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Lehren und Lernen sind Prozesse, die Leben allgemein, menschliches 
Leben insbesondere seitjeher bestimmt haben. Nur Lernfahige und Lernwil
lige hatten die Chance, aus eigenen Kriiften zu tiberleben. Freilich vollzogen 
sich alle Lernprozesse ursprtinglich in einer giinzlich anderen Umwelt, unter 
anderen okonomischen und sozialen Verhiiltnissen und Bedingungen. Der 
Mensch hatte die Erfahrungen und Erkenntnisse vorangegangener Generatio
nen durch praktischen Nachvollzug, durch Nachahmung und Anpassung zu 
erlernen. SchulmiiBiges Lernen war unbekannt und unnotig. Schulen entstan
den erst, als religiose, kulturelle und sittliche Fragestellungen nach Antworten 
und Losungen verlangten und si ch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Verhiiltnisse so gtinstig entwickelten, daB im ExistenzkampfZeit zu systemati
schem Lernen tibrigblieb. 

Urn einen boheren Lebensstandard zu erreichen und anfallende kommer
zielle und administrative Aufgaben zu bewiiltigen, wurde ein optimales Bil
dungsniveau erforderlich. In Mitteleuropa ergab sich dieses Erfordernis zu 
Beginn des Mittelalters. Es entstanden zuniichst unter der Leitung gelehrter 
Monche und Theologen kirchliche Dom- bzw. Stiftsschulen, in denen ktinfti
ge Geistlicbe, spiiter auch Laien - vornehmlich Adelige - ausgebildet wurden. 
Parallel zu diesen Schulen entwickelten si ch die Klosterschulen, in denen die 
antiken Wissenschaften betrieben wurden. Das Studium der septem artes fibe
rales, der sieben freien Kiinste (frei, weit sie nicht dem Broterwerb dienten)
Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astrono
mie - war Pflicht und flihrte zum Grad eines . Magisters'. Darauf baute das 
Studium der Theologie, der Jurisprudenz und der Medizin auf. Damit wurden 
die Klosterschulen zum Ursprung des spiiteren Hochschulwesens. Eine Laien
bildung im Sinne einer Volksbildung gab es noch nich!. Sie wurde erst aktuell, 
als in den sich zu Handels- und Gewerbezentren entwickelnden Stiidten die 
Btirger Lesen, Schreiben und Rechnen als ntitzliche und notige Kenntnisse flir 
Kaufleute, Ratsherren und Handwerker erkannten. Es entstanden die Btirger
und Ratsschulen. So besaB z. B. Hann. Mtinden, eine im Mittelalter aufblti
hende Handelsstadt, bereits 1376 eine Schule flir Kinder Mtindener Btirger. 

Ein wesentlich geringeres Niveau a1s es die Ratsschulen in den Stiidten auf
wiesen, besa3en die "Ktisterschulen" in den Landgemeinden. Die Ktister 
waren Kirchenbedienstete mil nur geringen Kenntnissen im Lesen und 
Schreiben. Sie wurden trotzdem, auch weil andere Lehrkriifte nicht zur Verfli
gung standen, von den Ortsgeistlichen mit Schulehalten beauftragt, einem 
Amt, das die Klister noch jahrhundertelang austiben sollten. Eine solche 
Ktisterschule bestand nachweislich urn 1500 in Vaake, der Muttergemeinde 
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des Kirchspiels Vaake-Veckerhagen. Lucas Lossius, der berUhmle Padagoge 
des 16. Jahrhunderts, hal als Kind die Vaaker Kiislerschule besuchl und hi er 
die Grundlagen des Lesens und Schreibens erlernt. Der Name des Vaaker 
KUslers isl uns nichl Uberlieferl, wohl aber der des Ortspfarrers, der die Schul
aufsichl fUhrle. Er hieB Heinrich Geisler und amlierte von 1510-1526. 

Aber auch Veckerhagen besaB schon frUh eine KUslerschule, die der Auf
zeichnung im "Salbuch des Amles Sababurg" von 1570 zufolge ein "Opfer
mann" hielt. 

* * * 
Urn 1520 war es in DeuIschland zu einem rapiden Verfall sowohl der Hoch

schulen als auch der "niederen" Schulen gekommen. Ursache war einmal die 
Aufuebung vieler Klosler und Slifte im luge der Reformalion, aber auch das 
Auftrelen schwarmerischer, bildungsverachlender Prediger, die das Sludium 
in Universitalen und Schulen im "neuen leilalter" fUr unnotig erklarten. Sie 
beriefen sich dabei zu Unrechl auf LUlhers "allein aus Glauben". SchlieBlich 
mag auch Lulhers harsche Krilik am Lehrbelrieb der millelalterlichen Schule 
- er sprach von "Eselsslallen und Teufelsschulen" - zum Niedergang des 
Schulwesens beigelragen haben. 

In richliger Einschalzung der vollig unzulanglichen Schulverhaltnisse sah 
sich LUlher jedoch aus christlicher Veranlworlung heraus veranlaBI, das 
Schulwesen neu zu ordnen. In Beslrebungen und durch Impulse des Huma
nismus wuBle er sich in dieser Absichl unlers\Ulzt. (Ahnliche Ansalze zu einer 
Neuordnung fanden sich spaler im Zuge der Gegenreformation auch imjesui
lischen Schulwesen.) LUlher wurde nichl mUde, geistliche und weltliche Her
ren zu ermahnen, mehr und bessere Schulen vor allem auf dem Lande einzu
richlen und mehr Lehrer anzuslellen. In einem Brief von 1524 schreibl er an 
die Ratsherren de, Stiidte deutschen Landes, daft sie christliche Schulen aufrich
ten und halten sollen, und in einer Predigl von 1530 wendel er sich an alle Pfar
rer und Prediger, dtVJ man Kinder zur Schule halten solle. Urn das von LUlher 
angestrebte "Laienpriestertum" verwirklichen zu konnen, muBte van den Kul
turtechniken wenigstens das Lesen allgemein beherrscht werden, damit ein 
jeder selbst mochre aus der frischen Quelle trinken. Die inzwischen we it verb rei
lele Buchdruckerkunsl kam diesem Anliegen sehr enlgegen, da Schriftgul 
jedem zuganglich sein und so auch in die Hande der einfachen Leule gelangen 
konnte. 

Lulhers enge Freunde und Milarbeiler, Melanchlhon und Bugenhagen, 
enlwarfen Lehrplane und Schulordnungen, die den LandesfUrslen zur 
Erneuerung des Schulwesens dienen solllen. 

* * * 
Obgleich sich z. B. in Hessen der allem Fortschrill gewogene LandgrafPhi

Iipp der GroBmUlige (1518-1567) urn eine Verbesserung der Bildungseinrich
lungen bemUhle - er grUndele u. a. die Universilal Marburg 1527 - blieb vor 
allem das landliche Schulwesen weil hinler den Erwartungen zurUck. Der 
Grund dafUr war der erhebliche Mangel an ausgebildelen und fahigen Leh
rern, der in ersler Linie - LUlher beklagle dies sehr - auf die zu geringe Versor
gung zurUckzufUhren war. Lehrer und Lehrerfamilien lillen oft groBe Nol, ein 
Zustand, der sich nach iiber lahrhunderte hinziehen und die armselige, mate-
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rielle und soziale Situation der Lehrer festiegen sollte. Es ist z. B. bekannt, daB 
der Konrektor des beruhmten Liineburger Johanneums, der schon erwahnte 
gebiirtige Vaaker Lucas Lossius, selbsl in hohem Alter nur 48 Gulden (etwa 
120 Mark) im Jahr verdiente und damit weniger hatte, als ein Buchdrucker. 
Wieviel schlechler erging es demnach wohl dem Kiisterlehrer eines kleinen 
Dorfes! 

In der "Braunschweigischen Schulordnung von 1528" beklagte sich Johann 
Bugenhagen, der Freund Luthers und spalere Rektor der Universilat Kopen
hagen, dartiber, daB si ch zu wenig Lehrer bereitfcinden, die "arm en Kinder" 
zum reehten Glauben Zll erziehen. Darum sei es notwendig, gUle Schulen Zll 
errichten und die geeignetslen Lehrer zu finden, sie ab er auch enlsprechend 
zu bezahlen. Doch seine Forderungen blieben unerftillt, da der wirtschaftiiche 
Aufschwung der damaligen Zeil sich vor bildungsfeindlichem Hintergrund 
abspielte und durch den Geiz der Biirger das Schulwesen vernachlassigt 
wurde. Die meisten Lehrer versuchten dab er, neben ihren kirchlichen und 
schulischen Verpflichlungen durch anderweitige Tatigkeiten Nebenverdien
ste Zll erwerben. Lossius z. D. , der mil seine m Einkommen nicht in der Lage 
war, seine Famile Zll ernahren, besorgte dies durch Einrichtung eines "Schii
lertisches" und durch Schreiben von Lehrbiichern. Niedere Lehrer ergriffen 
zumeist ein Handwerk, oft das eines Schneiders, das es erlaubte, "nebenher" 
Schule zu halten. 

* * * 
Einen schweren Riickschlag in den zaghaften Ansatzen einer Enlwicklung 

des Schulwesens brachte der 30jahrige Krieg (1618-1648), der in unserem 
Raum besonders verheerende Auswirkungen hatte. Die politischen und wirt
schaftiichen Konsequenzen waren so erheblich, daB sich das vorher schon so 
desolate Schulwesen lange Zeit nicht erholen konnle. Daher isl verstandlich, 
daB Aufzeichnungen iiber die Exislenz und Arbeit von Schulen aus dieser Zeit 
weithin fehlen. Zwar waren die Ortspfarrer aufgrund der landgraflich-hessi
schen Schulordnung immer noch verpflichlel, im Rahmen ihrer Schulaufsicht 
Schule und Lehrer zu iiberpriifen und dariiber auch Berichle anzufertigen, 
ab er die Not der Kriegs- und Nachkriegsjahre lieB die Durchftihrung meist 
nicht zu. Fiir Veckerhagen wird ersl ab 1665 wieder ein Schulmeister namens 
Johannes Bering nachgewiesen, eine Schule also (noch oder wieder?) vorhan
den war. Fiir Vaake liegen dagegen ersl wieder ab 1692 urkundliche Angaben 
iiber die Existenz einer Schule vor. So schreibl der Lokalschulinspeklor Pfar
rer Johann Henrich Amelung mit Dalum vom 17. Juni 1692 an den Super
indenten in Kassel Gber "Versiiumnisse im regeimaBigen Schulbesuch" der 
Vaaker Kinder. 

* * * 
Auch das 18. Jahrhundert brachte dem Schulwesen keine nennenswerten 

Fortschritte, sieht man van Ausnahmen ab, wie sie z. B. der preuBische Konig 
Friedrich Wilhelm I. durch eine 1717 verordnete "AIIgemeine Schulpilicht" in 
PreuBen bewirkle. Man erkannte wohl im Geiste der fruhen AufkJarung, daB 
auch die unleren BevOlkerungsschichlen an der allgemeinen Bildung leilha
ben muBten, aber die Staatskassen waren leer. Die absolutistisch regierenden 
Landesherren brauchten Geld ftir ihre iippige Hofhaltung und das Militar, die 
Sladlvaler ftir den Auf- und Ausbau ihrer Stadle. Auch die Dorfgemeinden 
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wollten wegen ihrer Schule nicbt die Kasse belasten und versuchten, die 
Kosten so gering wie mtiglich zu balten. Fortschrittlich gestaltete Plane fUr 
Schulreformen und Vorschlage fUr effektivere Unterrichtsgestaltung gab es 
allenthalben und schon lange. Es seien hier nur Comenius (1592-1670) mit den 
"Opera didactica" und dem "Orbis pictus" und Rousseau (1712-1778) mit sei
nem "Emile" erwahnt. Aber sie alle kamen nicht zum Tragen. Das traf auch fUr 
Niederhessen und die Landgrafscbaft zu. 

* * * 
Durcb LandgrafFriedrich H. war die Residenzstadt Kassel durch Werke der 

Baukunst, durcb Kunstsammlungen und Berufung namhafter Gelehrter an 
das "Carolinum" in ganz Deutscbland berlihmt geworden. Wissenschaften, 
Handel und Gewerbe bltibten in der Haupstadt. Nur hinsichtlicb der Bildung 
des Volkes war es trotz aller VerfUgungen des Landgrafen nicht gelungen, das 
Schulwesen in eine bessere Verfassung zu bringen. Die Bauem schmachteten 
nocb unter der Erbuntertanigkeit, und fUr eine durch Schulen zu verbreitende 
Kultur hatten sie kein Verstandnis. Es fehlten aber auch die fUr diesen Beruf 
vorbereiteten Lehrer. Deshalb bestand der Unterricht ausschlieBlich aus drill
maBigem Einliben von Gedachtnisstoffund Leselibungen nach der Buchsta
biermethode. Schulblicher gab es nicht, und selbst viele Lehrer besaBen auBer 
der Bibel und dem Katechismus kein Buch. Urn sol ch traurigen Zustanden 
abzuhelfen, grlindete Friedrich n., dessen Standbild den Kasseler Friedrichs
platz schmlickt, 1781 ein Schullehrerseminar fUr Niederhessen in Kassel. In 
der entsprechenden Verordnung heiBt es: 

Nachdem Wir seir dem An/filt Unserer Regierung nicht nUT diese Unsere Resi
denzstadt an sich selbst zu verschonern und zu vergroftern Uns angelegen sein los
sen, sondern auchfiir die Erziehung der jungen Burger dUTch bessere Einrichtung 
des ,Col/egi; illustris Carolini' gesorgl haben, haben Wir Unsere Landesvoterliche 
Sorgfalt aufdieSchulen mit zu erstrecken . . . und insbesondereaberzugleich dabei 
ein Schulmeister-Seminarium mit angerichtet. Wir wo lien Unsere Landesviiterli
che Vorsorge ouch aul dos piaue Land erstrecken, damit die Kinderder Land/eure 
in aI/em, was ihnen zu wissen nOlig ;SI. einen besseren, leich/eren und dabei grund
licheren Unterricht mogen. 

Zunachst fanden acht, spater sechzehn Seminaristen Aufnahme in dem 
neuen Lehrerseminar, die wegen ihrer baurischen Aussprache und Kleidung 
oft Gegenstand des Spotts und Gelachters der Kasseler Jungen wurden. Es 
bedarfkeiner besonderen Erwahnung, daB die geringe Zahl von Seminaristen 
zur Bedarfsdeckung ganzlich unzureichend war. 

* * * 
1803 verfUgte der Nachfolger Friedrichs 11., LandgrafWilhelm lX., fUr die 

Landgrafscbaft eine neue Schulordnung. Sie sprach die Schulpflicht fUr alle 
Kinder vom siebten bis vierzehnten Lebensjahr aus. Den Pfarrern wurde zur 
Pflicht gemacht, die Methode der Schullehrer zu leiten und zu bi/den, bei den 
Visitationen mit der oberen Klasse eine Katechisation zu halten und liber alles 
ein Schulprotokoll anzufertigen, das dem Superintenden oder dem Metropoli
ten bei der jahrlichen Kirchenvisitation vorgelegt werden sollte. Sie enthielt 
auBerdem auch Bestimmungen liber die Errichtung von Schulhausem und 
liber die Versorgung der Lehrer. 
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Aus dem im Archiv des Ev. Pfarramtes Vaake befindlichen Schulprotokoll
buch, das von Pfarrer Manns und seinen Amtsnachfolgern ab 1804 regelmaBig 
geflihrt wurde, lassen sich kontinuierliche Angaben iiber das Schulwesen in 
Vaake und Veckerhagen entnehmen. Man kann nachlesen, daB in beiden 
Orten die neue Schulordnung eingehalten worden ist. Das gilt sowohl flir die 
Organisation und Einteilung der KJassen als auch flir die Lerninhalte bzw. 
Unterrichtsfacher. Beide Schulen waren zunachst einklassig, die in Veckerha
gen bis 1817, die in Vaake bis 1892. Alle Schiiler wurden in einem Raum, dem 
Schulsaal, der Ire; von Betlen, Webstiihlen, Hobelbiinken und anderem Hausrot 
sein sollte, unterrichtet. Der Unterricht erfolgte in mehreren Abteilungen, 
meist nacheinander. Er begann wahrend der Sommerschule urn 6 Uhr und wah
rend der Winterschuleum 7 Uhr. Unterrichtet wurden von Montag bis Samstag 
vormittags drei, nachmittags zwei Stunden. Die Stundenplane waren nicht 
vorgeschrieben, so daB sie in den einzelnen Schulen und Bezirken unter
schiedlich gestaltet waren. Die Unterrichtsfacher waren dagegen einheitlich 
festgeleg\. In den Landschulen soli ten solehe Lehrgegenstande unterrichtet 
werden, die einen Schtiler Zll einem verstiindigen Mann, ... guten Christen und 
... guten Bauern werden lassen konnten. Dazu sollten Religionslehre, Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Erdbeschreibung, Vaterlandsgeschichte und Anleitung 
zur Landwirtschaft dienen. Fiir Madchen war in Stadt und Land der gleiche 
Lehrplan vorgeschrieben. Besondere Ausbildung soli ten sie zur Haushaltflih
rung, zum Nahen und Stricken und in der Anleitung zum Lesen gUler Bucher 
erhalten. 

Ware es tatsachlich zur Ausflihrung dieser Plane gekommen, hatte das 
Schulwesen in Niederhessen erbliihen kiinnen. Leider kam es dazu ab er nicht. 
Der Gesetzgeber war seiner Zeit weit vorausgeeilt. Das Kasseler Seminar war 
weder quantitativ noch qualitativ in der Lage, einen Lehrertyp hervorzubrin
gen, der den Lehrplananspriichen hatte gerecht werden kiinnen. Die aber 
bereits im Amt befindlichen Lehrer waren durch die schlimmen wirtschaft
lichen Verhaltnisse wenig motiviert und durch die geistliche Schulaufsicht in 
ihrer freien Entfaltung behindert. 

In Vaake und Veckerhagen wurden an fangs nur Religion, Lesen, Schreiben 
und Rechnen unterrichtet. Viele der mit der Schulaufsicht beauftragten Geist
lichen legten den griiBten Wert auf den Unterricht in Religion, der dement
sprechend den groBten Raum einnahm. "Weltliche" Unterrichtsgegenstande 
galten oftmals als eine Gefahr flir den Glauben. Erst spater, in Vaake und 
Veckerhagen etwa nach 1840, wurde das Lemangebot urn die sog. "Realien" 
erweitert, als daflir qualifizierte Lehrer zur Verfligung standen. 

* * * 
Im Jahre 1806 war Kurflirst Wilhelm I., der vormalige Landgraf Wilhelm 

IX., dUTch die franzosischen Eroberer vertrieben worden. Von seinem Prager 
Exit aus muBte er zllsehen, wie im neuen "Konigreich Westfalen", zu dem nun 
auch das KurfUrstentum gehorte, die Ideen der franziisischen Revolution ver
breitet wurden. Die unterdriickten und bedrangten Menschen saben in den 
Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit HotTnungszeichen fUr 
eine bessere Zukunft. Als die Franzosen nach der Besetzung Hessens die 
Schulen fUr unabhangig von den lGrchen erklarten und sie unter die Aufsicht 
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der Gemeindeverwaltungen stellten, mogen wohl auch viele Lehrer Kurhes
sens erwartungsvoll in die Zukunft geblickt haben. 

Es ist nicht zu leugnen, daB sich Konig Jerome im Anfang seiner Regierung 
ftir eine Verbesserung der Lage der Bauem und Btirger, der Schulen und Ver
waltungen einsetzte. Der an sich gutmtitige Konig wollte seine Untertanen 
beglticken. So hatten z. B. die Bauern, aber auch die schon immer unterprivile
gierten Juden Nutzen vom Umschwung der politischen Verhiiltnisse in Hes
sen. Durch konigliches Dekret vom 27. Januar ISOS wurde den Juden die btir
gerliche Gleichberechtigung zuerkannt, was den arg geschundenen Juden 
endlich Genugtuung verschaffte. Sie konnten jetzt ohne besondere Erlaubnis 
heiraten, selbst fUr Unterricht und Erziehung ihrer Kinder sorgen und unbe
helligt ihren religiosen Traditionen nachkommen. ISlO erhielten sie in Kassel 
ein eigenes Lehrerseminar, SO jtidische Lehrer wurden eingestellt und 35000 
Franc im Staatshaushalt fUr jtidische Schulen und Lehrer bereitgestellt. 

Die Bauern wurden von der Erbuntertiinigkeit befreit mit der Folge, daB die 
adligen Herren das Recht auf Erziehung und Bestimmung der Kinder ihrer 
Erbuntertanen verloren. Bis dahin hatte niimlich der erbuntertiinige Bauer 
samt seiner Familie dem Herrn gehort, ohne dessen Willen z. B. kein Kind den 
von ihm gewtinschten Beruf ergreifen durfte. Die Aussicht auf ein nun besse
res Fortkommen aber weckte den begreif1icben Wunsch und Willen nach bes
serer Bildung. Eine konigliche Verftigung von ISOS, die die Hebung de, Land
schu/en bewirken so lite, kam diesem Wunsch entgegen. Ohne erhebliche Stei
gerung der finanziellen Mittel fUr Schulen und Lehrer war eine Anhebung des 
Schul- und Unterrichtsniveausjedoch nicht zu erreichen. Die Hofhaltung des 
"Konig Lustik" verscblang aber so ungeheure Summen, daB die Staatskassen 
immer leeTer UDd alle guten Vorsatze zunichte wurdeD. Urn sein Versagen zu 
kaschieren, erkliirte daher Jerome anliiBlich eines HotTestes am 11. Mai IS09: 
Alle eure Universitiiten und Schulen taugen nichts. [ch will nur Soldaten. Dabei 
hatte er erst ein Jahr zuvor den otTentlichen Unterricht fUr einen Schild de, 
sozia/en Ordnung erkliirt. In der Folge wurden die Universitiiten Rinteln und 
Helmstedt geschlossen und den Landschullehrern monatelang die Besoldung 
vorenthalten, so daB diese gezwungen waren, anderem Erwerb nachzugehen. 
Der Unterricht ab er fiel dann einfach aus. 

Nacb dem Ende der franzosischen Besatzungszeit kehrte KurfUrst Wil
helm I. am 21. November ISB in sein Land zurtick, empfangen vom Jubel der 
kurhessischen Bev61kerung. Schon bald aber folgte kleinlautes Bedrticktsein, 
als der KurfUrst sofort alle an die Fremden erinnemden Einrichtungen aufhe
ben lieB. Selbstherrlicb ignorierte er den Fortschritt der Zeit, die ins Volk ein
gedrungenen neuen Ideen und die Bekanntschaft des Volkes mit Gesetzen, 
die wie eine Erlosung aus driickenden Fesseln empfunden worden waren. 
Auch im Schulwesen wurden die frtiheren Zustiinde wiederhergestellt, indem 
die vor IS06 gtiltigen Schulordnungen in Kraft traten. So wurde u. a. auch die 
geistliche Schulaufsicht erneuert, die Pfarrer wurden als Lokalschulinspekto
ren eingesetzt und Visitation en befohlen. 

Weil Geistliche die Schulaufsicht durchftihrten, konnte man zu der An
nahme kommen, Schulen seien, wie vielfach noch im Mittelalter, lnstitutio
nen der Kirche gewesen. Das war aber schon se it der Reformation nicht mehr 
der Fall. Auch die wiedereingeftihrte Schulordnung von IS03 wies eindeutig 
die Schulen als Institute des Staates aus. Die Geistlichen verwalteten ihre 
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Scbulamter als Diener des Staates und nicht der Kirche. Die "Homberger 
Reformationsordnung von 1526" scbloB zwar noch eine kirchliche Schultra
gerschaft ein, sie ist ab er nie realisiert worden. Gleichwohl ist festzustellen , 
daB sich das Schulwesen nach wie vor in der Machtsphare der Kirche befand, 
nicht zuletzt weil es eine Alternative zur geistlichen Schulaufsicht nicht gab. 

Visitationen wurden nun 8uch wieder in Vaake uDd Veckerhagen vorge
nommen, zweimal monaUich durch den Ortspfarrer und einmaljahrlich durch 
den Bezirksschulinspektor, den zustandigen "Metropolitan der Klasse Gotts
buren". Zweimal im Jahr, im Fruhjahr und Herbst, mancherorts auch einmal 
zwischen den Heu- und Kornernteferien, fanden Prufungen der Schulkinder in 
Anwesenheit des Lokalschulinspektors, des Burgermeisters und des Kirchen
altesten statl. Die Ergebnisse wurden vom Pfarrer ins Schulprotokollbuch ein
getragen, wobei gleichzeitig eine Beurteilung des Lehrers erfolgte. Auch wur
den, so unter Pfarrer Manns, an die besten Schtiler Preise verteilt und die 
Namen der Preistrager offentlich verkundel. PfaITer Landgrebe schreibt spater 
von einer Prufung am 10. Mai 1853 in Vaake : Es wurden bei der Priifung die 
betreffenden Lehrgegenstiinde durchgenommen und es gaben dieSchiiler befriedi
gende Antworten, sowie denn iiberhaupl die Schule sich im allgemeinen in einem 
guren Zustand bejindet, die namentlich ein christlicher Geis/ durchdringt. 

* * * 
Am schmerzlichsten aber empfanden die Juden die Wiederherstellung des 

alten Zustandes. Sie hatten sieben Jahre lang die Wohltaten einer burgerli
chen Gleichberechtigung und die Freiheiten von Staatsburgern genossen. 
Nun wurden die von Jerome angestellten jUdischen Lehrer einfach enUassen, 
der Leibzoll wurde wieder erhoben und die fruheren Abbangigkeiten wurden 
wieder eingeruhrt. Glticklicherweise war dieser restaurative Zustand nur von 
kurzer Dauer. Bereits 1816 muBten den Juden die meisten Burgerrechte erneut 
zugestanden werden. Die judischen Kinder wurden in die offenUichen Schu
len eingeschult und den Lehrern wurde zur Ptlicht gemacht, keine }{ujJerungen 
liebloser Gesinnung gegeniiber diesen Kindern zu du/den. Durch das "Organisa
tionsedikt von 1821" anderten sich die Verhaltnisse zugunsten der Juden wei
ter. Es wurde ihnen erneut erlaubt, eigene Schulen einzurichten und in Kassel 
1824 ein "israelitisches Lehrerseminar" zu unterhalten. 

* * * 
Den fruheren Vorschriften entsprechend waren auch in Vaake und Vecker

hagen auf den Grundstucken der abgerissenen Kusterhauser, in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Kirchen, neue Schulgebaude mit Lehrerwohnungen errich
tet worden. Die Vaaker Schule, die heute noch als Wohnhaus dient, wurde 
1835 bezogen. 

165 Kinder, die in vier Abteilungen unterrichtet wurden, besuchten 11. Pro
tokoll von PfaITer Lampmann die neue Schule. Schulmeister war der alleinige 
Lehrer Potter, der am 7. Oktober 1839 Vaake verlieB und wie viele Menschen 
aus Hessen und aus dem Oberweserraum nach Amerika auswanderte. Ihm 
sagte Lampmann nach, er habe seine Lehrgeschiifle mit FleiB und Gewissen
haftigkeit besorgl. Die Grunde rur Potters Auswanderung waren das reaktio
nare Verhalten der kurftirsUichen Regierung und die Misere der wirtschaftli
chen Verhiiltnisse, die besonders auch die Lehrerschaft Kurhessens betraf. 

157 



Das 1831 erlassene Slaalsdienslgeselz, das die Besoldung der Slaalsdiener 
regelle, lieB die Lehrer unbeachlet. Lehrer rechnele man nichl zu den Staals
dienern. Fiir sie gab es daher keine Besoldungsregelungen, geschweige denn 
-verbesserungen. 1831 beslanden im KurfUrslenlum Hessen 1148 LehrerSlellen 
an Volksschulen. Davon waren 340 mil 100-200 Talem, der Resl mil noch nichl 
einmal 100 Talern pro Jahr doliert. Wen will es da wundern, daB auch Lehrer 
auswanderten? 

Nach viermonatiger Vakanz, in der Lehrer aus Veckerhagen Vertretungsun
lerrichl in Vaake iibernehmen muBlen, folgle Lehrer Potter am 3. Februar 1840 
Lehrer Wilhelm Hugon. Doch nur wenige Jahre spaler war die Slelle erneul 
vakanl, als der wiirdige Lehrer Hugon am 10. Juni 1843 mit dem rode abgegangen 
war. Sein Nachfolger wurde zwei Monale Spaler Kanlor Leonhardt. 

* * * 
Ahnlich wie die Schulverhaltnisse in Vaake geslallelen sich die in Vecker

hagen. Hier wurde Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Schule neben der 
Kirche erbaut. 

Sie wird heule noch als Wohnhaus genulzt, beherbergte davor aber eine 
Tabakfabrik. Die Schule bestand zunachsl nur aus einem Schulsaal und einer 
Lehrerwohnung, die erstmals 1791 von Kantor Heger bezogen wurde, der 
nachweislich der fUnfte Lehrer in Veckerhagen seil Bestehen einer Schule war. 
Er hatte 1802 in seiner einklassigen Schule bereits 250 Schiiler, die er allein 
unlerrichten muBte. AIs er das aus Altersgriinden nicht mehr schaffle, wurde 
ihm 1815 ein Gehi!!e, Lehrer Wilhelm Kliippel, beigegeben, der der ersle Leh
rer in Veckerhagen mit seminaristischer Ausbildung war. Er wurde nach 
Hegers Tod 1817 dessen Nachfolger als Kanlor. Kliippel erteilte einen qualifi
zierten Unterricht, wie ihm Pfarrer Manns in mehreren Eintragungen des 
Schulprotokollbuches bescheinigle. Gleichzeit mit Kliippels Amtsiibernahme 
wurde die Schule zweiklassig. Zweiler Lehrer wurdejetzt der Seminarisl Paul, 
der als Schulmeister die unlere (2.) Klasse erhielt, wahrend Kliippel als Kanlor 
die obere (I.) Klasse leitete. Die jiingeren Schiiler wurden vormittags und 
nachmittags je zwei Stunden im Lesen und Schreiben, in Religion und 
Gesang, die obere Klasse drei Slunden vormittags und zwei Stunden nachmil
tags in Schreiben, Rechnen und Religion, elwa ab 1840 auch in den Realien 
unterrichlet. In die Oberklasse wurden jeweils zu Ostern soviel Schiiler ver
setzl, als nach der Konfirmation Schiiler aus der Schule entlassen werden 
konnten. 

Latein wurde durch Kanlor Kliippel, gemiiB Lehrplan der Stadtschulen, pri
val erteilt und damil begriindet, daB die Gemeinde bei 1300Seelen iiber Hono
ratioren und sons/ige angesehene Leufe entsprechend einer mittelgro,Pen Land
stadt verfugte. 

Die Lehrerslellen in Vaake und Veckerhagen bOlen ein relativ gesichertes 
Einkommen. Das ergibt sicb aus den Spezijikationen der Kompetenzen 
(Gehaltsaufstellungen). Das war aber, wie schon erwiihnl, nicht selbstver
stiindlich, sondern eher die Ausnahme. Gemeinden und Eltern teilten sich in 
die Lehrerbesoldung, wobei die Gemeinden die Geld-, die Eltern meisl die 
Naturalleistungen erbrachlen. GroBe Schiilerzahlen bedeuleten gule Ein
kommen. Daher sahen es die Lehrer nicht gem, wenn ihnen wegen ihrer 
Gebrechlichkeit oder ihres Alters Gehilfen beigegeben werden muBten ; denn 
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deren Unterhalt hatte der Lehrer selbst und allein zu tragen. Klassengr6Ben 
von weit iiber hundert Schiilem waren daher, wie schon gesehen, nicht 
ungew6hnlich. Der Schulmeister Spangenberg hatte noch im Jahre 1847 
210 und der seit dreiBig Jahren in Veckerhagen tatige Kantor Kliippel auch 
noch 125 Schiiler zu unterrichten. 

Das Jahr 1847 muB in Vaake und Veckerhagen, dariiber hinaus in ganz Kur
hessen, ein durch MiBemten hervorgerufenes, schlimmes Hungerjahr gewe
sen sein. Pfarrer Ritter rallt It. Schulprotokoll vom 17. Februar 1847 an den 164 
Vaaker Schulkindem unter Kantor Leonhardt folgendes auf: An den iirmlich 
gekleideten, halb nackenden Kindem gewahrte ich ein deutliches Bild der Armuth 
der Gemeinde. Die blajJen ausgehungerten Kindergesichter verriethen ihre Noth. 
Und im ProtokoU vom 16. Juni steht: 17 Schiiler von 80 der Unterklasse/ehlten 
heute, die sich bettelnd umhertrieben, urn nicht zu verhungern. Heinrich Schild 
aus Vaake wuBte aufgrund miindlicber Oberlieferung seines GroBvaters zu 
berichten, die Leute seien fUr eine halbe Metze Mehl (ca. 10 Pfd.) bis Kassel 
gelaufen. Im Winter darauf starben allein in Vaake 16 Kinder an Diphtherie. 

* * * 
In Deutschland war die Unzufriedenheit mit den bestehenden Zustanden 

in Staat und Wirtschaft allgemein we it verbreitet. Auch in Kurhessen hatten 
der Gewissenszwang, der Groll wegen der Willkiirder Beh6rden, die durch die 
MiBemte bewirkte Teuerung und die von der Regierung ausgehende MiBach
tung der Verfassungsrechte von 1831 - wollte do ch der KurfUrst 1847 die Ver
fassung einfach aufheben - den Zorn der Bev61kerung provoziert. BetrofTen 
von den MiBstanden waren in hohem MaBe auch Schulen und Lehrerschaft, 
die sich auBerdem in standiger Auseinandersetzung mit der geistlichen Schul
aufsicht und mit der Regierung urn Anerkennung und Existenzsicberung 
befand. 

So ist verstandlich, daB 1848 neue HofTnung aufkeimte, als die in Frank
furt/M. tagende Nationalversammlung im Entwurf der "Grundrechte" und 
einer "Reichsverfassung" auch den Volksunterricht und die Volkserziehung 
einbinden wollte. Urn EinfluB auf die Entscheidungen der Nationalversamm
lung zu gewinnen, wurde im Oktober 1848 ein VolksschullehrerkongreB nach 
Frankfurt einberufen. AlIe Liinder, mit Ausnahme von PreuBen, entsandten 
insgesamt 79 Lehrerdeputierte, die dem SchulausschuB der Nationalver
sammlung die Wiinsche der deutschen Lehrerschaft unterbreiteten . Am 
15. Dezember wurden die "Grundrechte" verabschiedet, deren ArtikellV das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen regelte. 

Wir wissen, wie die Bestrebungen der NationalversammJung leider ende
ten. Auch in Kurhessen siegte die Reaktion, wenn auch nur mil Hilfe militari
scher Gewalt. Kurhessen wurde von Truppen Bayerns und bsterreichs 
besetzt. Die souverane Herrschaft des vor dem Volkszorn von Kassel nach 
Wilhelmsbad bei Hanau gefliichteten Kurftirsten und die frliheren Zustande 
von 1847 wurden wiederhergestellt, sogar die vorbildliche Verfassung von 1831 
aufgehoben. Am 27. Dezember 1850 kehrte KurfUrst Friedrich Wilhelm von 
Wilhelmsbad nach Kassel zuriick und die Exekutionstruppen zogen ab. 1852 
erhielt der Kurstaat eine neue Verfassung, durch die die Rechte der das Volk 
vertretenden Stande erheblich beschnitten, die des Adels und der Geistlich
keit dagegen erweitert wurden. Die HofTnungen auf eine Besserung des Schul-
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wesens waren vernichtet, die Regierung nicht willens, ein neues Schulgesetz 
zu erlassen. 

Die turbulenten Ereignisse der 48-er Jahre, die sich in Kurhessen vor allem 
in Kassel abgespielt hatten, waren aber auch an den Landgemeinden und ihren 
Schulen nicht spurlos voriibergegangen. Da, wo gegensiitzliche Auffassungen 
und Interessen von Schulinspektoren und Lehrem aufeinanderstieBen, wurde 
das innere Schulleben nachhaltig gestort. Das war allerdings nicht iiberall so. 
Aufgrund der Eintragungen im Schulprotokollbuch von Vaake liiBt sich nach
weisen, daB in den von allem Geschehen weiter entfernt liegenden Orten Vaa
ke und Veckerhagen ein verstiindnisvolles Verhiiltnis zwischen PfaITer und 
Lehrern bestanden haben muB. Offensichtlich fanden hier abseits der Zentra
le die rigiden, orthodoxen MaBregeln keine oder nur den ortlichen Gegeben
heiten angepaBte Anwendung. Es kann freilich nicht iibersehen werden, dall 
sich der zunehmende Lehrermangel in Kurhessen als ein auffalliges Zeichen 
der Reaktion auch in Veckerhagen auswirkte. Die inzwischen wegen steigen
der Schiilerzahlen eingerichtete dritte Schulstelle konnte nicht besetzt wer
den, da sich kein Bewerber meldete. Wie sollten sich denn auch junge Men
schen von einem Berufsstand angezogen fUhlen, der sich in iiullerer Abhiingig
keit, wirtschaftlicher Diirftigkeit und gesellschaftlicher Millachtung befand ? 

Nur a1lmiihlich bahnten sich bessere Zustiinde im Schulwesen Kurhessens 
an. Dazu trug der Umstand bei, dall der deutsche Bundestag endlich am 24. 
Mai 1862, aufgrund massiver Beschwerden der Landstiinde, beschloB, die kur
hessische Verfassung von 1831 wiedereinzufUhren. Nur mit Widerwillen ver
kiindete der Kurftirst diesen Beschlull seinem Volk, das den Tag der Wieder
herstellung von "Recht und Gerechtigkeit" freudig feierte. 

Die Wandlung der inneren Verhiiltnisse in Kurhessen hatte auch auf das 
Schulwesen eine belebende Wirkung. Es wurden nicht nur die Besoldungen 
der Lehrer und die Versorgung der Hinterbliebenen, fUr die nunmehr der 
Staat eintrat, geregelt, auch die Anstellungsverfahren wurden geiindert, so dall 
in Kurhessen 1551 Lehrer angestellt waren bzw. eingestellt werden konnten. 
Davon befanden sich im Kreis Kassel 123, im Kreis Hofgeismar 72 und im 
Kreis Wolfhagen 52 Lehrkriifte. 

1864 erschien endlich auch eine "revidierte Schulordnung fUr die niederhes
sichen Volksschulen", in der Dienstanweisungen fUr Lehrer und Schulinspek
toreD, sowie Lernziele fUr die verschiedenen Unterrichtsracher angegeben 
waren. Die landesfUrstlichen Zusagen iiber Einkommensverbesserungen von 
PfaITem und Lehrern wurden jedoch nicht eingehalten. Das Recht darauf 
wurde sogar bestritten. AIs si ch Kantor Schimmelpfennig aus Hess. Lichtenau 
diesbeziiglich mit einem Beschwerdebrief an den KurfUrsten wandte, erhielt 
er als Antwort eine Disziplinarstrafe von 20 Talem. 

* * * 
Wenn man die Zeit von 1848 bis 1866 iiberblickt, ist feststellbar, dall sich 

trotz kleiner Verbesserungen die Situation der Schulen nicht wesentlich geiin
dert hatte. Die Reaktion, die nach 1848 die alten Herrschaftsstrukturen wieder
errichtete, verwarf die berechtigten und notwendigen Anspriiche der Schulen 
zur Hebung der Volksbildung. Der leidige Streit zwischen geistlicher Schul
aufsicht mit dem vermeintlichen Recht auf Regulative und dem Emanzipa
tionsstreben der Lehrerschaft entziindete sich immer wieder und hemmte 
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eine fortschrittliche Schulentwicklung. Auch die revidierte Schulordnung mit 
ihren Dienstanweisungen anderte daran im Grunde nicht viei , wenn 3uch, wie 
in Veckerhagen, Veranderungen in schulorganisatorischer Hinsicht errniig
licht wurden, indem Klassen- bzw. Schiilerfrequenzen in die Regelungen ein
bezogen worden waren. So konnte in Veckerhagen eine vierte Lehrerstelle 
eingerichtet und ein neues, griiBeres Schulgebaude bezogen werden. 

Ungeflihr zur gleichen Zeit trat die zentrale Lehrerpersiinlichkeit der Vek
kerhager Schulgeschichte des 19. Jahrhunderts, Kantor Kliippel, nach 56-jahri
ger Tatigkeit in den Ruhestand. Kliippel war, wie schon berichtet, ein tiichtiger 
und gebildeter Lehrer. Er genoB in se in er Gemeinde ein so hohes Ansehen, 
daB Pfarrer Manns bereits 1821 beantragte, ihn wegen seiner Verdienste zum 
ReUor zu ernennen. Die Gemeinde Veckerhagen ehrte ihn anlaBlich seines 
50. Dienstjubilaums mit einer iiffentlichen Feier. Mit ihm, der 92-jahrig starb, 
ging in Veckerhagen die Ara der "alten Schule" zu Ende. 

* * * 
Das Jahr 1866 wurde fUr ganz Kurhessen zurn Schicksalsjahr. Es ging urn die 

Existenz Kurhessens als selbstandigen deutschen Staat. Verstandlich, daB sich 
jetzt weder Landtag noch Regierung urn die Belange der Schulen kiimmerten. 
So blieb es wieder einmai, wie schon so oft, nUf bei einem Entwurf fUr ein 
neues, langst iiberfalliges Schulgesetz, der schlieBlich unbeachtet blieb. Als 
dann der preuBisch-iisterreichische Krieg, in dem Kurhessen auf iisterreichi
scher Seite stand, mit der kriegsentscheidenden Schlacht von Kiiniggratz fUr 
•• 
Osterreich verlorenging, rtickten preuBische Truppen in Kurhessen ein, nah-
men den Kurflirsten gefangen und setzten ihn ab. Kurhessen wurde eine preu
Bische Provinz. Am 8. Oktober 1866 hiirte das Kurflirstentum Hessen auf zu 
existieren. 

So sehr 3uch die Lehrerschaft einerseits den Verlust ihres kurhessischen 
Vaterlandes betrauerte, so hoffnungsvoll blickte sie andererseits in die 
Zukunft. Die verbreitete Redensart, der preu}1ische Schulmeister hat die 
Schlacht van Kjjniggratz geschlagen, muBte auch in der kurhessischen Lehrer
schaft die Meinung vom vorziiglichen Stand des preuBischen Volksschul
wesens hervorrufen, van dem man nun zu profitieren home. 

Tatsachlich aber befand sich auch das preuBische Schulwesen in einem 
traurigen Tief. Man erkannte, daB das gefliigelte Wort iiber den preuBischen 
Schulmeister nur ein Mittel zu dem Zweck war, die hefiig kritisierten preuBi
schen "Regulative" iiber Schule und Lehrerbildung historisch zu rechtferti
gen . Der Beweis fUr den desolaten Zustand auch des preuBischen Schulwesens 
konnte man nicht zuletzt in dem erheblichen Lehrermangel sehen, an dem 
PreuBen seit langem krankte. Von 40000 Lehrerstellen waren immerhin 2561 
nicht besetzt, und der Prozentsatz von Analphaten war hoch. Das Verspre
chen, das Kiinig Wilhelm I. in einer Order vom 30. August 1866 den Lehrern 
machte, namlich eine neues Schuldotationsgesetz vorzulegen UDd damit der 
Lehrerschafl den Dankfiir die geleisteten Dienste abzustatten, blieb unerflillt. 
Zwar erschien 1867 eine kiinigliche Verordnung fUr den "Regierungsbezirk 
Kassel" die Diensteinkommen der Lehrer betreffend, sie entband aber ledig
lich den Staat vom Unterhalt der Schulen und Lehrer und iibertrug diese Ver
pflichtung wieder auf die Kommunen. Erwartungen auf Verselbstandigung 
der Schulen, Befreiung der Lehrervon kirchlichen Diensten und Verbesserun-
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gen der Lehrerbildung und -besoldung blieben unberiicksichtigt. Noch 1867 
iiberstieg das Einkommen eines Lehrers nur wenig das eines TageWhners. Im 
Ansehen des Standes, im SelbstbewuBtsein und in der Solidaritiit untereinan
der aber war der Lehrerstand doch innerhalb des 19. lahrhunderts bedeutend 
gewachsen. 

Es dauerte noch lange Zeit, bis sich die HotTnungen der deutschen Lehrer
schaft erfiillen und damit auch die Leidensgeschichte der hessischen Schulen 
und ihrer Lehrer ein Ende linden soli ten. 
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