb bei dem jahrlich im Sommer abgehalte
nen Fest der Schule. Henricb Hoferock erinnert sich dieses Festes 1736 mit 
groBem Vergniigen. Er beschreibt, auf dem Werdchen, eigemUeh Nonnengriej3 
genannt, da der Platz friiher den Nonnen der Cyriacusabtei gehorte, hatten sich 
alle lahr die He" en Praeeeptores au/lohannis-Tag mit derSehule hinaus au/die
sen Griej3 verfugt, daselbst sieh die Sehiller mit allerhand Kurzweil er/usrigten, 
und was sie vertrinken. wird van gemeiner Stadt bezahlet S3 . 

Auch Hochhuth gibt eine Beschreibung des Festes. Es sei "seit undenkli
cben Zeiten" so gefeiert worden, daB die Schiiler "an einem von den Lehrem 
dazu bestimmten Tage"" mit ihren Schiilern zunacbst zurn Scbiilerberg iiber 
Grebendorfgezogen und Maienbiische geholt hatten. Dann waren sie mit fro
ben Liedem zur Stadt zuriickgekehrt. Dies sei "fLir Fremde ein selts_mer, fLir 
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die Einheimischen immer ein reizender Anblick" gewesen. Schon in der ,il te
sten vollstandig erhaltenen Stadtrechnung, der von 1671, ist eine Ausgabe fur 
das Schulrest vermerkl. Hochhutb enablt auch von Streitigkeiten, die 1810 wie 
schon rrtiher 1594 mit der Gemeinde Grebendorr wegen des Rechtes zum 
Maienholen am Schtilerberg bei Grebendonentstanden. Schon 1594 wurde in 
einer Wiederklage von Biirgermeister und Rat zu Eschwege behauptet, daB es 
schon 1594 von undenklichenjahren hero alPo iiblich und herbrachr gewesen sei, 
daB Eschweger Schtiler am Grebendoner Schtilerbergjiihrlich, so oJrjenen be
liebr, Maienbtische und Ruten geholt hatten. Otto Perst hat die Wendung van 
undenklichenjahren, welche in der Urkunde von 1594" auftaucht, einer kriti
schen Untersuchung unterzogen, und zutrefTend daraurbingewiesen, daB da
mit lediglich ein Recht gemeint war, welches "vor dem Gedenken der damals 
lebenden Menschen bestand, also seit mehreren Jahrzehnten, vielleicht ei
nem oder auch anderthalb Jabrbunderten - nicht mehr" 56. Wie das Maienrest 
der Schule, das noch zu Anrang des 19. Jahrbunderts "an einem von den Leh
rern bestirnmten Tage" stattrand " , also nicht unbedingt am Johannistage, wie 
es Hoferock angibt. zum nJohannisfest" wurde, ist ungekHirt. Die Annahme, 
dall das Fest aureine dunk.le Uneit, wie Bierwirth meint ", "noch aus der Hei
denzeit" zurtickgeht, ist bloBe Vennutung. Auch Stendell ist dieser irrigen 
AufTassung 59. Erst im loure des 19. lahrhunderts wurde das Schulrest das Fest 
der ganzen Stadl. Herbert Fritscbe weist daraur hin, daB 1803 erstmals Mad
chen an dem Festzug teilnebmen durften und daB erst damit der Festzug aucb 
am Sonntag eingeftihrt wurde 60. Wichtig ist, daB eine Verbindung zu alten 
Volksbrauchen, die vom Sonnwendtag aur den Johannistag tibertragen wur
den, hier nicht existiert. Das Escbweger Stadtrest geht nicbt aur Johannisbriiu
che, sondern auf das Schulrest zuriick. 

Studierende ehem.lige SchUler 

Nach dem AbschluBexamen der Schule oder auch, solange die Reireprti
rung als Voraussetzung nicht eingeftihrt word en war, schon vorher, bezogen 
manche Schiiler der Eschweger Scbulen Universitiiten. Schon ausgangs des 
Mittelallers studierten an der 1392 in Errurt gegrtindeten Universitiit in der 
Zeit bis zurn Jabre 1510 56 Escbweger, auch an der altesten deutschen, 1346 in 
Prag errichteten Universitat findet sicb 1372 ein aus Eschwege stammender 
Student 6'. 

Nach 1527 suchten die Schiilerder Eschweger loteinschule vor allem die im 
selben Jahr wie ihre eigene Schule gegriindete Landesuniversitiit in Marburg 
aur. Nach der Marburger Universitatsmatrikel 1653-1830 62 studierten zwi
schen 1653 und 1830 164 Eschweger in Marburg. Zwischen 1700 und 1799 stu
dierten 61 Eschweger in Marburg, einer in Erfurt, vier in Rinteln 63 und einer in 
Gtittingen 64. A1lein aur diesen vier Urnversitaten studierten also im ganzen 18. 
lahrhundert nur so vie le Studenten, daB durcbschnittlicb aur einen Jahrgang 
der Jugend der Stadt, die damals etwa 4000 Einwohner ziihlte, 0,67 entfielen. 
Auch wenn man berticksichtigen will, daB noch einige andere an anderen Un i
versitaten immatrikuliert waren, so ist doch die Zahl erstaunlich gering im Ver
gleich zu der heutigen entsprechenden Anzahl. Das Kasseler Carol in urn ist 
iibrigens niemals von einem Escbweger besucht worden 6'. Der Zugang zur 
Universitiit wurde vom Staat nicbt imrner gefOrdert. Im 18. Jahrhundert sahen 
die Landgraren keinen Vorteil in einer Erhtihung des Anteils der Literaten in 
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ihIem Lande, denn stellenlose Studierte schienen die standische Ordnung 
eher zu geflihrden als ihr zu niitzen. Schon LandgrafKarl bestimmte in einem 
Rescript vom 16. Marz 1718, dafi nicht so viel arme und schlechte Leute. so die 
Mittel nicht haben, ihre Kinder hiitten studieren, sondern vielmehr Handwerker 
oder sonst etwas lernen oder ihre Fortune in dem Kriege suchen Iie.pen, damit nicht 
dUTch so viele halbgelehrte, we/che doch alle von den en oneribus publicis sich exi
miren wollen und rechte pesles rei publicae sind, die armen Unlertanen zu prozes
siren aufgehetzet wiirden 66, 

1787 schrankte die Landesregierung unter Landgraf Wilhelm IX. den Zu
gang zur Universitiit bewuBt ein. Nur die Sobne Adliger und die Sohne von 
Angehorigen der sieben bocbsten Beamtenrange solllen zur Universitat zuge
lassen werden. 1793 wurde bestimmt : Prediger-S6hne. Einer nur daif sich dem 
Studium widmen 61. Eine andere Einstellung batte zwar die Polizei- und Com
merzienordnung Landgraf Karls vom August 1721 erkennen lassen, wenn in 
deren 22. Artikel die Lebrer gemahnt werden, daB in denen Schulen aufdie inge
nua derer Knaben achtgegeben undfiihigen aller Vorschub zum Studium geleistet. 
die Stupiden aber nichl dazu gelassen werden 68 . 

Aber die Gesamtzahl der Studierenden blieb erstaunlicb gering. In Mar
burg studierten 1727 insgesamt 174 Immatrikulierte, und von 1750 bis 1806 ging 
deren Zahl noch standig zuriick. 1808 waren nur 59 Studenten immatrikuliert. 
Die Briider Grimm muBten sich noch 1802 und 1803, obwobl Sob ne einesjuri
stisch gebildeten hessiscben Amtmanns, einem umstandlichen und kostspieli
gen Zulassungsverfahren unterzieben. Aber sie erbielten, obwohl Kinder 
einer armen Witwe, die mnf Sohne zu erziehen hatte und dabei auf ein sehI 
karges Einkommen angewiesen war, kein Stipendium. 

Jacob Grimm erzahlt selbst: Die fettesten Stipendien wurden daneben an 
meinen Schulkameraden von der Malsburg ausgetheilt, der zu dem vornehmen 
hessischen Adel gehorte und einmal der reichste Gutsbesitter des Landes werden 
sollte69

• 

Die Stadt Eschwege bemiihte sich, bediirftige Studeoten zu unterstiitzen. 
rhr stand die Moglicbkeit zur Verftiguog, 20 Kammergulden aus der Schenck
schen Sti/tung und zwei Bene/icien fur Knaben der Burgerschule aus derselben 
Sti/tung im Gesammtbetrage van 10 Cj/ zu vergeben. Der Stifler war Rudolpb 
Schenck zu Schweinsberg, der im 17. Jabrbundert bessischer Statthalter und 
Landvogt an der Werra war, auch letzter Inbaber der Propstei Abterode 70 . Die 
Stadt zahlte aucb regelmaBige Beitrage zu der Stipendiatenanstalt an der Uni
versitat Marburg, die von LandgrafPhilipp 1529 gegriindet worden war, um un
bemittelten Landeskindern die Kosten des Studierens tU erleichtern. Die Anstalt 
war urspriinglicb nur flir Theologiestudenten geotfnet, spater aber auch flir 
solche anderer Fakultaten. Nach der Stipendiatenverordnung vom 20. August 
1765 hatten 23 Stadte des Niederflirstentums das Recbt, einen Stipendiaten zu 
prasentieren, Hofgeismar, Melsuogen und Eschwegejedoch zwei, Kassel und 
AIIendorf drei ". 

Die Stipeodienverleihung aus eigenem Recht ist der Stadt durch einen ehe
maligen Burger im Jahre 1550 ermoglicht worden. Jacob Jacobini war 1550 
Domvikar zu Mainz, als er ein betrachtliches Kapital von 1000 Floren der Stadt 
zukommen lieB, die dessen Zinsen als ein ewigStipendium in Hobe von 50 Flo
renjahrlicb an Studenteo der freien Kiinste vergeben konnte, die voraussicht
Iich in zwei Jahren den Gradum Magistri erreichen wiirden oder Studienanfan-
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gem, die den Orad des Baccalaureus erreichen konnten - diese seien dann auf 
die Universitat Erfurt zu entsenden. SchlieBlich durften auch bediiiftige gute 
Schiiler bedacht werden. Die Empfangsberechtigten soUten dem Stifler mil 
Gesippschajt, Freundschaft und Blutsverwandscha/t zugetan sein. Das Stipen
dium wird noch heutigen Tages van der Stadtverwaltung vergeben, allerdings 
ohne Hinzuziehung van Patron en, die der Stifter vorgesehen hatte und in 
einer Weise, die van der stadtischen Offentlichkeit nicht zur Kenntnis genom
men werden kann. Man versucht dabei, Angehorige der Familie des Stifters 
noch heute zu entdecken. 

DaB aber diese Verftigung schon in friiheren Zeiten nicht als bindend ange
sehen wurde, ergibt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus 
der ofteren Zuwendung des Stipendiums an Ortsfremde. 1723 wurde das Sti
pendium zwei studiosis zu Allendor/und eiflem dritten aus Witzenhausen gege
ben 12 . 1728 erhalten Candidat Kullmer van Witzenhausen und ein weiterer 
aus Niederhone das Stipendium 13, 1743 erhillt es H. Lentzen zu Sontra ". Die 
Kurftirstliche Regierung veranlaBte dutch Schreiben vom 11. November 1846 
die Patrone, ein scbema genealogicum vorzulegen, wodurch der Kreis der un
ter dem Gesichtspunkt der Verwandtschaft mit dem Stifler Empfangsberech
tigleo eindeutig erkeonbar gemacht werde. Die Antwort lautete : Ein vollstiin
diges Veneichnis, worinnen niemand tibergangen seyn sollte, ist bei der Un
zahl der Familien, die in aufsteigender und absteigender Linie, wie durch die 
Stiftungsurkunde bestimmt, zu den Blutsverwandten geziihlt werden mussen, 
nicht denkbar, also nur Stuckwerk. Es wird auf mangelhafte Fuhrung der Kir
chenbucher in fruheren Jahrhunderten und auswarts oder im Ausland befind
liche Familienangehorige hingewiesen. Tatsachlich kann die Stiftung im Zei
chen der grundlegenden Verftigung verlieheo werden, namlich zu BejOrderung 
gemeinen Nutzefls. damit geschickte und ge/ernte Leute gezogen werden mogen 
und durch dieselben dem femeinen Nutzen desto besser in geistlichen und weltli
chen Sachen gedient sei1 . 

Eindeutige Kriterien fUr die Verleihung des Stipendiums sind in wechseln
den Zeitverhaltnissen nicht beraten und beschlossen warden, vermutlich weil 
es immer schwierig war, hier eine allgemeine Zustimmung findende Losung 
zu erreichen. Johann Christian Hochhuth schreibt dariiber in seiner Stadlge
schichte schon 1826: .Seh( oft aber ist diese Stiftung Gegensland des Streiles 
gewesen. Auchjelzt ist sie es noch" '". Verrnutlich wiirde auch heutzutage eine 
Verleihung unler Beteiligung der Offentlichkeil und der stiidtischen Gremien 
nicht einfach sein. 

ner NiedergaDg der Laleinscbule uDd dereD Umwaodlung 

.Seil dem Anfange des Achtzehnten Jahrhunderts blieb die Schule hinler 
den Bedurfnissen der Zeil zuriick", k1agt Hochhulh 1826". . Mit dem 18. Jahr
hundert begann der Glanz der lateinischen Stadtschule zu erbleichen", auBert 
si ch Schmincke 1857 in ahnlichem Sinne ". Stendell bemerkt 1923 : .Die Zei
len, in denen diejungen Eschweger in groBerer Zabl die naheren und entfero
leren Hochschulen ... aufsuchlen, in den en die Eschweger Lateinschiiler we
gen ihrer vortremichen Leistungen im Hessenlande und uber dessen Grenzen 
hinaus bekannl und geschatzt waren, waren voriiber ; und wenn schlie61ich die 
Schule im Laufe des 18. Jhs. einging, so war das lediglich eine Folge des man
gelnden 1nteresses der Burgerschaft" 79. StendeU fUhrt den VerfaU der Schule 
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im Laufe des 18. lahrhunderts auf eine immer mehr sinkende Aufgeschlossen
heit der BUrgerschaft fur Kunst und Wissenschaft zurUck. "KUnste und Wis
senschaften hatten im alten Eschwege sich nicht entfalten konnen ; die Ansiit
ze dazu verkiimrnerten Dun vollends,, 8o ... Nur das. was unrnittelbar wirtschaft
lichen Nutzen abwarf, konnte in jenen trostlosen Zeiten darauf rechoen, Be
achtung zu finden ." Stendell erkennt zwar damals "ZielbewuBtsein", "Ziihig
keit", "Soliditiit" der Eschweger an, entdeckt aber dabei "Ubertriebene Spar
samkeit", "NUchtemheit", UDd fLir die Zeit urn 1800 "eiD deutliches Zurticktre
ten aller geistigen hinter den materiellen Belangen"". 

1736 hatte der WeiBbindermeister Henrich Hoferock seine Schule noch ge
rUhmt, aber dieser Stadtchronist des 18. lahrhunderts hatte schan daran erin
nert, daB die SchUlerzahl zu seiner Zeit nicht mehr immer so hoch wie vorher 
gewesen sei: Oft viele von den benachbarten Stiidten und DOr/ern haben ihre Kin
der anhero zur Schulen geschickt und schicken sie noch zuweilen 82 , Die Stadt
rechnung van 1723 verzeichnet noch eine betriicbtliche Ausgabe im Zusam
men hang mit dem Schulfest au! Johannis-Tag, wie es Hoferock nennl. Damals 
hat die Stadt die Kosten van 10 Zober I MaB Bier, also 786,98 Liter, zu beglei
chen. So kann man vielleicht rUckschlieBen, daB die Schiilerzahl damals noch 
ansehnlich war, obwohl nach keine aligemeine Schulpflicht bestand. 

Zum Niedergang der Schule gegen Ende des lahrhunderts iiuBert sich 1. 
Chr. Hochhuth am eingehendsten, und den Bemerkungen in seine m Ge
scbichtswerk ist auch deshalb besondere Bedeutung beizumessen, weil er un
mittelbarer Zeitzeuge, ja selbst unmittelbar Betroffener war. Als die Latein
scbule 1823 aufgegeben wurde, war er selbst deren Rektar. Drei lahre spiiter 
berichtet er in seinen "Erinnerungen" aJs ehemaliger SchUler, der Sohn eines 
Eschweger Schuhmachermeisters war, welcher dem Rat der Stadt angehorte. 
Der 1790 Geborene gehorte alsa einer der bodenstiindigen Eschweger Fami
lien an. Hochhuth besuchte die Latein schule van 1795 ab bis zu seiner Konfir
matian 1804. Er war dann Lehrling in der viiterlichen Werkstatt, blieb aber sa 
wissenscbafllicher Bildung zugewandt, daB er seine LehrbUcher "neben sei
nem Scbusterschemelliegen" hatte und versuchte, sich selbst in Latein, Grie
chisch und Geschichte weiterzubilden. Durch Privatunterricht und Empfeh
lung ihm gewagene r einftuBreicher Geistlicher und Piidagogen wurde ihm 
dann der Besuch der Oberstufe der Hersfelder Gelehrtenschule ermoglicht, 
die er nach der MaturitiitsprUfung als 16jiihriger verlieB, urn in Marburg Theo
Iogie zu studieren. Schon oach zwei weiteren lahren verlieB er die UniversiHit, 
nachdem er die thealagische AbschluBprUfung mit Auszeichnung bestanden 
hatte, und als 18jiihriger wurde er Subkanrektar seiner ehemaligen Schule ". 

Hachhuth erinnert in kurzem RUckblick an die Eschweger "Gelehrteschu
le", die ihrem Zweck lange entsprachen habe! und er beziebt sich auch auf das 
Lab, das Haferock ihr einst gespendet hatte '. Nun bericbtet er, nachdem er 
van 1808 an Lebrer der Anstalt gewesen war : "Sie teille die Gebrechen, an wel
chen damals gewohnlich die Stadtschulen litten, d . h. sie war weder Gelebrte
schule nach BUrgerschule. Es wurde getrieben, was '%10 der Schule fur's Le
ben nicbts mebr nUtzte und ihren Geist mehr liihmte als weckte und hob. Was 
dagegen dem kUnftigen BUrger als Handwerker, KUnstler, Kaufmanne nath 
that, davan war die Rede nichl. Dieses Vebel wurde zu Escbwege weniger 
durch Lehrer herbeigefUhrt, die aller Kenntnisse ermangelten als vielmehr 
durch salche, welche bei anderweitiger rUhntlichen Gelehrsamkeit die Kunst 
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zu lehren entbehrten und dabei auch durch die Diirftigkeit ihrer Besoldungen 
und eine traurige Stellung in den biirgerlichen Verhiiltnissen sehr niederge
beugt wurden. Wo dem Schulmanne Ehre und Brod fehlt , da wird sellen eine 
Schule bliihen . Und beides fehlte manchem der Lehrer, die einst an der Sehule 
zu Esehwege jung gewesen und alt geworden sind und am Ende selbst den 
Muth verloren haben Zll hofTen, in der Welt je weiler Zll kommen" ss. 

Hier werden eine Reihe von Begriindungen fUr den Niedergang der Sehule 
in unscharfen Begriffen gegeben, die in wenig folgerichtiger Weise Verkniip
fung finden . Mit "Bediirfnissen der Zeit" meint Hoehhut auBer den allgemei
nen die Bediirfnisse der Biirger seiner Heimatstadt. Diesen entspreehe die 
Schule nieht, weil sie "wed er Gelehrteschule noch Biirgerschule" sei. Er fUhrt 
daraufzurtick, daB eine Nutzlosigkeit dessen, was in der Schule getrieben wur
de, fUr fast alle Sehiiler entstand. Er lehnt damit die Unterrichtsinhalte, die da
mals gelehrt wurden, ihrer Mischung wegen ab, einfach weil sie eine Auswahl 
aus dem Lehrplan zweier verschiedener Schulforrnen darstelle. Diese Mi
schung sei nun so unbrauchbar gewesen, daB sie nicht nur keinen NUlzen 
brachte, sondern oach Scbaden anricbtete, indem sie den "Geist der Schtiler 
mehr lahmte als weekte und hob". Solche Wirkungen von echten Lehrstoffen 
einer Schule sind kaum begreiJbar. Die gesamte Biirgerschaft sieht nun Hoeh
huth in .,Handwerkern, Ktinstlern uDd Kauneuten" reprasentiert . Unler dem 
unklaren Begriff der "Kiinstler" versteht er vielleicht solche Handwerker, die 
eine Art von Kunstgewerbe betrieben. Er iibersieht, daB zur Biirgerschaft auch 
noch die Angehtirigen vieler anderer Berufe gehtirten, und zwar solche, die auf 
eine Sehule Wert legten, in welcher ihre Stihne fUr die Universitat vorbereitet 
werden konnten. Das "Uebel" unbrauchbaren Lehrstoffs wurde aber, wie er 
sagt, zu Esehwege durch Lehrer herbeigefUhrt, und zwar durch solche, die "bei 
anderweitiger riihmlieher Gelehrsamkeit die Kunst zu lehren entbehrten". 
Damit bezieht sich Hochhuth nicht mehr langer auf den Lehrstoff, sondern er 
hebt nun ab auf die Lehrmethode. 

Und naeh solchem Gedankensprung werden letztlieh die allgemeinen 
finanziellen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die Lehrer 
arbeiten, als Grund dafUr genannt, daB diese den Schiilem so wenig Hilfe fUr 
das Leben verrnitteln konnten. Hochhuths Situationsanalyse bringt dem Leser 
nicht Erkarungen von erwiinsehter Deutliehkeit. 

Hoferock hatten fUr den Niedergang der Sehule, den er andeutete, keine 
Begriindung gegeben, aber auch Sehmincke, der sonst nieht ztigert, seine Be
urteilung mit Eindeutigkeit auszusprechen, laBt si ch nicht auf erklarende Au
Berungen ein. Stendells Verweise auf "mangelndes Interesse der Biirger
schaft" und darauf, daB in dieser "ein deutliches Zuriicktreten aller geistigen 
hinter den materiellen 8elangen" eingetreten sei, sind Zll wenig konkretisiert, 
als daB sie einleuehtend und iiberzeugend wirken ktinnten. Zur allgemeinen 
Lage des Unterrichts an den hessischen Stadtschulen des 17. und 18. lahrhun
derts auBert sich Superintendent W. Wolff in seinem geschiehtliehen Uber
blick iiber "Die Entwick.lung des Unterrichtswesens in Hessen-Cassel vom 8. 
bis 19. lahrhundert" 86. Er unterscheidet zunaehst die "deutsch-Iateinisehen" 
Sehulen in "k.leineren hessischen Stadten" von entsprechenden Schulen grti
Berer Stadte, zu denen er "Cassel, Eschwege, Schmalkalden, Hofgeismar und 
Marburg" rechnet. In dem grtiBeren Stiidten hiitte der Schulbesueh nieht so 
wie in den kleineren dadurch gelitten, daB Ackerbau und Viehzucht treibende 
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Eltern die Hilfe ihrer Kinder in der Landwirtschaft nicbt entbebren konnten . 
Aber trotzdem habe man aucb in den kleineren Stadten auf "deutscb-Iateini
scbe Scbulen" nicht verzicbten woUen : "Es gab immer Eltem, welcbe ihre 
Sohne an der lateiniscben Bildung, die nun einmal als die beste galt, durchaus 
teilnebmen lassen wollten. In der ganzen Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 
ist darum in Hessen-Cassel nur eine einzige deutscb-Iateiniscbe Schule schon 
frub in eine bloB deutsche umgewandelt worden, namlich die zu Niedenstein 
im Habichtswald, weil urn 1680 keine Lateinschtiler mehr vorhanden wa
ren" " . Jedocb: Nur drei der im 16. Jabrhundert gegrundeten deutscb-Iateini
schen Schulen "hatten ibr urspriinglicbes Lebrziel der Vorbereitung auf das 
akademische Studium von der Zeit ihrer Griindung an stets zu erreicben ver
mocht" " . "Diese drei Schulen - das Padagogium zu Marburg, die Casseler 
Stadtscbule und die Hersfelder Schule des Furstabts Michael - wurden daher 
von der kurbessischen Regierung in der ersten Halfte des 19. Jabrhunderts in 
humanistische Gymnasien nacb preuBiscbem Vorbild und in offentliche 
Staatsscbulen umgewandelt" 89. 

"Ganz anders als bei den drei Scbulen zu Marburg, Hersfeld und Cassel ge
stalteten si cb die Dinge bei den iibrigen Partikular- und Trivialschulen 90 der 
hessiscben Stadte . .. Nur in Eschwege und Scbmalkalden hatte eine groBere 
Bevolkerungszahl auf geniigend viele Scbiiler rechnen lassen ... Die Eschwe
ger Scbule batte sich im 16. und 17. Jahrhundert als Partikularscbule behauptet 
und ihre Schiiler zur Universitat vorbereitet. Sowobl im 16. als im 17. Jahrhun
dert hatte die Schule je nach den Umstanden wiederholt Zeiten der Bliite, in 
welchen einzelne Jiinglinge unmittelbar flir die Universitat, andere wenig
stens flir die oberen KJassen des Marburger Padagogiums vorbereitet wurden 
und sich spater in den verschiedensten Lebensstellungen bewiihrten" 91. Ober 
die Escbweger Partikularschule macht nun Wolfffolgende im hier gegebenen 
Zusammenhang wichtigen Angaben : "Die alte Rektorscbule batte schon im 
18 . Jahrhundert wegen des geringen Verlangens nach der lateinischen Ausbil
dung der Schiiler ihre Lebrziele in Lateiniscb und Griechiscb herabsetzen und 
sich mit einer Vorbereitung flir die Tertia begniigen mussen. Ein Teil ihrer 
Lehrer war desbalb zur neubegriindeten Neustadter Schule iibergegangen, wo 
nur noch deutscher Unterricht erteilt wurde. Aucb die Lateinscbule hatte si ch 
dann allmahlicb in eine lateiniscbe und bloB-deutscbe Abteilung gegliedert. 
Im 19. Jahrhundert wurde scblieBlicb der Unterricbt in den alten Sprachen nur 
nocb fakultativ erteilt und nach eingehenden Verhandlungen zwischen Stadt, 
Kirche und Regierung wurde durch MinisterialbescbluB vom 25. Januar 1840 
die bisherige Latein-Scbule ganz in eine deutsche Biirgerschule umgewan
delt." Wolffubersieht hi er allerdin~s das richtige Datum des 20. April 1823 flir 
die Einweihung der Biirgerschule 2. 

Die Entwicklung in Eschwege ist jedocb im groBen und ganzen von ihm 
sehr viel klarer dargelegt worden als von Hochhuth . Tatsacblich war die Wert
schiitzung des Lateinischen im 18. Jabrhundert gesunken, und zwar keines
wegs nur in Eschwege. Sie bing aucb nicbt mit dem Versagen der dortigen 
Lehrkriifte zusammen, ebensowenig mit einer falschen Mischung von Lemin
halten od er falschen Methoden, sondem vielmebr mit einem geistesgeschicht
lichen Wandel in Deutscbland,ja Europa. Franzosen und Englander waren da
zu iibergegangen, in wissenschaftlicben Werken ihre Landessprache zu ver
wend en. lhrem Beispiel folgend war der deutsche Philosoph und Rechtsge-
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lehrte Christian Tbomasius daflir eingetreten, die deutsche Spracbe in der 
Wissenschaft zu verwenden. , Vom Jabre 1688 an begann Tbomasius seinen 
Kampf fUr diese berecbtigte Neuerung" 9J. Dieser Wandel im spracblicben 
Bereich bedeutete allerdings njcbt notwendigerweise ein "Zuriicktreten all er 
geistigen hinter den materieUen Belangen", wie Stendell meinte. lm 18. Jabr
hundert war eine deutsche Nationalliteratur entstandeo, wie sie vorber nie
mals in Deutschland existiert batte ". Deutsche Philosopbie und deutscbe 
Kunst, zumal die der Musik, kamen in einer Art und Weise empor, die auBer
ordentlich war. 

So wirkte sich in den stiidtischen Lateinschulen in Hessen der groBe allge
meine Wandel zu Nationalkulturen in einer neuen Piidagogik aus. Schon Co
menius hatte Unterricht in der Muttersprache fUr Schiiler bis zum 12. Lebens
jahr gefordert. Leibniz hatte sicb daflir eingesetzt, wellig Latein, aber mehr le
bende Sprache in der Schule zu pflegen " . 

Der Pietism us brachte zu Begion des 18. Jahrhunderts die neue Schulgat
tung der Realschule, die den Bediirfnissen des "aufstrebenden kaufmiinni
schen und gewerblichen Biirgenums" entgegenkam 96. So verband sich die 
kulturelle Entwicklung mit einer iikonomischen und soziologischen. In Hes
sen wirkten sicb die Gedanken der pbilosopbischen Aufkliirung durch die Be
rufung Christian Wolffs nacb Marburg aus, der hier von 1723 bis 1740 lehrte 
und wissenschaftliche Werke in deutscber Sprache verfaBte. Solcber vielfache 
Wandel fUhrte nun zu neuen piidagogischen Vorstellungen. Rousseau war 
1762 in seiner Erziebungsschrift "Emile ou de I'education" fUr eine natiirliche, 
vemiinftige Lebensweise eingetreten und fUr eine Bildung, in welcber die 
Niitzlichkeit fUr das Leben ausschlaggebender Gesichtspunkt war. Von gro
Bern EinfluB fUr die deutsche Jugenderziebung wurde Johann Bemhard Base
dow (1724-1790). Er benutzte noch das Werk "Orb is sensualium pictus" des 
Comenius, verofTentlichle aber 1774 ein "Elementarwerk", das Gegenstande 
und Vorgiinge durch lOO Kupfersticbe veranschaulichte und als .. Orbis pictus 
des 18 . Jahrhunderts" bezeicbnet wurde 97. Ein Grundsatz Basedows war: 
"Nicht viel, aber lauter niitzlicbe Erkenntnis. Und nicht zu friih! Und so ange
nehm wie miiglich !" 98. Durch solche Darstellung der allgemeinen wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen wie aucb kulturellen Entwicklung werden die 
piidagogischen Vorgiinge an der Eschweger Stadtschule, im graBen Zusam
men hang geseben, verstiindlicber als durch Hochhulhs Kritik. Wenn er si cb 
gegen Lateinunterricht wendet, so gescbieht es im Einklang mit dem Zeitgeist 
und den Zeitverhiiltnissen, ebenso wenn er natiirliche, freundliche Metboden 
wiinscht und einen Lebrstoff, der fUr das praktische Leben der Schiiler im Hin
blick auf deren kiinftige Berufe niitzlicb is!. Wenn seine Bemerkungen aller
dings auf eine gedriickte, lusLlose Atmospbiire in der Schule schlieBen lassen, 
so war damr eine Besonderheit der Situation an der Eschweger Institution der 
Grund. Das Lehrerkollegium an dieser Lateinschule war in den letzten Jabren 
des 18. Jahrhunderts und zu Region des 19. Jahrhunderts deutlich iiberaltert. 
Zwischen 1697 und 1794 waren nur fUnfRektoren liitig, vier davon iiber einen 
langen Zeilraum hinweg. Pbilipp Cannenberg leitele die Schule von 1697 bis 
1723, Lorenz Wagner bis 1747, Johann Georg Holzapfel von 1747 bis 1755, Jo
hannes Baum dann von 1758 bis 179499. In der iiberlangen Dienstzeit des letz
teren kann die Scbule in den Geist miider Resignation gefallen sein, den 
Hochhuth empfunden hat, als er von 1795 ab ihr Schiiler wurde, zumal auch 
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andere Lehrer der Schule, die er selbst noch erlebte, damals seh, boben Alters 
gewesen sind. Konrektor Andrii war nach den Stadtrechnungen von 1776 bis 
1808 tiitig, also 32 Jahre. Kantor Lasch von 1776 bis 1802 - beide sind miigli
cherweise schon frUher in Eschwege Lehrer geworden, die Stadtrechnungen 
zwiscben 1753 und 1776 sind nicbt vorhanden. A1le Ubertraf aber hinsichtlich 
seiner Dienstzeit der fUnfte Lehrer, Schulmeister Johannes Knierim, der von 
1737 bis 1799 als Mitglied des Kollegiums bestiitigt ist, also nicht weniger a1s 62 
Jabre. Ein Pensionstermin war damals nicht festgesetzt, die Lehrer blieben 
schon aus linanziellen Erwiigungen angesicbts ungesicherter A1tersversor
gung, solange sie sich kiirperlicb nur einigermaBen dazu in der Lage fUhlten , 
im Dienst. 

Nun tritt aber an der Eschweger Schule ein so viilliger Wandel ein, daB 
Hochhuth geradezu von einer "Wiedergeburt" spricht: "Mit dem letzten De
cennium des acbtzebnten Jahrbunderts begann aber die Wiedergeburt der 
Schule. Im Jah,e 1791 wurde der Schullehrer Ritter angestellt. Von der Vorse
hung mit berrlichen Lehrgaben ausgerUstet und auf dem Schullehrerseminar 
zu Cassel ausgebildet, beschwor er zuerst den Orbilismus, der in der Escbwe
ger Scbule waltete. Ibm folgte im Jahre 1794 der Rector Getzt Metropolitan) 
PfafT. Im Besitz einer classischen Bildung und vertraut mit der philantropi
schen Schule leistete er Herrliches. Der Cantor Gleim, welcher seine Thiitig
keit a1s Lehrer Uberhaupt und als Gesanglehrer insbesondere schon in den So
den bei A1lendorf bewiihrt batte, kam im Jahre 1800 hinzu und durcb dieses 
Triumvirat wurde in der Scbule der BegrifTeiner BUrgerschule immermehr in 's 
Leben geflihrt. Die Stelle PfafPs nahm im Jahre 1802 GroBe ein und setzte 
glUckHch fort, was jener begonnen hatte" 100. 

Die " Wiedergeburt" der Schule ereignete sicb nach Hochbuth also mit dem 
Eintritt junger Lehrer von bervorragender piidagogischer TUchtigkeit, die 
auch neue piidagogische AufTassungen mitbracbten. Ritter beschwor den "Or
biJismus, der in der Escbweger Scbule waltete". Der seltsame BegrifTkann ei
gentlicb nur als Anspielung aufdie inzwischen veraltete Piidagogik des Come
nius uDd dessen "Orbis sensualium piclus" von 1658 verstanden werdeD. Mit 
Rektor PfafTwird die OfTnung fUr die neuen Unterrichts- und Erziehungsme
tboden Basedows angedeutet. Mit den neuen Lehrem 109 also ein neuer Geist 
in die Schule ein, und mit ihnen bereitete sicb eine bedeutungsvolle Wand
lung VOT: Die drei besonders Hervorgehobenen sind sicb als "Triumvirat" ei
nig darin, daB die alte Lateinschule in eine BUrgerscbule obne alien Fremd
sprachenunterricht umgewandelt werden so lite. Hochhuth miBt nun den per
sonellen Anderungen in der Zeit von 1791 bis 1802 groBe Bedeutung bei. Ob
wohl in dieser Zeit Besoldungsverbiiltnisse und gesellscbaftlicbe Anerken
nung nicbt veriindert vorzustellen sind, obwohl die Einstellung der BUrger
schaft zur Schule sicherlich grundsiitzlich die g1eicbe blieb, wandelt sich an
geblicb das Schulleben, weil andere Lehrer vorbanden sind. 

Hochhuths Argumentation verliert allerdings an Uberzeugungskraft, weiJ 
der Schullehrer Ritter dem Kollegium seiner Scbule gar nicbt angebiirte, als er 
1791 nacb Escbwege kam . Die Stelle des fUnften Lehrers hatte bis 1799 immer 
noch Knierim inne, und diesem folgte darauf der Scbullehrer Fiedler, nicht 
Ritter. Dessen Name ist in den Stadtrecbnungen nicbt unter denen des Kolle
giums der Rektorschule zu entdecken, sondern an einer ganz anderen entlege
nen Stelle, niimlich a1s Uhrsteller der A1tstiidter Kircbe. Schullehrer Ritter er-
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hrut danach als Uhrsteller eine kleine Jahresbesoldung von 4 Reichstalern 
2 Albus, zuerst nacbweisbar iD der Stadtrechnun~ von 1795, da die Rechnun
gen von 1791 bis 1794 fehlen 101, entsprechend 1797 02 und so fort, bis er als Ubr
steUer zuletzt 1806 genann! wird IOJ Bei den Praeceptoren der Stadtschule er
scheint sein Name aber auch danD Docb nicht, dies ist erst viel spater der Fall, 
namlich 1825 104• Ritter muB bis dahin an einer der Nebenschulen angestellt 
gewesen sein, wahrscheinlich an der Altstadter Madchenschule. 

Ritter konnte also our als Kollege einer anderen Schule einen gewissen Ein
OuB ausilben, Rektor PfaIT war scbon damals auch zweiter Pfarrer der Neu
stadter Kirche uDd wahrscheinlich, wie sein Nacbfolger GroBe, auch Inhaber 
eines dritten Amtes, namlich das des Pfarrers von Grebendorf,ja wahrschein
lich ebenso wie dieser auch noch Leiter einer Privatschule fUr solche Schiller, 
die fUr eine Gelebrtenschule im Hinblick auf spateres Universitatsstudium 
vorzubereiten waren. Rektor PfaITwird kaum treibende Kraft fUr die Verande
rung der Schulforrn gewesen sein, eher ein solcher, der eine solche Entwick
lung zulieB und sich nicht gegen sie wandte. Auch von dem weiterhin genann
ten Kantor Gleim als Mitglied des. Triumvirats" ist schulpolitische Aktivitat 
auch nicht andeutungsweise ilberliefert. Er war Musiker, muBte bei den Singe
leichen tatig sein, grilndete aber 1832 auch den ersten Eschweger .Sangerver
ein" 105. 

Hochhuths Hinweis, daB die Grundung der Bilrgerschule durch dieses. Tri
umvirat" in die Wege geleitet worden sei, ist nich! ilberzeugend. Hochhuth 
verscbweigt, welche Rolle er selbst in diesem Zusammenhang gespielt hat. Er 
war ja 1808 als Subkonrektor in das Kollegium der Stadtschule eingetreten und 
schon 1809 deren zweitwichtigster Lebrer als Konrektor geworden . In dieser 
Zeit hatte er nicbt nur an der Scbule groBen EinOuB, er gewann ihn auch in der 
stiidtischen Offentiichkeit, in welcber er sicb als Sohn einer ratsnibigen Hand
werkerfamilie ohnehin gut auskannte. DeUunge LehIer war .begehrt als Red
ner bei vaterlandischen Feierlichkeiten"I , der selbst Gedicbte verfaBte und 
auch selbst offentiiche Feiern veranstaltete 10'. Bei vaterliindischen Feiern war 
der ,junge begeisterte Mann"10. ein .beliebter Redner" 10 .. Seite guten Bezie
hungen zur Stadtregierung werdeD auch dadurch bewiesen, daB er als .Spre
cher einer Deputation bei dem franzosischen Prafekten" war, "urn bei ihm ei
ne scbonende Behandlung seiner Vaterstadt zu erwirken, da die FranzoseD 
drohten, Eschwege in Brand zu stecken" 110. In diesen Jahren groBer schwung
voUer Aktivitat in Schule und Offentiichkeit war Hochhuth die starkste Per
sonlichkeit des KoUegiums der Scbule. Der Rektor GroBe, der PfaITI802 nacb
folgle, wurde unler der Last seiner Amter so niedergedrtickt, daB er in tierer 
Melancholie 1822 freiwillig aus dem Leben schied . Nun wurde Hochbuth sein 
Nachfolger, und nun wird er dafUr gesorgt haben, daB auch sein Freund Ritter 
an die Stadtschule versetzt wurde. 

Hochhuth rnuB derjenige gewesen sein, der die Urnwandlung der Latein
schule eigentiich zustande gebracbt hat. Er beschreibt die Umstellung mit un
eigenschrankter Zustimmung Ill , 

Hochhuth erreicb! aber nocb eine weitere groBe Verbesserung fUrdie Schu
le und "hot .. . seinen EinfluB 3uf, urn, was nath that, zu gewinnen,,1I2. Hier 
hebt er selbst hervor, daB er EinfluB in der Stadt besaB. Es handelt sich urn die 
BereitsteUung eines neuen Schulbauses. Die Stadt, dieselbe, von der er sagt, 
daB sie in vergangenen Jahrzehnten .dem Schulmanne Ehre und Brod" ver-
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weigerte und ihn "durch eine traurige Stellung in den blirgerlicben Verhiiltnis
sen" niederbeugte Ill , zeigt sich ihm gegentiber bereit, das Hochzeitshaus mit 
erheblicber Untersttitzung des Kircbenkastens mit dem nicbt unbetrachUi
chen Kostenaufwand "von 5000 Thalern" 114 umzuwandeln, so daB die Scbule 
aus den "drei erbarmlicben Lebrzimmern der alten Schule im mittelalterli
ch en Stiftsgebaude" ausziehen konnte "'-

So schien alles zu jedermanns Zufriedenheit fortschritUich verandert wor
den zu sein. Als die neue Blirgerscbule im Hocbzeitshaus am 20. April 1823 mit 
einer Feier in der Neustadter Kirche eingeweiht wurde, "wo sich ZUT Feier des 
Tages alle Beborden der Stadt, Blirgermeister und Ratb und das ganze geisUi
che Ministerium einfanden", predigte Hochhuth und entwickelte den Satz: 
"Wer flir das Yolk Schulen baut, der bestatigt damit, daB er sein Yolk wahrhat: 
tig lieb hat" 116. Ganz sicher war Rektor Hochhutb selbst erfullt von solcber 
scbonen Gesinnung. 

Die Entwicklung der neu gegrilndeten BUrgerscbule 

Die neue Blirgerscbule bezeichnete deren Rektor Hochbutb als ein "scho
nes Denkmal, welches der Nachwelt noch beweisen wird, wie edel der Ge
meinsinn war, der aUe die beseette, welche ihren Bau haben fOrd ern helfen" 117 . 

Eine Abbildung in seinem Buch zeigt das schmucke Ausseben des "nach Zeit
und Local-Bedlirfnissen eingericbteten"'" Baues. Hochhuth lobt die groBen, 
hellen und gesunden Lebrzimmer, den alle Bedlirfnisse befriedigenden Scbul
apparat, also die Ausstattung der Schule mit Mobeln, Gerat und Lehrmateria
lien. In leider nur ungenauer Weise spricbt er davon, daB sich der Unterricbt 
"liber alle Gegenstande, welche flir den klinftigen Blirger nothig und nlitzlich 
sind" erstrecke, ebenso ungenau erwahot er allch die Anwendung einer dUTch 
"Erfahrung bewilhrten" Lehrmethode. SchlieBlich steUt er in uneingeschrilnk
tern Optimismus fest: "Die Scbulzucbt verfehlt, bei dem Cbarakter der Liebe 
und des Ernstes, der sie auszeichnet, ihres Zweckes nich!. Die Kinder geben 
gem in die Scbule. GewiB werden sie auch einst die Scbule mit reichem Ge
winne verlassen" 119. 

Die Zufriedenheit des Rektors Pfarrer Hochbutb mit den im wesenUicben 
von ihm selbst geschaffenen neuen Schulverhiiltnissen stimmt allerdinfis 
nicbt mit den Angaben liberein, die sicb aus den erhaltenen Akten ergeben 1 0. 

Im Zusammenhang mit einer Beschwerde von Eltern, daB er die Schliler sei
ner Klasse zum Schlagen der librigen Schliler ermuntert habe, rechtfertigt sich 
der damalige Kantor der Scbule, Peter Gleim, und in seinem Schreiben an den 
Scbulvorstand, das dort am 2. Dezember 1824 einging, auBert er sich aucb liber 
die Verhaltnisse in der Schule in recht kritiscber Weise : [n Gemiisheit der an 
mich unlerm J8. I. M. ergangenen Au/forderung, mich wegen der mir gemachten 
Anschuldigung, dafJ ich meineSchiiler die iibrigen Schiiler zu schlagen ermumere, 
zu recht/ertigen, verfehle ich nicht, zu dem Ende/olgendes gehorsamst vorzustel
len. Seit meiner Anstellung als Cantor an der hiesigen Biirgerschule pj/ege ich, auf 
den Glockenschlagjedesmal, und besonders des Nachmittags um I Uhr, mich in 
die Schulstube zu begeben und den Unterricht anzufangen. Dieser Gewohnheit 
folgte ich bis zum 18ten I. M., seit diesem Tage an n6thigt mich aber die Sorgefiir 
meine Gesundheit und meine Familie, mich Y4 Stunde und nach den Umstiinden 
auch spater in die Schulstube zu begeben. Um dieses begreiflich zu machen, mu.p 
ich bemerken, daft die Schuler an der hiesigen Burgerschulefriiherhin sich, so weir 
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es sich von der Jugend erwarten liiftt, s ittlich betrugen und ins besondere auch ihren 
Lehrern mit wahrer Liebe und Ehrfurcht begegneten und strengen Gehorsam lei
steten. Diese wahre Ehr/urcht und Liebe und diesen Gehorsam, ohne welche keine 
Schule gedeyhen kann, waren aberauch die Furcht derviiterlichen und menschen
f reundlichen, jedoch zugleich ernsten Behandlung der Schiiler von Seiten der 
Lehrer. 

Leider ist nun aber dieses schone VerhiiltnijJ zwischen Lehrern und Schii/ern be
sonders in der oberen Klafte seir einiger Zeir gestort, und an deften Stel/egiinzliche 
Ziigel/os igkeir, Ungehorsam, und Verachtung der Worte der Lehrer getreten. 
Worin die Ursache der Umwandlung der Dinge zu suchen s~, wirdjeder Unbefan
gene leicht einsehen, ich enthalte mich deshalb auchjeder iiufterung dariiber und 
beschriinke mich darauf, das j etzige Betragen der oberen Klafte - denn diese ist 
der eigentliche und wahre Sitz der Ziigellosigkeit, die mittlere KlajJe blieb dagegen 
bis jetzt da von befr~t, jedoch ist zu bejiirchten, dajJ auch sie durch die nahe Be
riihrung m;t der oberen KlqjJe bald angesteckt werden wird, zu schildern. Diese 
Schiiler der oberen Klafte versammeln sich schon vor dem A nfang der Lehrstunden 
vor dem Neuenhau,P, umlagern in dichtem Hau/en den Eingang, versperren einem 
Jeden den Eintritt und machen einen so abscheulichen Liirm, daft man nichl Kin
der gesitteter Eltern, sondern des rohesten P6bels in ihnen zu flnden glaubt .. von 
dem Eingang des Neuenhauses rennen sie dann in den Schulgang, den inneren 
Schulhof, erkiihnen sich sogar in die Schuls tuben der mittleren und unteren Klafte 
einzudringen und hier ihr boses Wesen zu treiben. Wiihrend des Unterrichts lau/en 
4 bis S,ja oft noch mehrere Schiiler aus der Schulstube zugleich auf den A btritt und 
ehe noch diese in die Schulstube zuriickgekehrt s ind, sind schon abermals wieder 3 
und noch mehrere Schiiler da, welche dann ebenfalls auf den Abtritt laufen, so daft 
hieroft 10 Schiiler zugleich sind, welche dann den Unterricht in der mittleren KlajJe 
durch ihren Liirm storen. Wenn die Schiiler der oberen KIa,Pe vordem Eingang des 
Neuenhauses versammelt sind, so setzt sichjeder, der durch dieselbe in das Hauft 
dringen will, der Ge/ahr aus, gesto,Pen, an die Mauer gerammt, umgewor/en und 
mit FiijJen getreten zu werden . Wagt es Jemand, die Knab en zur Ruhe und Ordnung 
zu ermahnen. so wird ihm Hohngeliichter zur Antwort. Diese Frechheit vermag 
nicht einmal die Niih e des Herrn Geheimraths und des Herrn Rectors und P/arrers 
Hochhuth zu ziigeln.ja dieselbe geht sogar so weil, daft der Ers tere, als er einst vie
len auf dem Schulhofversammelten Schiilern Ruhe gebot, laut ausgelacht wurde. 
Man kann fo lglich mit Fug und Recht sagen, daft die oberste Klafte in vollige An
nachie gerathen sey . . . . 

Am 18. ten I. M. wurde endlich die Frechheit aufs hochste getrieben, als ich mich 
nemlich b~ dem Eingange durchgedrungen halte, und nun in den Schulhof eintre
ten wollte, s tiirzte mir ein Rudel wilder Knaben ganz unerwartet entgegen, daft ich 
zuriickprallte und von einem derselben mU der Iinken Hand, in welcher ich die 
Schliiftel zu den Schulschriinken hielt, so vor die Mauer geworfen wurde, daft ich 
eine bedeutende schmerzha/te Wunde am Daumen dieser Hand erhielt . ... 

Gleim schildert dann, mi! welchen Worten er die Knaben ermahn! habe 
und Hihrt dann fort : Ich war auch entschlossen, diesen Vorfoll dem hochverehrli
chen Schulvorstand derhiesigen Biirgerschule anzuzeigen. Die Au./forderung. mich 
wegen dieses Vor/alls zu recht/ertigen, kam mir indessen zuvor und ;chflnde des
halb nicht mehr nothig, eine besondere Beschwerdeeinzureichen, sondern es reicht 
nunmehr hin, in dieser meiner Recht/ertigungden wahren Hergang derSache zu er
ziihlen und au/ den jetzigen Zus tand der Biirgerschule au/merksam zu machen. 
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Urn aber bis zu dem Zeilpunkl, wo etwa dern Gebrechen der Burgerschule abgehol
f en wird, gegen iihnliche M ijJhandlungen gesicherl zu seyn, so habe ich dem ober- . 
Slen Schulknaben meiner Kla,Pe den Be/eh! er/heill, mir anzuzeigen, wenn die 
Schuler der obers len KlqfJe den Tumrnel- und Liirmplalz vor dem Neuenhaufte ge
Tiiumt hoben, urn donn ungehinderf und ahne Lebensgefahr in die Schuls/ube der 
mitt/eren Kla,Pe ge/angen ZlI konnen. 

Der Schulvorstand erhalt vom Klassenlehrer der obersten Klasse, Konrek
tor Gonnermann, eine Stellungnahme, in welcher dieser energisch bestreitet, 
daB die frlihere Zeit so, wie Gleim gesagt babe, eine "so gute aHe Zeit gewesen 
sei". Er sieht in dem Vorfall nur eine ungliickliche Einzelsituation. Auch Rek
tor Hochhuth wird vom Schulvorstaod aufgefordert, sich zu der Angelegeo
heit zu auBern, und zwar am 7. Januar 1825. Hochhuth berichlet aber ersl, 
nachdem er am 21. April 1826 vom Schulvorstand angemahnt worden war. Am 
28. April schreibt er nun: Was die Sache des Herm Cantors Gleim belrif/I, wor
uber meine Erk/iirung gewiinscht wird, so muft ieh offen ges /ehen, daft iell dieselbe, 
dos Wort im eigentlichen und uneigenr!ichen Sinne genommen, sehon lange verge
ften habe. Nur das weijJ ich noch : daft die Recht/erligung des Herm Canlors in ei
ner Art van psychischer Fieberhitze geschrieben war, und daft das, was darinnen 
uber die Schiiler der Oberklafte der Biirgerschule ausgesprochen worden, sich als 
ein wi/des Phantasma in und durch sich se/bst sattsam wider/egt hat, desha/b hal
le ich da/ur, da}J es hochsl unnothig seyn wurde, wenn ich nur noeh ein Wart 
daruber verlieren wollle. Dagegen er/aube ieh mir noch zu bemerken, daft die den 
Herrn Cantor betreffendenj ungsten Ereignisse, we/che, ieh weifJ nieht wie? offen
kundig geworden sind, /ii r unsere Sehuldisciplin, das Palladium unserer educato
riseh-didactischen gemeinsamen Bestrebungen reehl naehtheilig werden zu wollen 
seheinen. 

Der Vorsitzende des Schulvorstandes auBert si ch zu der Angelegenheit nun .. 
in folgender Weise : Da ieh viele Auflerungen des Herm Ca ntor Gleim als unbe-
grundet aus eigener Einsicht und E1[ahrung kenne und da auch die Erkliirungen 
der beiden ersten Lehrer den von ihm gemaehten widerspreehen, so ist er anzuwei
sen, wegen der Ausdriicke, welehe gegefl die beyden erslerell Herren Lehrerr und 
die Schuljugend gerichlel sind, em sllich zu ladeln . Der Vorsitzeode bemerkt 
auBerdem, daB er im Betragen der Schuljugend neuerdings durchaus Fort
schritte wahrgenommen habe. 

Gleim wird aber bald erneut zum Stein des AnstoBes. Am 23 . Februar 1826 
erhalt der Schulvorstand eine Beschwerde des Sladtsyndikus und eines Fuhr
manoes gegen den Kantor Gleim wegen MiBhandlung ihrer Sohne. Den 
Schreiben ist eine Beslatigung des behandelnden Arztes beigefligt tiber Quel
schungen und Geschwulsle am Kop/, Oberarm und Schullerblall bis 2Y, Zo ll lang. 
Gleim, zur Stellungnahme aufgefordert, zeigt sicb nicht we iter beeindruckt, 
denn jede Zuehtigung liiftt Spuren, und diese Zlicbtigung sei fUr impertinente, 
naseweise als aueh ungehorsame bose buben verdient gewesen. Er bezeichnet 
die Anklage des Stadlsyndikus als Schrniihschrifl, auch als grobe Verliiumdung 
in der Manier der alten sich bey unserer vortrej]1ichen neuen Jusliz veifassung 
gii flZlich iiberlebten, nieht mit dem Zeitgeist/ortgesehrittenen Advokten. Er werde 
ibn gericbtlicb belangen. 

Der Schulvorstand tibermittelt den Vorgang der Kurflirstlichen Regierung 
der Provinz Niederbessen. Diese erteill am 21. Marz 1826 dem Kanlor wegen 
des ObermaBes der Ztichtigung zweier Koaben einen strengen Verweis und 
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ermahnl ihn im besanderen, daft er sich alles Schlagens an den KopJ giinzlich 
enthalte. Das Rescripl der Regierung vam 21. Marz 1826 schlieBI mil falgender 
Bemerkung : Obrigens wird die Vermeidungdes AuJsehens und derOffentlichkeit. 
woraus Nachtheilefiir dos den Lehrern zu ihrer Wirksamkeit und zu Erhaltung der 
Schulzucht so no/hige Ansehen emstehen k6nnten, be; Vollziehung dieses Au/rrQ
ges empJohlen. Der Sladtsyndikus beanslandel aber nunmehr, daB Gleim le
diglich einen Verweis erhallen habe. Er verlangl, daB ihm das Rescripl der Re
gierung in extenso abschriftlich milgeleill werde. Er weigen sich auBerdem, 
seinen Pftegesahn kiinftig am Unlerrichl des Kanlors leilnehmen zu lassen. 
Daraufhin beschwerl sich Gleim am 26. Juni 1826 dariiber, daB der Pftegesohn 
des Sladlsyndikus seinen Unlerrichl nichl mehr besuche und jeweils bei des
sen Beginn die Schule einfach verlasse. Salches halsstarrige Betragell fUhre da
ZU , daB er in den Augen se in er Schiiler und Schulkollegen liefgekriinkl werde. 
Er empfiehlt, em eule Klage fUhrend, zur Herstellung meiner offentlich compro
mitfierfen Ehre und zur Erhaltung der AchtungJiirdieSchule ... jenen Knaben vom 
Mayengange und von der Theilnahme am Johannisjesle vorliiufig zu excludiren. 
Er habe erwagen, sich selbsl van der Begleilung der Schiiler bei diesem Fesl 
zurtickzuziehen, so lange dieser ScbiHer daran teilnehme, er wolle aber davon 
in ErfUllung seiner Pftichlen gegen seine Vargeselzlen absehen. 

Am 30. Augusl 1826 besuchl aber der Pftegesahn des Sladlsyndikus nach 
imIDer nicht den Unterricbt des Kantors. lnzwischen ist die sogar seitens der 
Regierung als erwiinschl bezeichnele Unautrlilligkeil des VarfaJls lilngsl nichl 
mehr gewiihrleislel, und sicherlich war auch der Schulfrieden durch die Ange
legenheil nichl unerheblich geslon. Der Scbulvorsland, dem der Kreisral, die 
Bilrgermeistec, der Metropolitan und ein weiterer Pfarrer angehoren, emp
fiehll nun der Regierung, den Scbiiler bei femerer Weigerung des Besuchs der 
Unlerrichlsslunden des Kanlors Gleim giinzlich vam Schulbesuch auszu
schlieBen. Den Aklen iSI nichl zu enlnehmen, wie die Angelegenbeil geregelt 
wurde. 

Schan nach weniger als einem Jahr hal sich de, Schulvarsland em eul mil ei
nem den Kanlar Gleim belretrenden Varfall zu beschiiftigen. Gleim halle ei
nen Schiiler seinerseils mil der AusschlieBung vam Schul- und Kirchenbe
such beslraft, weil dieser einen lebenden Sperling mil in die Kirche gebracbl 
halle. Gleim beschwerl sich in diesem Zusammenhang emeul iiber die 
schlechlc Disziplin an der Schule. Oberpfarrer Callmann van der Allsladler 
Kirche nimml das Vergehen des Knaben nichllragisch. Er vermerkl: Gesetzt. 
der von dem Knaben in die Kirche mitgenommene Sper/ing wore ihm aus der Ta
sche entflogen: wurde das woh/ grofte Storung verursacht haben ? Bey unseren 
durch/ocherten Kirchen/enstern ist es woh/ nicht se/ten der Fall, daft wohrend des 
GOl/esdiellstes Vogel in der Kirche umheif/iegen. So beschlieBI der Schulvar
sland auf Empfehlung seines Varsilzenden, des Kreisrals Schmillen, am 18. 
Augusl 1827, daB man aur Meldung des Varfalls an Kurftirstliche Regierung 
verzichlen salle und die Zurechlweisung des Schiilers dem Reklar Hachhulh 
liberlassen ktinne. Hachhulh besliiligl am 18. Seplember 1827, daB er den 
Schiiler in de, vallen versammellen erslen Klasse der Blirgerschule alien Ern
sles zurechtgewiesen habe. 

Am 24. Juni 1830 beschwerl sich nun die Ehefrau des Tuchhiindlers Barlha
la miius wegen MiBhandlung ibres Sohnes beim Schulvarsland libe, den Kan
lar Gleim. Sie erscheinl auch selbsl in der Schule und belrill, a hne besandere 

73 



Erlaubnis eingeholt zu haben, den Raum, in dem Gleim unterrichtet, steIlt ihn 
zur Rede, und erkl iirt, sie werde ihren Sohn nie wieder zu ihm in die Scbule 
schicken. GIeim beschwert si cb bei dem Schulvorstand darliber am 6. August 
und hebt bervor : Diese Drohung geschah nehmlich in offentlicher Schule in Ge
genwart slim/licher Sehii/er. 

In gleicber Angelegenheit befaBt sich Gleim auch am 27. Juli 1830 mit der 
Mutter, die ihn in so unangenehmer Weise im Unterricht gestort hatte. Sie sei 
eine Blirgermeistertochter von der Art der Frauen, denen noch manchmal die 
Nuppen der bisher;gen, aber nun dUTch die bessere zeitgemii'pere Zeit Kurhessens, 
besonders dUTch die Kreisiimler in den Schranken Zaum und Ziigel gehaltene alte, 
sich liingst uberlebte erbiirmliche reichsstiindische Patrizier-Vet!a.,pung anwan
deln, wodurch sonsl despotische, arrogante, tiefkriinkende, beleidigende Eingrif/e, 
wie ich [eider er/ahTen, geschehen sind. 

Wie sebr er aber selbst durch seine Unbeherrschtheit Schliler kiirperlich 
und seeliscb verletzen konnte und ganze Familien in Angst und Scbrecken 
versetzte, gebt aus einer Bescbwerde hervor, die am 25 . Januar 1831 der Buch
binder Nippold an den Kreisrat ricbtet : Mein einzigerSohn, den ich habe und der 
noch keine 8 fahre alt ist, geht alle Tage 4mal in die Schule bei Herr Rilter in die 
Privat- und die Frey-Schule und hat sich durch sein FleifJ dos Lob einesj eden Leh
rers erworben, und das des Cantor Gleim nicht, den der kann ohne barbarische 
Priigeley so wenig leben als der Fisch oh ne WajJer. Am MitlWoch Morgens hat der 
Cantor Gleim mit einem dicken Stock meinen Sohn so gemij1handelt und an seinen 
Haaren gezaust . .. daft er, als er nach Hause kam, an alien Gliedern gezittert und 
so gleich nach ablegen seiner Bucher sich ausgekleidet, welches erjedoch nicht ein
mal selbst tun konnte und sich so zu bette gelegt, wo er von Zuckungen und he/ti
gen Fieber be/alien worde, dajJ wir zur A·rztlichen Hii/fe unsere Zuf/ucht mujJten 
nehmen und liegt also 8 Tage von heute schwer darnieder. Und bIos aus der Ursa
che, weil er eine Grundrechnung nicht ganz / ertig gemacht hat . ... Wie lange ist es 
schon, dajJ die Teutschen Fiirs ten bey dem Milillirdie harte Z iichtigung derStock
priigel abgeschafft haben ! Nurder Cantor Gleim behalt sie noch im fahre 1830 als 
seine lieblings-Bescha/ tigung ohne Maafl und Ziel, mann solfe glauben, er wollte 

•• 
eine Neue Ubersefzung von Klobestocks-Werke heraus Prii~eln, eine Schule ist j a 
kein Z uchthaujJ und auch do werden die Strlif/inge behandelt als Menschen. Dem 
Cantor Gleim seine Bosheit gehet uber alle Grenzen, seine Leidenscha/ t kann er 
nicht zlihmen. Bald sollen sie die Hlinde au/ die Bank legen, bald au/ den Pult . ... 
Welcher Biirger will sich dieses wohl ge/allen lajJen und noch dazu siech und krank 
seine Kinder schlagen laften. Wer ersetz l mirdie Kosten/iir Docter und Apotheker. 
8 Tage haben wir schlaf/os zugebracht. 

Trotz weiterer Beschwerden van Eltern liber Gleim, liber welche die Akten 
AufscbluB geben, setzt sich erstaunlicherweise der BlirgerausschuB roit seinen 
27 Mitgliedem fUr den Kantor ein, als dieser nach einer schweren Erkrankung 
in den Rubesland versetzt werden soll . Der BlirgerausschuB erkl iirt in seiner 
Eingabe an die Kurfiirstlicbe Regierung: A uf diese Oberzeugung seiner wieder
kehrenden Kra/t und FiihigkeU gestutzt. hat nun Cantor Gleim, wie wir vernom
men haben, bei Kur/iirstlicher Regierung darum nachgesucht. ihn in seiner bisheri
gen/ unction noch/o rtbestehen zu laften und ihm die Annahme eines Substituten 
zu ersparen ... Es mufl van uns anerkannt werden, wie es bei der ganzen Burger
scha/t anerkannt wird, und wie viele Zeugnij1e der angesehensten und achtbarsten 
Manner beweisen, daft dem Cantor Gleim seine Dienstfiihrung nicht zur Last ge-
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/egl werden kann, daft er vielmehr sein AmI als Lehreran der hiesigen Sladlschule 
und als Canlor Ireu und redUch, mit FleifJ und auch nichl ohne Segen venvallel 
hat. Da dem nun so iSI, da ihm als Schu/mann Tuchligkeit und Berufslreue nicht 
abgesprochen werden kann, . . . da/erner seineSlelle so gliinzend dotierl iSI, . . . (er 
aber) eine lange Reihe von Jahren sein AmI wohl und zu allgemeiner Zu/riedenheit 
der Biirgerscha/I venva/tet hal, am Abend seines Lebens in eine bekummerte Lage 
Zll verselzen, wobei es ihm schwer fallen mochte, den Resl seiner Tage sorgen/rei ZlI 
ver/eben, so wird die Kurfurstliche Regierung gebeten, den Kantor Gleim als 
drillen Lehrer der Stadtschule bestehen zu lassen. Das Schreiben vom 7. luli 
1836 ist von 27 Mitgliedern des Biirgerausschusses unterschrieben. Auch Biir
germeisler und Stadtrat untersttitzen das Gesuch lInd slimmen der darin enl
ha/lenen Fiirbille fur den hiesigen Canlor und drillen Knaben/ehrer G/eim be;' 

Gleim hatte 1811 eine Liedersammlung fUr die Schulen berausgegeben, de
ren Anschaffung vom Kurfurstlichen Oberschulrat den Superintendenten und 
Metropolitanen empfohlen worden war. Er hatte 1832 den ersten Escbweger 
Gesangverein gegriindet. Er wurde 1842 endgiiltig in den Ruhestand versetzt. 
Sicherlich war er eine Ausnahmeerscheinung unter den Lebrem durch unge
wiihnliche Erregbarkeit und Unbeherrschtheit, aber er war keineswegs ein 
Einzelfall eines Priigelpiidagogen an der Escbweger Schule der damaligen 
Zeit. Die Eschweger Schulakten enthalten noch eine ganze Anzabl von Eltem
beschwerden wegen MiBhandlung ibrer Kinder in der Scbule, darunter auch 
solche iiber den Sohn des Kantors, der in Eschwege Miidchenschullehrer ge
worden war und das Temperament seines Vaters geerbt zu haben scheint. In 
der bis zum lahre 1883 fortgefUhrten Aktensammlung sind auch FaHe der MiB
handlung von Miidchen entbalten. 

Die Bedingungen pidagogischer Tatigkeit aD der Eschweger BUrger.;chule 
nach 1823 

Das Verhalten der Lehrer an der Schule kann aHerdings nur dann angemes
sen beurteilt werden, wenn die Verhaltnisse, unter denen sich ihre Tatigkeit 
vollzog, Beriicksichtigung finden . Dazu machen Vater und Sobn Gleim in 
dienstlichen Schreiben bemerkenswerte Angaben, deren Stichballigkeit aller
dings nicht gesichert ist, die aber doch ernst genommen werden konneD, da sie 
von den Adressaten nicht zuruckgewiesen werdeD . 

Am 5. Februar 1831 bemerkt Cantor Gleim in einem Bericht an das Kur
fUrstliche Kreisamt : TiigUch 11 Slunden offentlichen und Privalunlerrichl- wozu 
ouch noch neuerdings die Obernahme eines Theils der A rbeiten des Conreclorals 
xehort - ohne die wochenlUch mehrmaligen vor/allenden Leichen, die mir aufier 
meinen Herren Collegen ganz allein obliegen zu beg/eilen, und oh ne der Kirchen 
des SonnlaKs und in der Woche dabey zu gedenken. iSI doch wohl eine grofte. 
schwere Au/gabe flir eine Person. Hieraus mag Kur/iirslliches Kreisaml gutigst 
enlnehmen, wie ich allein das Laslhierbey meinem Zeisigfullerund meiner Pferde
arbeit an hiesixerSchule bin. Wenn andere der Collegen bey ihren recht gUI dOlier
len Besoldunxen in ihren Pa/iisten sich am O/en wiirmen und von den schweren 
Schularbeiten ausruhen und sich erholen, so mu.p der Cantor hier ers, seine Bettel
beso/dunK, die LeichelJaccidenlien, die zum Allmosen herabgesulJken sind - lInd 
so wiejelzl provisorisch seine Organistenbesoldung - wo/ur er dos Singen, Orgel
spielen, KirchenmusikelJ, Singslunden und dergleichen mehr, versehelJ und hallen 
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muB und in Regen und Schnee, in Hitze und Kiille erst sauer uDd kummerlich 
verdienen. 

Die Besoldung der hessischen Lehrer war schon seit der Reformation eine 
kiirgliche. Waller Heinemeyer hat darauf bingewieseD, daB das Problem der 
Besoldung der bessischen Schulmeister scbon am Beginn des vom Landes
herm geregelteD hessischen BildungsweseDs nicht zur allgemeinen Zufrieden
heit gelost war. Er weist auffolgendes hin : "In der Reformatio von 1526 wird 
nur allgemein gefo rdert, mr das Auskommen der Lehrer solle gesorgt werden, 
damit sie sicb ihrer Aufgabe urn so bereitwilligerwidmeteD. EntsprecheDd ver
merkt Philipp in seinem eigenbiindigen DeDkzetlel vom laDuar 1527: Item das 
die v;sitirer die schulen in alien stet/en u/richten und/rumme gelerte leute setzlen 
und in ouch cimlich verso/dung verscha/fen, ohoe zu sagen, wo ber die Mittel ge
DommeD werden soli ten. Indem die Lehrer ebenso wie die Prediger in den ge
meinen Nutz des christlichen Obrigkeitsstaates, die Schule in die Kircbenord
nung eingegliedert wurde, muBte der LaDdesberr auch die S~rge mr die wirt
scbaftliche Seite des Scbulwesens, insbesondere die Lebrerbesoldung, uber
nehmeD. Die Schwierigkeiten waren offenbar so groB, daB der Landgraf und 
die VisitatoreD sich in dieser Frage zuniichst zuruckhielten 121. 1530 ergab sich 
in der Kas tenordnung die Moglichkeit , die Lehrerbesoldung endgultig zu ord
nen 1". Aber die KirchenkasteD, denen nach dieser Regelung die Aufgabe der 
Besoldung der Lehre r zufiel, waren oft nicbt in der Lage, diese ausreichend zu 
salarieren. Die Kirchenkasten bezogen ihre Einkunfte aus "aufgehobenen AJ
tarpfrtinden, Vikarien, Kommenden, Frtihmessen und drgl.", die zum Gut der 
Stadtkircben und Hospitalkapellen gehorten 12l . Die Einkunfte der Stif!er und 
K16ster wurden nicht fUr die Schulen, sondem anderweitig verwendet 124. lm 
17. l ahrhundert verschlecbterte sich die Lage der KircbeDkasten durch den 
DreiBigjiihrigen Krieg erheblicb : "KapitaIieD, welche aufHiiuser geliebeD wa
ren, gingen verloren ; denn die Hauser waren verbrannt und die Schuldner ge
storben odeT verdorben. GrundstUcke, welche vermeiert waren, muBten zu ge
ringerem Pachtvertrag vermeiert werden ... verwUstete Kirchen und verbranD
te Schulh iiuser muBten bergestellt werdeD" 125. Auch im 18. l ahrhuDdert muB
ten die Lehrer aus den Kircbenkasten bezahlt we rden, die Stiidte gewiibrten 
oach wie vor nur e inen kle ioeo ZuschuB zur Besoldung der Lehrer - er betrug 
in Eschwege 40 bis 50 rt flir den Rektor. 1769 erhielten die Lehrer der Escbwe
ger Stadtschule nach den genauen Angaben in der Ortsbeschreibung eine Be
soldung, die aus barem Geld, Naturalien und Dienstwohnung bestand 126. 

Dabei ging d ie Leistungsfahigkeit der Kirchenkasten im 18. l abrhundert 
no ch wei terhin so zuruck, daB ibre Mittel am Ende des l abrbunderts durcb die 
verschiedenen Verpnichtungen, welche aufihnen lagen, weitgehend erscbopft 
waren, "denn nicht bloB zu r Besoldung der Schulmeister hatten sie dieselben 
verwenden mUsseD, sondern auch ... zur Verbesserung der geringen Ortspfar
re ien, zur Untersttitzung der Armen, zur ErhaHung der Stipendiatenanstalt in 
Marburg und zur herkommlichen Beihilfe bei den kirchlichen BauteD" 12'. 

Ob er die Bezahlung der lobrer der Escbweger Stadtscbule gibt eine mit der 
Signatur 2011 /04 versebene Akte im Stadtarchiv genauere Auskunft 12'. Da
nach erhielten im l ahre 1812 der Rekto r 161 rt 20 a, der Konrekto r 127 rt 16 a 8 h, 
der Subkonrektor 155 rt 4 a, Kanto r Gleim 261 rt 2 a und der mnfte Lehrer 199 rt 
22 a. Eine Aufs tellung der Competellzen der Lehrer an der Eschweger Schule, 
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die am 13. Oktober 1823 von Metropolitan Vilmar dem Kreisrat Ubermittelt 
wird, enthalt and ere Z.ahlen, ohne daB eine Erlauterung beigegeben ist. 

Nach der Zusammenstellung des Metropolitans erhielt der Rektor 116 rt 6 a, 
der zweite Lehrer 123 rt 10 a 8 h, der dritte 121 rt 12 a, der Kantor 186 rt und der 
mnfte Lehrer 165 rt 6 h. Es wird nur vermerkt, daB das Gehalt des Kantors und 
des moften Lehrers sich dadurch erhobte, daB diese die Obliegenheiten eines 
vorgesehenen sechsten Lehrers Ubernahmen und sich dessen Gehalt teilten. 
In beiden Angaben Uber die Lehrerbesoldungen in Eschwege zu Anfang des 
19. Jahrhunderts wird nicht erkJart, ob der ZuschuB der Stadt berUcksichtigt 
wurde und ob Nebeneinnahmen durcb den Kirchendienst einbezogen sind. 
Eindeutig ist aber, daB das Salar des Kantors nicht schlechter, sondern eher 
besser als das seiner Kollegen war, sicherlich durch die betrachtlichen Akzi
dentien, die er durch den Kirchendienst erhielt. Bei mehreren Lehrern erhoh
te si ch das Gehalt dadurch, daB diese noch die Aurgaben Ubernahmen, die 
eigentlich durch Inhaber vakanter Stellen zu erledigen gewesen waren. So war 
Konrektor Hochhuth lange Jahre, auch nocb 1821 bis 1823, zugleich Subkoo
rektor; auch sein Nachrolger, prarrer Gonnermann, Ubernahm beide Amter 
von 1824 bis 1830 '29. 

Bei alien Lehrern kam zu dem Einkommen fUr den offentlichen Unterricht 
noch das durch rreiwillig Ubernommeoeo Privatunterricht. Ober diesen be
merkt Edward Stendell, daB er sich "geringer Beliebtheit .. . erfreute ; denn ab
gesehen davon, daB die Lehrer mr den hoheren Unterricht nur ungenUgend 
rortgebildet waren, muBten die Privatstuoden in eine Zeit verlegt werden, in 
welcher deroffentliche Unterricht ruhte uod die beste Kraft der Lehrerwie der 
SchUler verbraucht war; umgekehrt konnte es nicht ausbleiben, daB auch der 
offentliche Unterricht unter dem ObermaB des Privatunterrichts, den die mei
sten Lehrer erteilten, sichtlich zu leideo batte" IJO . 

Der eigentliche MiBstand in den Arbeitsverhiiltnissen der Lehrer an der da
maligen Schule lag weniger in der Hohe der Besoldung, die ihnen zufloB, als in 
der Art und Weise, wie ihr Gehalt erarbeitet werden muBte. Urn ihre Besol
dung zu verdienen, bedurfte es einer auBerordentlicben Anstrengung, die so 
groB war, daB darunter ihre piidagogischeo Errolge notweodigerweise geringer 
werden muBten. Der Kantor spricht von taglich 11 Stunden offentlichen und 
privaten Unterrichts einschlieBlich bestimmter Aurgaben des Konrektors, die 
er Ubemehmen muBte, dazu kamen erhebliche Beanspruchungen durch den 
Kirchendiest. Sein Sohn, der Madcheoschullehrer D. W. Gleim, beschreibt 
am 2. Dezember 1841 die dienstlicheo Umstande, unter denen er zu arbeiten 
hatte, in einem Bericht an den Schulvorstand . 

Er erkart darin, daB er urn eine Anderung in seinem Stundenplan gebeten 
habe, weil ich sonSI jeden Tag von 1-4 Uhr SlUnden hallen wurde und zwar alle 
Slunden in ClqJJen von 80 und mehr Kindem. Er macht deutlich, daB er bis zur 
Grenze seiner korperlichen Leistungsfahgigkeit dienstlich beansprucht sei : 
Ich erkliirle hierau/. daft es mir lieber seyn wurde, wenn ich Mittwoch von 3-4 Uhr 
Irei hotte, Sonnabends nlimlich kann ich eher eine SllInde mehr ha/ten, weil ich 
dann den Sonntag zu meiner Erholung habet wiihrend {ch den MitfWoch theilweise 
dazu anwenden mu./J, um michjiir die nach/olgellde Hiilfle der Woche zu sliirken. 
Er habe eine Stunde rreiwillig neben seinen 34 Wochenslunden Ubernommen. 

Aus diesem Bericht ist zu entnehmen, daB auch schon durch den bloBen or
rentlichen Unterricht die Lehrer bis ao den Rand der Erschoprung bean-
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sprucht waren, nicbt nur durcb die erhebliche ZaW der Pflicbtstunden, son
dem auch durcb die tibergraBen Klassenstiirken. Wenn D. W. Gleim erwiihnt, 
daB er alle Stunden in Klassen von 80 und mem Schtilern gebe, so liegt darin 
keine Obertreibung. In einem Schreiben vom 26. Mai 1837 weist Btirgermei
ster Arnold den Antrag der Scbule auf Anstellung eines weiteren Hilfslehrers 
mit der Begrtindung zurtick, daB ja die Schtilerzahl 

in der I. Klasse 67 Knaben 
2. Klasse 121 Knaben 
3. Klasse 97 Knaben 
4. und 5. Klasse 98 Knaben 

saBen. Er schreibt : Folglich hatjeder der vier Knabenlehrer nichl einmal die aul 
IOOjestgesetzte Zahl an Knaben zu unlerrichlen. Es kann also hiernach von einem 
Hil/slehrer lur die Knabenschule nicht die Rede sein. Wieviel ungtinstiger waren 
die Unterricbtsverbiiltnisse an der Eschweger Schule geworden, seit irn lame 
1558 in ibr in die 200 Knaben, 1655 218 Schtiler, von ftinf Lebrern unterrichtet 
wurden, wobei 1655 nur die Elementarklasse eine tibergroBe Frequenz auf
wies, die von Schiilern besucht wurde, die oach einem oder zwei lahren die 
Schule verJieBen, weil sie our Lesen uDd Schreiben lernen wollten. Der weiter
ftihrende Intensivunterricht gymnasialer Art erfolgte damals in Klassen von 
42,28, 15 und II Schtilern bei bocbstens 23 Unterricbtsstunden der Lehrer in 
der Woche! lnzwiscben waren im 18. lahrhundert Verhiiltnisse eingetreten, 
die die Arbeitsbedingungen der Lebrer an der Schule in sehr ungtinstiger Wei
se veriindert hatten. 

Durch die Einftibrung der Schulpflicbt im lahre 1726 vergroBerte si ch die 
Scbtilerzahl erheblich, und zwar durch Schtiler, die zurn Teil nur in begrenzte
rem AusmaB bildungsfahig und bildungswillig waren. Dazu war die Schtiler
zabl auch durcb die Erbobung der Einwobnerzahl gestiegen. Escbwege batte 
urn 1650 etwa 3800 Einwohner, 1834 aber 5800 EinwobneriJI. Und 1588 wur
den die 200 Schtiler von ftinf Lehrern unterrichtet, 1837 aber die 381 Scbtiler 
von vier Lehrem ! 

In keiner der wie Anklagen gegen die Lebrer wirkenden Beschwerden tiber 
den Niedergang der SchuJe im 18. lahrhundert werden die wirklichen Ursa
chen erfaBt, die zu solcber Entwicklung ftihrten. Wenn damals festgestellt 
wird, daB die Scbule hinter den Bedut/nissen der Zeit zuriickblieb, daB ihr Glanz 
zu erbleichen begann, so ist von den im 18. lamhundert entstandenen Schwie
rigkeiten, mit denen die Lehrer zu ringen hatten, nicbt die Rede. Edward Sten
dells Erkliirungsversuch, wonacb der Verfall der Lateinscbule .Iediglich eine 
Folge des mangelnden Interesse der Btirgerschaft" gewesen sei, in welcber er 
.ein deutlicbes Zurticktreten aller geistigen hinter materiellen Belangen" fest
stellen zu konnen meinte 132, ist wenig tiberzeugend. Ein Blick in die Akten 
zeigt, wie der ortlicbe Schulvorstand, dem die einnuBreicbsten Personlicbkei
ten der Stadt angehorten, ebenso wie die stiidtischen Gremien und viele Eltern 
an den Vorgiingen in der Schule lebhaften AnteiJ nahmen. Aucb Rektor Hocb
huth erfaBt nicht die eigentlichen Grtinde ftir die enttiiuscbende Situation, die 
er am Ende des 18. und am Anfang des 19. lahrbunderts als Scbtiler und Lebrer 
an der Eschweger Schule erlebte, wenn er nur darauf hinweist, daB der Lebr
plan und die Lebrmetboden neben .Ebre und Brad" nicht mehr zeitgerniiB ge
wesen seien. Er bernerkt nicbt, daB unter den am Ende des lahrhunderts ent-
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standenen Verhaltnissen bei einem UbermaB dienstlicher Verpflicbtungen 
unter unzumutbaren Umstanden padagogische Erfolge beeintrachtigt werden 
muBten. Wenn si ch im lahre 1823 ein verzweifelter Schulleiter in Escbwege 
selbst den Tod gab, so ist fortwahrende korperliche Uberanstrengung mit gro
Ber Wahrscheinlichkeit dabei von EinfluB gewesen. Es war nicht so, daB die 
Schule nhinter der Zeit zuriickblieb", wie Hocbhuth sagte, sondem vielmehr 
so, daB die nZeit" hinter der Schule zuriickblieb, da sie es unterlieB, die den 
eingetretenen Veranderungen entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Un
ter den Arbeitsverhiiltnissen an der Schule, wie sie im spaten 18. und friihen 19. 
lahrhundert eingetreten waren, muBte der loblichste Eifer der Lebrer aucb bei 
angemessenen Lehrstoffen und guten Lehrmetboden fruchtlos bleiben. 

Wer aber war als Reprasentant der nZeit" ftir die Unterlassung notwendiger 
Veranderungen in den Arbeitsbediagungen an der Schule verantwortlicb? Sie 
konnte wed er der verarmten Kirche noch den in ihren finanziellen Verhiiltnis
sea eingescbrankten Stiidten, die mit dem riesigea Problem der Armut unter 
ihren Bewohaem kiimpften, zugescboben werden. Verantwortlich war eigent
lich der Staat, im absolutistisch regierten hessischen Staat also der Landes
herr. Die hessischen Laadgrafen wie auch die Kurftirsten entzogen sich aber 
der Fiirsorge ftir das niedere Bildungswesen mit einer Beharrlicbkeit, die urn 
so bedauerlicber war, je dringlicher sie im Laufe der labrhunderte wurde. 
Wenn anzuerkennen ist, daB si ch viele der hessischen Landesherren seit der 
bessischen Reformation urn die padagogische Entwicklung in den Schulen 
Gedanken macbten und zeitgemaBe Veranderungen einftibrten, so ist ihre Zu
riickbaltung zu beklagea, wean es urn Geld ging. Wenn schon zur Zeit Pbilipp 
des GroBmiitigen iiber zu viele Unterrichtsstunden und iiberfullte Klassen ge
Idagt wurde, so sind eatsprechende Scbwierigkeiten im Laufe der lahrbunder
te immer groBer geworden. Nach dem DreiBigiabrigen Krieg hatten Landgraf 
Wilhelm VI. und die Regentin Hedwig Sophie Holz aus staatlicben Wiildem 
ftir Schulbauten bereitgesteUt, es aber dabei belassen m LandgrafKarl war ih
rem Beispiel gefolg!. Er hatte sich aber kaum urn Schulangelegenheiten kiim
mern konnen, da ihn andere Gescbafte stark in Anspruch nahmen . nEiae per
sonJiche EinfluBnahme des Landgrafen auf das niedere Schulwesen laBt sich 
nicht belegen,,134, Wenn das Konsistorium in seiner Regierungszeit urn die 
nSalarieruna der Schulmeister in den Filialgemeinden" bemilht war, so wurde 
doch keine Anderung der Situation herbeigeftihrt Ill. Friedrich 11 . erricbtete in 
Kassel das Lyceum Fridericianum 1779 und das ibm angeschlossene Lehrerse
minar 1783, belieB aber im iibrigen das niedere Schulwesea, ohne in die beste
benden Verhaltnisse einzugreifen. Dabei wurde im 18 . lahrhundert der Verfall 
des Schulwesens so bedenklich, daB auch auf den Landtagen dariiber gespro
cben wurde. Auf dem Landtag von 1731 wurde von den Landstanden 12 Vor-
5ch/lige zurn gemeinen Besten Ubergeben, darunter auch ein Vorschlag, der die 
Anstellung und die Besoldung von Lehrern in Dorfern und Kleinstiidten be
traf"'. Auf dem gleichen Landtag wurde unter dem Desiderien der Deputier
ten aucb vorgebracht, daft wegen des sehr verJallenen Schulwesens der Jugendt 
die Praeceplores zu mehrerm HelP. Erns/ und Eyffer anzuhalten wiiren. Welches 
dann ouch vaT nothig be/unden worden und deshalben den Scholarchen \lom Con
sistorio mit Nachtruck tiffgegeben werden soli, die Praeceptores ihrer Obliegenhei
ten zu erinnern. anbey dieSchulenfleijJig zu \lisitiren und wie die lugendt von Zeit 
zu Zeit tarn in sludiis quam moribus zugenommen. durch allmonathlich anzustel-
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lende tentamino zu erforschen und denen fiirfindenden Miingell in continenti zu 
remediren. oder wan so lches in ihren de, Scholarchen Krii/ften nicht stiinde. davon 
ans Consislorium z u berichlen 137. Die Deputierten betrachteten den Verfal1 des 
Schulwesens als Folge der Nachlassigkeit der Prazeptoren und verkannten da
bei vollig die wabren Ursachen! Auch auf dem Landta~ von 1754 wurde der 
Vetfall des Schulwesens in Stiidten und D6tfern bekJagt 1 8 und auch auf dem 
Landtag von 1764 wird urn MaBnabmen zur Verbesserung des Schulwesens ge
beten 13~. 

Den Tatsachen kam LandgrafWilhelm IX . am nachsten. Er verschloB sich 
nicht der Einsicht, daB moralisch gUle und gebildete Menschen auch die besten 
Burger und Unterthanen waeren, daB aber so algemein und gegriindel waere eben
Jails die Klage. daft die Schulen in ihrer jetzigen Vetfaftung ihre Bestimmung nicht 
erfiillen und es daher keine wichtigere Angelegenheit giibe, als ihnen eine Einrich
tung z u geben. bey welcher ihre Bestimmung erreichbarerwaere als bey der bisheri
gen. In seiner Proposition auf dem Landtag von 1798 140 stellte Wilhelm IX. 
fest, daB eine beftere Einrichtung der Schulen. auJ die Abstellung der bisherigen 
Miingel dabey ... der noerige Bedacht genom men werden sol/e. Weil abeT diese 
gnaedigste A bsicht immer unerreicht bteiben wiirde, solange die geringe Besoldun
gen derSchullehreres unmoeglich machten. dieSchulstellen ueberall mit geschick
fen, ihrem hohen BeruJganz ergebenen Lehrern zu besezzen und dadurch dem so 
wichfigen als ehrwiirdigen Schullehrers fande die Achfung zu verschaffen, deren er 
jetzt entbehrte. Der Landgraf entdeckt damit endlich die materielle Ursache der 
Schulkalamitat, wenn auch nur auf die Lehrergehillter und nicht auf die An
zabl der Lehrer bezogen. Anstatt nun aber selbst zur Tat zu schreiten, fordert 
er die Landstiinde auf, Verbesserungen des Schulwesens herbeizufuhren : . . . 
so zwei/elfen Hoechsfdieselben nichf, daft die versammtefen Sfiinde bey dieser und 
den en in der Proposifion weiler angejUhrten Umstiinden die iible Folgen und den 
traurigen Zustand der Schulen, der sie verursacht, patriotisch behertzigen und aul 
Millet dencken wiirden, wie vor aI/en Dingen der Gehalt der Schullehrer in Land
staedten und Doer/ern so verbefterr werden konre, daft man durchgiingig gute und 
brauchbare Lehrer anzustel/en imstande waere .. . und eine ... einigermaasen ent
sprechende jaehrliche Summe dazu verwilligen wiirde ... 

Die Stande der Praelaten und Ritter ebenso wie die von der Landscbaft au
Berten sich hierUber umstaendlich, stellten jedoch die Unmoeglichkeit einer di
recten Bewilligung in Anbetracht der ohnehin schon sehr beschriinckfen Kraefffe 
des graftte" Th eils der Unterthanen fest ,schlugen zwar MaBnahmen vor, die 
nicht der landstandischen Genebmigung bedurften, die aber nur dazu fuhrten, 
daB besagte Antraege in weilere Ueberlegung genom men und bis dahin die Sache 
beruhen salle. 

Ebenso wie die Stande hatten die Konsistorien - diese schon 1794 - erklart, 
daB sie, obwohl ebenso wie einst schon Superintendent Hutterodt in Eschwe
ge von der Notwendigkeit einer Gehaltserhohung fur die Lehrer uberzeugt, 
ihrerseits dazu nicht beitragen konnten 14 1. 

nEs lag auf der Hand, daB unter den vorhandenen Umstanden nur der Land
graf selbst als Inbaber der Staats- und Kirchengewalt, in dessen Handen die 
finanzielle Kraft des Landes vereinigt war, eine solche Gehaltserhohung be
wirken konnte . . . Der LandgraflieB die finanzielle Seite der Angelegenheit . . . 
zunachst im Sande verlaufen und hullte sich daruber in vollstandiges Schwei
gen gegenuber den Behorden" 142. Erst als er Kurfurst geworden war, hielt er es 
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.wohl seiner neuen Slellung nichl fUr wtirdig, . .. die unlerdes immer mehr 
hervortrelenden MiBslande noch langer zu ignorieren und errichlele am 
13 . Juli 1803 . Die Kasse zur AuJbesserung der Lehrerslellen", welche wenig
slens in einiger Zeil Unlersltitzungen fUr bedriingle Lehrer in Aussichl slell
le". Es geschah also nur fUr bedriingte Lehrer etwas, nichl fUr die allgemeine 
Besoldung. Auch unlerden lelzlen Kurftirslen Wilhelm Il. und Friedrich WiJ
helm l. .geschah in dieser Richlung nichls" '''. Ersl unler der preuBischen 
Regierung, ersl 1897 wurde eine Verbesserung der Lehrergehiiller zur Tal
sache 144 . 

Reklor Hochhulh, seil 1835 Melropolitan in Eschwege, war einem lrrtum 
erlegen, als er meinle, die Verhiillnisse an der Eschweger Schule verrnittels ei
ner Umwandlung der Schulform verbessem zu konnen. AIs er dann die erhotT
le Verbesserung nach EinfUhrung der neuen Schulform auch sogleich wahrzu
nehmen meinle, liiuschle er sich selbs!. Seine MaBnahme war auch keines
wegs so originell , wie es nach seiner Beschreibung den Anschein hat, denn 
auch in anderen hessischen Landstiidlen wurden Laleinschulen im Laufe der 
erslen Jahrzehnle des 19. Jahrhunderts in Btirgerschulen umgewandelt, so in 
Borken 145. Frankenberg 146, Felsberg 141, Lichtenau 148, Melsungen 149, Son
tra ISO, Waldkappel "'. In diesen Stiidlen war das Bedtirfnis nach weilerftihren
der Bildung zu gering geworden, aber in groBeren Stiidlen war dies nichl der 
Fall, und zu diesen gehorte Eschwege, wo aJsbald nach Einrichlung der Btir
gerschule eine belriichUiche Anzahl von Btirgem eine weilerftihrende, viel
fach moglichsl bis zur Universitiilsreife vorbereilende Schulbildung veri angle, 
dafUr aber nur den rechl unzuliinglichen Ausweg des Privalunlerrichls vor
fand . DaB eine bildungsotTene Anzahl von Btirgem in Eschwege und der niihe
ren Umgebung vorhanden war, konnle Hochhulh aus der LiSle der Subskri
benlen sei nes Buches selbsl ersehen. Hier hallen sich Pfarre r und Lehrer,j uri
slisch gebildele staaUiche und sliidlische Beamle und freiberuflich liitige Ad
vokalen, Med iziner und Apolheker, Omziere, aber auch Tuch- und Lederfa
brikanlen eingelragen; auch Handwerker und Kaufleule fehllen nichl, zumal 
solche, die o tTenUiche Ehreniimler als Btirgermeisler und Ralsverwandle an
genommen hallen. Hochhulh hatte sich die AutTassung zu eigen gemachl, daB 
Handwerker und Kaufleule nur eine .fU r's Leben" ntilzliche Unlerrichlung 
ihrer Kinder wollten, er hatte nichl bedachl, daB auch deren Sohne unler Um
slanden fUr wissenschaflliche Bildung aufgeschJossen waren - er selbsl war ja 
daftir das besle Beispiel. 

Die 185 Besleller seines Buches werden tiberwiegend Familienviiler gewe
sen sein - Junggesellen sind zwar nieht gekennzeichnet, abeT in der lisle wer
den nur sechs Witwen oder .Demoiselles" als alleinslehende Damen genaon!. 

Nach Einftihrung der Btirgerschule bedurfle es nur geringer Zeil, bis sich 
beim Sladlral, dem Schulvorsland und in der Btirgerschafl die Einsichl durch
selzle, daB Eschwege eine hohere Schule brauchle. Melropolilan Hochhulh 
war auch Oberschulinspeklor und halle als solcher selbsl die Verhandlungen 
fUr die Errichlung einer solchen Schule mil der Regierung zu fUhren . Am 
26. Oklober 1840 wurde eine "Realschule mil Progymnasium" im alIen Hoch
zeilshaus eingeweih!. AIs Hochhuth selbsl bei der ErotTnungsfeier die Rede 
hiell, mag er tiber den Irrlum nachgedachl ha ben, der ihn 17 Jahre zuvor veran
laBI halle, so nachdrticklich fUr die AbschatTung der alten Schulform eingelre
ten Zll sein . 
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DaB eine Modernisierung auch innerhalb der alten Schule gymnasialer Art 
moglich gewesen ware, wird durch das Beispiel der Hersfelder Anstalt bewie
sen. Auch dort wollte einjunger Lehrer, der an der Anstalt Obelstiinde erkannt 
hatte, padagogische Anderungen durchsetzen, die .stark von dem Basedow
schen Philanthropinismus beeinfluBt" waren, urn .einer lebendigen natur
und zeitgemaBen, einer modern-realistischen Bildung neben oder gegen den 
iiberlebten altklassizistischen Betrieb der Lateinschulen Raum (zu) schaf
fen" 152. Der eifrige Reformer, ein "regsamer Mann", wuBte noch zwei weitere 
junge Lehrer fUr seine Ideen zu gewinnen. In Verbindung mit diesen stellte er 
eine Relhe von Antragen, die die Umwandlung des Gymnasiums in eine An
stalt mit philanthropischen Grundsatzen zum Ziele hatten. Der Rektor, zu ei
nem Gutachten aufgefordert, verwarf die Antrage. Dennoch fUhrten diese 
durch BeschluB des Geheimen Rats in Kassel zu .einer einschneidenden Um
gestaltung", durch welche der Unterricht im Lateinischen zugunsten des Fran
zosischen eingeschrankt, der Unterricht im Deutschen mehr gepflegt und Be
lehrungen in kaufmiinnischen, technologischen und okonomischen Fachem 
eingerichtet wurden, soweit sie einemjeden individuD oh ne Riicksicht au/seine 
Bestimmung niitzlich und no/wen dig waren 1S3• 

So wurde in Hersfeld ein altes Gymnasium erhalten, aber durch entspre
chende Reformen so verandert, da man, mehr als bisher geschehen, Riicksicht 
auf solche Schiiler nahm, die keine akademische Weiterbildung erstrebten. 

Es hatte sich erwiesen, daB Eschwege nicht nur eine Biirgerschule, sondem 
auch eine weiterftihrende Schule brauchte und daB beide Schulformen einer 
Versorgung bedurfl hatten, wie sie Lehrer als Voraussetzungen fUr die Erftil
lung ihrer erzieherischen Aufgaben benotigen. 
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