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Lehrer Johann Henrich Ehl (1802-1872) 
Notizen zum Leben meines Urgro8vaters 

Gerhard Ehl 

(Die Einwohner) niihren sich van nichts anderem, als was sie selbst ziehen, 
anSlall Biers trinken sie Wasser und Kleyengetriinke. hiichstens abeT in der Ernte
zei! Diinnbier, sie ha/ten nicht vie! Gesinde, sondern legen selbst Hand an. Au/ die 
Viehzucht verwenden sie viel und verrichlen mil einem Pferd, was andere kaum mil 
zweien beslreiren konnen. So sparen sie viel an Geschirr, indem sie lauter Mutter
pferde ha/ten. die siefriihjahrs van den herrscha/tlichen Hengslen belegen fassen. 
So erwerben sie dUTch den Anzug einige Fah/en, sind weder zum Trunk noch zum 
Streit bereit, sandem lebenJriedlich bei gedachter MiijJigkeit, gesunder LuJt, Was
seT und bestiindiger Arbeit, sind gesund und stark und bringen es hoch an Alter. 
Wenn sie alien/ails krank werden, so nehmen sie ihre Zuflucht zu dem dermalen in 
Treysa wohnenden Doctor. Drillens: daj3 die Giiter nicht verteilt werden. Denn 
wenn die Eltern an/angen schwach zu werden, so iibergeben sie an ihre S6hne 
gegen einen notdiirjtigen (=angemessenen) Auszug die Giiter, welcher dann die 
iibrigen Geschwister mit wenigem be/riedigt, welche sich dann bei ihnen oder 
anderwiirts in den Dienst begeben. 
(Aus: Vorbemerkung zu m Lager-. StUck- und Steuerbuch der Gemeinde Leimbach aus dem Jahre 
1747, verofTentJ icht in Band 176 (= 3. Schwiilmer Band ) des .. Deutsehen Gesehleehterbuehs", hrsg. 
v. G. Ruetz.) 

* * * 
In den zwanziger Jahren dieses Jah rhund en s, in meine r Kindheit also, brauehle ein Schnellzug 

fLi r die 520 Kilometer lange Strecke Hambu rg- Dillenbu rg, unserem Ferienparad ies, noeh 9-10 
Stun den, mit Umsleigeaufenlhalt in GieBen. versle ht sich . Wegen des 3 Mark teuren D-Zug-Zu
schl ags freilich war es oft angezeigt, den zuseh lagsfreie n "Beschleunigten Persone nzug" zu be nut
zen, der nu r an wenigen Stationen n i c h t hi elt und damr unsere Re ise urn drei bis vier Stunden ver
la ngerte. Ich meine heute noeh, die Ru fe der Bahnbeamten im Ohr zu haben, wenn sie die Namen 
de r zahllose n Stationen in der mundartlieh gefarbte n Aussprache und mit einer unverweehselba
re n TonhOhenstufu ng, je naeh Silbenzahl und Lautgestalt beinahe singend, aus riefe n. 

War der Da mpfzug erst ein mal aus dem Kasseler Sackbahnhof ausgelaufen, der Herkules auf 
den Hohen des Habichtswa!des gebi..i hrend freudig begri.iBt, so sehi en uns das Sehlimmste der end
losen Reise i.ibe rstanden. Oer Ei nl ritt in das lieb liche Ede rtal, der Anblick der sanft gewellten Fel
der und Wiesen mit weide nden Schafe n, Rindern und Pfe rden, der he imeligen niederhessischen 
Dorfer mil ihre n sehm ucken Faehwerkhiiusern entschiidigte die G roBstadtkinde r fUr die vie len 
Stunden beengten Sitzens auf den harten Holzbanken, in die sich damals noch vier Personen zu 
leilen hatten. 

Jelzt begannen die Stationsname n vertrauter, verhei8ungsvoll er zu kHngen: "Gensu ngen-Fels
berg'" - .. Wabe rn" (da, die Zuckerfabrik!) - "Borken" - "Zimmersrode" - nun war die Schwalm
niederung errei cht, die uns fre il ich - auBer dem landschaftlichen Lieb reiz - wenig bedeutete. 
Dabei - hatten wir gewu81 , damals schon, was ich selbst reichlich spat erfu hr, wir Kinder batten 
uns gleich nach dem Wiederanfahren des Zuges, naeh Verlasse n des Zi mmersroder 8ahnhofs an 
die Ableilfenster gedriingl, u rn ree hler Hand, in einiger Enlfe rnu ng von der 8ahnlinie, ein wehr
haft wirkendes Kirchl ein , Wahrzeichen von Bischhausen, auszumache n, in dessen unmittelbarer 
Niihe noeh heute das ehemalige Schul haus slehl, in dem unser UrgroBvate r Johann Henrich Eh! 
Schulmeister war und nati.irlieh auch roil seiner groBen Familie wohnte. 
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Aber wir wuBten eben nichts 'Ion der besonderen Bedeutung dieses anmutige n Dorfes fUr die 
Geschichte unserer Famili e, eines Dorfes, das ilbrige ns - obwo hl an der Schwalm gelegen - nicht 
mehr zu dem "Die Schwalm" ge nannte n Landschaftsgebiet, de r frilheren Grafschaft Ziege nhain, 
gehort. Immerhin war der UrgroBvater ein gebo rene r Schwalmer, wenn auch nur dem geringe n 
DorfRo rshain entstammend, aufdas die land- und besitzstolzen Bauem in den frucht bareren Wie
senauen s iidlich 'Ion Ziegenhain selbstbewuBt herabschauten. 

Wit gesagt, wir ahnten nichts, und so rollten wir - wit oft ! - achtlos an dem DorfBischhausen 
vorbei auf unser Ferienzie l zu. 

* * * 
Mein UrgroBvater war fUnftes IGnd und dritter Sohn des Ackermanns Hen

ricb Ehl und dessen Ehefrau Anna Elisabeth geb. Dorrbecker. Wir konnen ver
muten, daB er abgeneigt war, si ch beim Vater oder, spater, beim erbberechtig
ten Bruder Claus Henrich zu verdingen. Es ist andererseits nicht anzunehmen, 
daB er hoher hinaus wollte, als er seines Vaters Zustimmung erwirkte, Schul
meister zu werden, denn der Dorfschullehrer war bis weit tiber die Mitte des 
19. Jahrhunderts hinaus gering geachtet. In seiner Abhiingigkeit vom Wohl
wollen der Bauem, seinen oft menschenunwtirdigen Wohn-, Lebens- und 
Arbeitsbedingungen war er, seiner sozialen Stellung nach, eher einem Tage
Whner oder Gemeindehirten zugeordnet. Und selbst diese wurden von man
chen Bauem fUr niitzlichere Gemeindeglieder gehalten, da sie deren Besitz 
biiteten und mehrten, wohingegen die dem Lehrer zu leistenden Geld- und 
Naturalabgaben eine im allgemeinen unfroh ge- und ertragene Last darstell
ten. Uberdies war der Lehrer derjenige, der die IGnder, indem er sie zum 
Schulbesuch anhielt, hinderte, den Eltem auf dem Felde zur Hand zu gehen. 
Die Tatsache, daB noch bis ins 19. Jahrhundert hinein das Wort Schuldienerdie 
giingige Berufsbezeichnung fUr den Dorflehrer war, spricht fUr sich. 

Aber vielleicht waren die Eindriicke Johann Henrichs von der Laufbahn 
und der Existenz eines Dorfschulmeisters in der Schwalm weniger abschrek
kend, vielleicht sogar e in wenig verlockend, denn zunachst hatte er insofern 
eine relativ privilegierte Stellung unter seinen Altersgenossen, als er zur Vor
bereitung auf die Aufnahme in das Kasseler Lehrerseminar - wahrscheinlich 
durch den PfaITer in Niedergrenzebach - einen die Dorfschulausbildung 
ergiinzenden Unterricht erhielt. Da er am 5. November 1823 die AbschluBprii
fung der "Bildungsanstalt fUr Landschullehrer zu Cassel" abgelegt hatte, die 
Ausbildung ab 1822 drei Jahre zu dauem pflegte, konnte er etwa Michaelis 
1820 ins Kasseler Seminar eingetreten sein. Vorbereitungsunterricht beim 
Pfarrer sowie die Seminarzeit, insgesamt sicher vier bis fUnf Jahre, die der Jun
ge hauptsiichlich "kostete", stellten fUr die Eltern ein betriichtliches Geldopfer 
dar. 

Die Moglichkeit, das kleine Dorf Rorshain verlassen zu konnen und einige 
Jahre in einer Residenzstadt zu leben, hat vielleicht bei der Berufswahl mitge
wirkt. Indessen diirfte ihm nicht viel Bewegungsfreiheit eingeriiumt worden 
sein, denn die Seminarinspektion unter Vorsitz des Seminarinspektors Vogt 
und nach Weisung des reaktionii ren Ministers Hassenpflug sah auf strenge 
Disziplinierung der "Z6glinge" des Seminars, das , von Landgraf Friedrich H. 
gegriindet, mit dem LYCEUM FRlD ERlCIANUM organisch verbunden war. 

Dos Treiben der Residenz, so urteilte die Seminarinspektion, ubt aut Sitte, 
Charakter, Lebens- und Beru/saussicht der Seminarzoglinge einen verderblichen 
Einfluft aus; da diese, grofttenteils aus ein/achsten Verhiiltnissen hervorgegangen, 
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geblendet durch den Reiz gro,PartigerStadtverhiiltnisse. von der Kunst umgaukelt. 
oft nurzu/iilligen Anregungen die Rettung desSinnes verdanken ... Schon mancher. 
der zu den sch6nsten Hoffnungen berechtigt hat, ist durch den verfuhrerischen 
Andrang residenzlicher Unnatur fur die gesegnete Betreibung des Volksschulleh
rerberufs ver/oren gegangen . . . Van besonders verderblichem Einj1u,P auf den sitt
lichen Geist isl der Besuch des Theaters und der Kasernen seitens der Seminari
Slen .. . 

Aus diesen Worten spricht u. a. der Unmut dartiber, daB mancher Semina
rist nach AbscbluB der Ausbildung bestrebt war, in Kassel zu bleiben und 
Anstellung zu finden . Den Priizeptoren, meist Kirchenleuten, war dies ehrgei
zige Bestreben ein Greuel: 

. . . Selbst die beslen bezeugen ... gewohnlich Lust, sich hiiusJich in Casse/ nie
derzu/assen, um die BequemlichkeU des be; einigem Geschick woh/honorierten 
Privalschulmeistertums zu schmecken. Sie schmecken dieselbe in behaglicher 
Selbstgefiilligkeit. Die Begeisterung for des Berufes h6here Ansicht verfluchtigt 
sich und machl einer malerieJ/en Gesinnung Plalz, we/che Kiimple und Muhen im 
Amte nur fur sichere Emo/umenle ubernimmt . . . 

Ich zitiere ausftihrlicb, urn den Leser mit dem Geist vertraut zu machen, der 
das Verbiiltnis der kurftirstlichen Regierung im Verein mit der geistlicben 
Schulaufsicht einerseits zur kurhessischen Volksschullehrerschaft anderer
seits priigte. Es war der Geist einer der Idee des Gottesgnadentums verpflich
teten Ministerialbtirokratie, deren Reprasentantenjede Form von parlamenta
rischer Stiindevertretung oder gar einer Volkssouveranitiit im Widerspruch 
zur giittlichen Schiipfungsordnung zu stehen schien. Kurftirst Friedrich Wil
helm (1831-1866), summus episcopus der evanglisch-reformierten Kircbe, 
glaubte sicher im Einklang mit dieser Ordnung zu handeln, wenn er zulieB, 
daB sein Minister Hassenpflug si ch wiederholt des Bruchs der Verfassung von 
1831 schuldig machte, urn damit u. a. alle gesetzgeberischen EntwUrfe zur drin
gend gebotenen Besserung der armseligen Existenz- und Arbeitsbedingungen 
der Volksschullehrer zu hintertreiben. Da man die Lehrerschaft verdiichtigte, 
ofTen zu se in ftir die 1830 und 1848 virulent gewordenen revolutioniiren Ideen, 
war es nur konsequent, wenn Vertreter der zum Arm der Obrigkeit gemachten 
geistlichen Schulaufsicht bemUht waren, im Bereich des Schulwesens eine Art 
theokratischen Staates im Staate zu errichten. Das geschah mit dem Ziel, im 
Geiste Calvins durch strenge Kirchenzucht und Lebrpliine, die tiberwiegend 
der Bibelkunde, dem Katechisieren und dem Gesang (40 Originallieder sind 
flu swendig herzusagen und mU ihren Me/odien auswendig zu singen ... ) gewid
met waren, ein Schulwesen zu schafTen, dessen Lehrer si ch ergeben und in 
christlicher Demut in ihre bescbeidene Lage schickten und sich hUteten, 
... aufriihrerische, sogenannle demokratische oder iiberhaupt nur aul die Schwii
chung des Amles der Obrigkeil und die Benachtheiligung der Autoritiit des Lan
desherren gerichtete Bestrebungen . .. zu untersttitzten. (Zitiert nach dem ErlaB 
des Ministers Hassenpflug vom 11. Februar 1851, die gegen die Volksschullehrer 
in Beziehung aul die aufriihrerische Zeilbewegung zu handhabende DiszipJin 
betrefJend.) 

Mit dem letzten Abschnitt bin ich zwar der Chronologie urn rund drei Jahr
zehnte vorausgeeilt, aber die darin geschilderten Verhaltnisse unterschieden 
sich kaum von denen, die der UrgroBvater wiihrend seiner Ausbildung in Kas
sel kennenlernte. Als Kind seiner Zeit und mit den von Gottesfurcht gepriig-
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ten Wertordnungen vertraut, stellte sicb der 21-jabrige Kandidat, dem einmal 
gemacbten Lebensentwurf treu, am 5. November 1923 seiner AbscbluBprti
rung : 

Der bisherige Z iigling der Dildungsanstaltfiir Landschullehrer zu Ca,Pel, Hein
rich Ehl, aus Riihrshain, Kreises und Amts Ziegenhain, geboren den 15. August 
1802, bewie,P bey der unteren heUligen mit ihm angestellten Priifung: da,P er eine 
ziemliche Erkenntni./1 der Religions= und Pflichrenlehre. so wie der biblischen und 
Religions=Geschichte erlong! habe. in sein Lesen den gehorigen A usdruck zu legen 
verstehe. einigermajJen mU den Anfangsgriinden der Formenlehre bekannt, be; 
ziemJichjester Handschri/t zwar in de, Orthographie und Interpunktion noch sehr 
unsicher, dagegen aber im Stande sey, einen leidlichen Au/satz zu/ertigen, daft er 
die Hauptregeln des deutschen Sprachbaus ken ne, im Rechnen (so wohl im Kopf
rechnen nach der Pestalozzi'schen Einheitstabelle, als ouch im schri/tlichen) eine 
geniigende Ferligkeit besitze, ouch van der Naturbeschreibung, der Naturlehre und 
Erdkunde das Niithigste wijJe. 
Unterzeichnete P,ii/ ungs=Commi}1ion ertheill demselben die NOle : 
. z i e mli c h, mil Ermunlerung, 

und hiill ihn, wenn er nichl nachlii,Pl, an seiner Fortbildung zu arbeilen, um so 
mehr for /iihig, eine Schulstelle verwalten zu konnen, da er auch in musikalischer 
Hinsichl den Forderungen, welche ein solches Ami an ihn macht, enlsprechen 
kann. 

Ca,Pel, den 5. No vember 1923 

KuljUrslliche CommijJion zur Priif ung der Dewerber um Schullehrer Stellen. 
gez. Miinscher Sundheim Vogt 

Zur angemessenen Wtirdigung dieses Prtirungszeugnisses - sowohl in 
bezug auf die darin bescheinigten erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 
als aucb aur das MaB der Eignung fUr den angestrebten Berur - muB man wis
sen, daB der Bedarran Landlebrern groB, die Zahl der Absolventen der Lebrer
seminare gering war ; zu wenige junge Leute waren bereit, sich mit der 
scblechten Bezablung und der geringen sozialen Stellung des Dorrschulmei
sters abzufinden. So konnte es gescbehen, daB nicbt sellen aur Bewerber obne 
beruflicbe Vorbildung zurtickgegritTen werden muBte : Durch Fiirsprache und 
GanneT/um gelangten oft die untauglichslen Subj ekle zu Lehrerstellen I. 

Aber Jobann Heinrich hatte immerhin - nacb MaBgabe der damaligen pad
agogischen und sozialen Zielvorstellungen und Ausbildungsmoglichkeiten -
eine ztinftige Schulung genossen. Ihr Ergebnis wurde in dem Pradikat z i e m 
I i c h - mU Ermunterung zusammengefal3t 2, freilich etwas eingeschrankt durch 
den Bedingungssatz : . .. wenn er nichl nachlii,Pt . . . usw. Es ist interessant, weil 
sicb aus ihm Scbltisse aur die damaligen Anrorderungen an einen Landschul
lehrer ziehen lassen . In seiner relativen Milde nimmt es sicher Rticksicht ein
mal aur den sozio-kulturellen Hintergrund des Bewerbers und zum anderen 
aur die Notwendigkeit, den gravierenden Lebrermangel zu tiberwinden . 

War unser UrgroBvater nun niedergeschlagen, als man ihm das Priifungser
gebnis verktindete? Icb glaube nicht : er wird eber Erleichterung als Enttau
schung emprunden haben, denn mit allzu groBen Erwartungen wird er seine 
Ausbildung in Kassel nicht angetreten haben. Nach allem , was wir tiber seine 
Vorbildung erschlieBen konnen, wird er sicb scbwer getan haben mit der 
Aneignung eines relativ umrangreichen Kanons an Realfachern, aur die der 
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einfache Bauernjunge auf der kleinen Rtirshainer Dorfschule kaum hat vorbe
reitet werden ktinnen. Da Johann Henricb vermutlich wiihrend der napoleoni
schen Zeit die Schule besucht hat, diirfte der Schulbesuch nicht ohne Unter
brechungen verlaufen und manche Liicken entstanden sein. Deren Scblie
Bung muBte sich der Pfarrer bei seine m Privatunterricht angelegen sein lassen. 
Zur Schulung auf dem Seminar gehtirte im iibrigen auch Instrumentalunter
richt (Orgel od er KJavier, Geige, FItite, Singiibungen), da der kiinftige Land
schullehrer in aller Regel Kantor-, Vorsiinger- und Kiisterdienste zu versehen 
hatte. Es gaIt also viel Willenskraft, beharrlichen FleiB und Selbstvertrauen zu 
entwickeln, urn mit den Kameraden Schritt zu halten, die - z. B. Stiidter -
ihrer Herkunft, Vorbildung und Begabung nach in einer giinstigeren Aus
gangslage waren als Johann Henrich (oder Heinrich, die scbriftIiche Namens
form wechselt). 

So war er - ich wiederhole - sicher ganz froh, vielleicht sogar ein wenig stolz 
auf das Erreichte, als er sich hinsetzte, urn si ch urn die freiwerdende Schulstel
le in Bischhausen Kr. Fritzlar zu bewerben. Die Art und Weise, wie er sicb 
Kenntnis von dieser Vakanz verscham hatte, zeugt von lebenspraktischem 
Sinn, Umsicht und Pfiffigkeit. Das nachstehende Bewerbungsschreiben ande
rerseits weist ihn aus als jemand, dem zwar noch die letzte Sicherheit im 
Umgang mit Feder und Papier fehlt, der daftir die Formeln der Ergebenheit 
und des Respekts gehtirig zu band ha ben versteht: 

• Wohlgeborner Herr, 
Hochgeehrtester He" Kreis=Rath! 

Da ich schon seit Michaelis 1823 Kurfiirstliches Seminar in Kassel verlassen habe 
und slch/fir mich bisher noch keine passende Gelegenheil ge/unden hat, urn mei
nem Vater, welcher noch sechs Kinder zu erniihren hat, gar nicht mehr moglich ist, 
dajJ er nochferner for meinen Unterhalt, so wiefor meinefernere A usbildung Sorge 
zu tragen . 
Da nun gegenwiirtig die Schu/Jehrer=S/el/e zu Bischhausen vacant geworden ist, so 
ergeh't an Ew. Hochwohlgeboren meine unterthiinig gehorsamsle Bifte 

mich, aus ange/iihrten Griinden zur neuen Bese/zung der genannten Stelle 
hochgeneigtest vorzuschlagen . .. 

Jch getroste mich einer gniidigen Erhorung und verbleibe mit schuldigstem Respect 

Rohrshain 
am 7ten Februar 1824 

Ew. Hochwohlgeboren 
unterthiiniger 
J. Heinrich Ehl 

An einem Vorfriihlingsabend des Jahres 1824 versammelten sich - vermut
lich in der Gaststube der Hellwig'schen Wirtschaft - auf AufTorderung des 
Kreisrats C. M. Reichard 28 Dorfbewohner zu einer Gemeindeversammlung, 
alles Miinner, versteht sich! Es ging urn die ... Wiederbesetzung der erledigten 
hiesigen Schullehrerstelle, die durch Beforderung des bisherigen Schullehrers Wie
gand nach KerstenhaujJen vakant geworden war. Insgesamt neun Schullehrer 
hatten dem Kreisrat ibre devotest abgefaBten Bewerbungsschreiben einge
reicht, ein Faktum, das im Widersprucb zu dem eingangs angesprochenen 
Lehrermangel zu stehen scheint, der sich ab er auflost, wenn man erfahrt, daB 
es sich bei der Mehrzahl der Bewerber urn Lehrer auf schlecht dotierten Schul
stellen handelt, die sich von der Bischhiiuser Vakanz eine Aufbesserung ihrer 
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Notlage versprachen '. Bischhausen muB also eine begehrte Schulstelle gewe
sen sein. Bei der zu trefTenden Auswahl hatte der Herr Kreisrat si ch zu erin
nern, daB KurfUrst Wilhelm im Jahre 1821 im Rahmen seines die Verwaltung 
nach Auflosung des Konigreichs Westfalen - neu ordnenden Organisations
edikts verfUgt batte, daB bei der Anstellung von Lehramtsbewerbern unter 
mehreren Bewerbern van gieicher Tiichtigkeir demjenigen, welcher am langs/en im 
Schuldienste redlich gedient hat. der Vonug zu geben ist 4

, 

Kreisrat Reichard hatte - unter Mitwirkung des Bezirksschulinspektors, des 
Pfarrers Caster - vier der ursprtinglich neun Bewerber in die engere Wahl 
gezogen. Es waren im einzelnen 

I) der Schullehrer Stern zu Ellnrode, 
2) der Seminarist Henrich Ehl aus Rorshain, 
3) der Schullehrer Adjunct Henrich Vogel daselbst und 
4) der Seminarist Henrich Spangenberg zu Brtindersen. 

Der Gemeinde waren die Bewerber otTenbar gut bekannt, zumindest dem 
Leumund nach, und so konnte die Wahl - der Kreisrat geruhte die Prozedur 
als Vernehmung zu bezeichnen - vonstatten gehen. deren liberraschendem 
Ergebnis zu entnehmen war, daB sie otTensichtlich vor Erscheinen des Kreis
rats gut vorbereitet war. 

Aus dem Protokoll : Geschehen zu Bischhausen am 17. Miirz 1823. 
Wegen Wiederbesetzung der erledigten hiesigen Schullehrerstelle, habe ich, der 
Kreisrath, heute, die Gemeinde, Mann flir Mann, wie folgt vernommen: 

I) Grebe Johannes Adam Mtiller sagte : er wtinscht, daB der Seminarist 
Heinrich Ehl die hiesige Schullehrerstelle erhalten mogte. 

2) Vorsteher Georg Schmidt: wie voriger 
3) Vorsteher Diederich [Name unleserlichJ ,' desgleichen 
4) f ohs [Name unleserlichJ ,' desgleichen 
5) foh s D6rrbecker,' desgleichen ... 

Und so geht das fort: 24 Gemeindemitglieder spree hen sich fUr Johann 
Henrich Ehl aus, nur vier schlagen andere Bewerber vor. Das Protokoll 
schlieBt: ... Mehrere andre Gemeindsglieder sind . . . nicht erschienen, und wurde 
hiermit geschlossen, wie oben. 

CM. Reichard 
Kreisrath zu Frilz/ar 

In ihrem unterthiinigen Bericht an Kuifiirstlich HejJische Regierung begrtin
den Kreisrat und Bezirksschulinspektor die Auswahl der vier aus der Gesamt
zahl der Bewerber und berichten unter Beif'tigung von Protokoll und Bewer
bungsunterlagen tiber die einzelnen Kandidaten wie folgt : 

Der erste hat, mit vollkommenen Bei/all seines Predigers, seil vier lahren die 
iirmliche Schulstelle zu Ellnrode bekleidet. 

Fiir den zweilen, der zur Zu/riedenheil des betref/enden P/arrers derSchu/stelle 
in Kerstenhauften vorstand, hat sich die Gemeinde/ast allgemein ausgesprochen. 

Die Lage des dritten verdient bei seinen vortheilha/ten Zeugnissen Beriicksich
tigung und 

der vierte berechtiget, durch gewandtes Betragen und bekundete Fiihigkeilen zu 
der Erwartung beJriedigender Pjlicht Eifiillung im Schuldienst. 
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Wir stellen die Auswahl zur baldigen Besetzung der verwaisten Lehrerstelle 
hiiherem Ermessen in detjenigen ehrerbiefigsfen Devotion unterthiinig anheim, in 
welcher wir ersterben 

Frilzlar 
und Bischhausen 
am 18ten Man 1824 

Kurfiirstlicher Regierung 
Unterthiinige 

C. M. Reichard H. J. Coster 

Die beiden Herren werden sich beglUckwunscht haben, die letzte, sehr deli
kate Entscheidung KurfLirstlicher Regierung zuschieben zu konnen, da das 
Votum der Gemeinde fUr den UrgroBvater im Widerspruch zu der oben ange
fUhrten Allerhochsten Weisung stand, nach welcher dem Schullehrer Stern, 
aufgrund van Dienstalter und Bewahrung, die Stelle hatte zugesprochen wer
den mussen . Und das Unerwartete geschah: auf dem kreisratiichen Bericht 
findet si ch ein Randvermerk der Regierung ; und zwar schon zwei Wochen 
nach Berichtsdatum, eine administrative Rekordleistung : Die Bestellungsur
kunde fur den Seminaristen Ehl auszufertigen. Reggs Beschl. v. 1.4.24. 

Die Regierung respektierte in weiser Voraussicht den Wunsch der Gemein
de. Eine andere Entscheidung wurde Unfrieden im Dorfgestiftet haben. Denn 
trotz der relativ geringen sozialen Stellung des Lehrers innerhalb der Gemein
de gab es in Bischhausen offenbar Leute, die begriffen hatten, daB man in 
mancher Beziehung sogar auf den Lehrer angewiesen war. Aber mit der Wahl 
des Lehrers Ehl muBte es noch eine andere Bewandtnis ha ben. Ein so solidari
sches Votum gestandener Leute fUr einen Schulmeister? Was steckte dahin
ter ? 

J. H. Ehl war ein stattiicher, kraftiger Bursch, der schon im Elternhaus zur 
Landarbeit gewohnt warden war und ofTenbar auch Gefallen am Umgang mit 
Pferd od er Ochs und Ackergerat gefunden hatte. GewiB ware er - wie Vater 
und Bruder - ein tiichtiger Ackersmann geworden. Immerhin wiirde er eine 
bescheidene bauerliche Tatigkeit auf den im competenzmajJig, d. h. dienstver
traglich zustehenden Schulackern ausUben konnen, aber dazu - und iiber
haupt - war zunachst einmal eine Schulstelle notig. Da gait es wach zu sein -
und wach war lohann Henrich - und si ch zeitig umzutun. 

Nun wollte es das Schicksal, daB ihn besondere, namlich zarte Bande langst 
an das zwei Wegstunden nordlich van Rorshain gelegene ansehnliche Dorf 
Bischhausen fesselten. Dart hatte er - vielleicht beim Kirchweihfest (Kirmes) 
- ein Madchen kennen und lieben gelernt: Anna Martha Hellwig, die einmal 
unsere UrgroBmutter werden soUte. Sie war die Tochter von lohann Adam 
Hellwig, Ackersrnann, und seiner Ehefrau Anna Elisabeth geborene Sporleder 
aus Jesberg. Wahrend der Ferien vom Lehrerseminar, die er bei den Eltern in 
Rorshain verbracht haben durfte, wird er rnanches Mal den FuBrnarsch nach 
Bischhausen gemacht haben, durch 's Schwalmtal, vorbei an der Hohe mit der 
Landsburg und dem fruhgeschichtiichen Ringwall, van wo man einen herrli
chen Blick nach Osten zum Knullgebirge, nach Westen zurn Kellerwald hat. 
Durch seine Besuche bei Braut und Brauteltem und deren Verwandten war er 
im Dorfbald bekannt, wohl auch geschatzt und - als kunftiger Ehre (=Schwie
gersohn) der Hellwigs - als zum Dorf gehorig angesehen. Fur diese ihrn entge
gengebrachte Sympathie war es weniger ausschlaggebend gewesen, daB er 
Lehrer werden woUte, als vielmehr die Tatsache, daB er Bauernsohn war und 
Ptlug, Sense und Dreschtlegel handhabte wie einer der ihren. Was lag also 
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niiher, alles daran zu setzen, den Seminaristen Ehl flir die freiwerdende Sehul
stelle zu gewinnen ? 

So also erkliirt sieh das ungewohnliehe Ergebnis der Lehrerwahl vom 17. 
Miirz 1824. Es war mir wichtig, diese Zusarnrnenhiinge zu zeigen, urn so Ver
sHindnis zu wecken fUr ein Lehrerleben, das, wenigstens aus der Sicht des 
Urenkels und nach MaBgabe der Aktenaussagen, zuniichst von Erfolg und 
Zufriedenheit und spiiter zunehrnend von Frustration und Resignation 
bestimmt gewesen zu sein scheint. 

* * * 
Mit Bestellungsurkunde der Kurflirstl. Regierung vorn 3. April 1824 wird 

also Johann Henrieh in die Sehulstelle Bischhausen Kreises Fritzlar, Classe Bor
ken eingewiesen. Er wird dam it Einwohner eines Dorfes, das schon friih 
urkundlich erwiihnt wird: 

1160 : Biscopheshusen 
1196 : Bissopheshusen 
1311: Bisszo/eshusen 

Byscofhusen 
1359: Bischoffishusen 
1585: Bischausen 

Urkundenarchiv (=UA) Hersfeld 
UA Kappel 
UA Ziegenhain 
UA Haina 
ZHG 15,301 
.Oekonorniseher Staat" des Landgrafen Wilhelm 
IV. v. H. 

Bisehhausen war der Ursitz der Farnilie von Lowenstein. Etwa IO km nord
westlieh des Ortes auf einer steilen Hohe des Kellerwaldes, iiber dern Tal der 
UrfT, ist noeh heute die Burgruine Lowenstein zu sehen, die Mitte des 13 . Jahr
hunderts von dern einnuBreiehen Ritter Werner von Bisehhausen alias Bysco/
husen erbaut wurde, dessen Sohne fortan den Namen von Lowenstein annah
men. Ein groBes Epitaphium des Arnold von L6wenstein und seiner FamiJie 
von 1579 sehrniickt die Siidwand der Bisehhiiuser Kirche und erinnert an die 
friiheren Patronatsherren. 

Noeh Wissenswertes iiber Bisehhausen an der Schwalrn entnehme ich -
auszugsweise - e inem Mitte des 19. Jahrhunderts aufgestellten Fragebogen, 
urn e twas Farbe in das Ortsbild zu bringen und die .Lebensqualitiit" durch 
einige ansehauliche Beispiele deutlieh zu maehen. 

Seelen: 189 
Famitien: 49 
Zeichnen sich die Bewohner durch etwas 
aus, z. B. durch Flei/J, Siltlichkeit, Spar
samkeit, Reinlichkeit, Ordnung, Ver
Iriiglichkeit, GrojJe, Korperkra/t, Farbe 
der Haare, Gesichts/arbe, Gesichtsbit
dung? 
Besondere Krankheitszustiinde: 
Blinde: 
Taubstumme : 
Stump/sinnige: 

Religion: 
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Anrwort: 
Durch Reinlichkeit nicht, ein Theit 
dUTch Sparsamkeit, sons! cl I'ordinai
re 

Keine 
Keine 
Keine 
Einer; seit /Jahr, in/olge von Schlagen 
au/d. Kop/ 
die christliche, evang.-re/ormiert 



• 

Lage Kirehe: 

Geraumigkeit: 
Turm mit Gloeke & Uhr ? 
Kirche: reich ? 

arm ? 

Andere christl. Religionsverwandte ? 

Juden ? 

ISI eig. Sehulhaus vorh. ? 

Sorge f A rme ? 

Wieviel Bewohner beziehen 
Unlersliitzung ? 
Erhalten die Armen regelmiiftig Unter
stiitzung? 
Todrenhof: 

Juden : 
Wohnhiiuser: 
Liegen Hiiuser in Gassen ? 
Diieher: 
Wieviel Casseler Acker um/aj1t gOllze 
Gemarkung? 
Muhlell : 
UbersehujJproduklion ? 

Kau/- und Pachlpreis eines Casseler 
Ackers zweischiiriger Wiesen ? 
Handwerker ? 

Etwas erhaben, am Eingang des Dor
fes 
Geriiumig genug 
Vorhallden, Anfang 18. Jhdl renovierr 
niehl reieh, niehl arm. /000 Rlhlr Ver
magen, womit dringendsle Ausgaben 
beSfritten werden 
/03' \ 6 Ar. i. d. Gemarkg 
Keiner 
Jedoeh 5 Lurheraner 
8 Juden. Handel mit Vieh. 
Synagoge in Zimmersrode 
Ja, eig. Sehulhaus, neu (I) geriiumig 
genug, f 48 Seh., I Lehrer 
Die Armen ho/en sich die KosI reihum . 
In d. kleinen Gemeinde - bei Flei/3 u. 
Sittlichkeit - sol/le es keinen geben, 
der sich nicht se/bst erniihrt. 
circa 10 

Nein, Niemand 

Der alte, neben der Kirche, der neue, 
unweit des Dot/es, umfriedigt mit 
Heeke 
nach Haarhausen beerdigt 
38 
In Gassen, manche Hiiuser ohne Plan 
Durehaus mif Ziegeln gedeekl 
17/1 Ar 

Sehlagmuhle, 200 Sehrill v. Dor! 
aJ Korn, bJ Weizen - werden zumeist 
verkaujl 

zu aJ 100 Vierrel 
zu bJ 80 Vierlel 

in guten Jahren, 
nicht 
wie 1858, 1859 

an Biicker zu Cassel, Marburg 
Mangel an keiner Fruchtart 
80 bzw. 4 Rlhlr 

2 Sehmiede + I Geselle ; 2 Wagner, 
o Wei/3binder; 2 Sehreiner + I Ges.; 
3 Sehuhmaeher; 2 Flieksehneider; 
J Leinweber ; 1 Zimmermann; J Mau
rer; J Jude, ob per ne/as oder con
cess. ? 2 Wirlhshiiuser in dem kl. Dor!! 
In der allemiiehsren Naehbarsehafl 
sind auch mehrere. - J Boncher 
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Was fur Beamte haben hier ihren 
Ansitz? 
Lohn jiihrlich: 

Wieviel das alles in Geld veranschlagt? 
Wieviel erhiilt gewohnl. Tagelohner 
mitlohne Kost ? 
desgl. ein Drescher ? 
Vieh (1842): 

Ackerarbeit: 
Wieviel stellbares Land 
hat grojJter Hof? 
Wieviel Bauern mU . .. 
60 Ar und mehr ? 
50-59 
40-49 
30-39 
20-29 
10-19 
5- 9 

weniger als 5 
Wieviel Einwohner haben aufter Haus 
keinen GrundbesUz? 
Wieviel durchaus oh ne Grundbesitz, 
zur Miete? 

Sa. 

1 Pfarrer, 1 Burgermeis ter 
(Lehrer kein Staatsdiener!) 
A ckerknecht: 30 Thlr Geld, I Steige 
Tuch, 2 Pfd Wolle, 2 Metzen Korn, 
Kartoffeln gepf/anzt, 2 Metzen Lein 
gesiiet, Holz 
Magd: 15 Thaler, 36 Elle Tuch, 3 Pfd 
Wolle, 3 Metze Lein gesiiet 
Knecht 40, Magd 25 Thlr 
mit Kost : 3 Sgr 
ohne Kost : 7'12 Sgr 
5 bzw. 10 Sgr. 

5 Pferde, I Fohlen 
52 Ochsen, 61 Kilhe, 20 Rinder 

lOO Schweine 
600 Schafe 
20 Ziegen 

Hauptsiichl. mit Ochsen 
lOO Acker 

4 
6 
3 
-
3 
5 
5 
5 

4 

14 

49 Haushaltungen 

Die Schulakten der Bischhauser Schule wahrend der Dienstzeit des 
UrgroGvaters (1824- 1872), die ich im Hessischen Staatsarchiv Marburg einse
hen konnte, sind leider nicht volistandig: es fehlen Akten, insbesondere Visi
tationsbericbte aus den l ahren 1824-1835. GleichwohllaGt sich manches liber 
diesen Zeitabschnitt Wissens- und Mitte ilenswerte aus anderen Quellen 
erschlieGen. 

Das Schulhaus, das l ohann Henrich im April 1824, noch lunggeselie, bezog, 
lag (und liegt noch) etwa 100 m westlich der Kirche, hatte It. Katasterkarte die 
No. 4 und - was das wichtigste war - bot nicht genug Rau m fli r die 40 bis 50 
Schulkinder und die rasch wachsende Lehrerfamilie. In einem Visitationsbe
richt von 1836 wird beanstandet, daG der Lehrer Ehl, ofTen bar mangels Wohn
und Schlafraum fUr seine inzwischen siebenk6pfige Familie, ei n Bett ins Lehr
zimmer gestelit hatte. Spater fand sich der Vermerk : . . . der Lehrer dar:! im Lehr-
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zimmer keine Frucht einnehmen (d. h. kein Getreide lagern), und das Fruchtge
miiji bleibe wiihrend des Unterrichts fern. 

Noch waren Johann Henrich (22) und Anna Martha (19) nicht verheiratet, 
und das war auch gut so, denn der Novize im Lehramt muBte den Kopf frei 
haben: es gait sich auf Neues, Unbekanntes, bisher nicht Erfahrenes einzu
stellen. Im DorfRorshain, in dem er geboren und aufgewachsen war, kannte er 
sich aus. In Bischhausen , das nur 12 km weiter nordlich gelegen war, lagen 
manche Dinge anders als zu Hause. Denn zu jener Zeit gab es noch keine so 
stark kulturell normierenden Kriifte wie den Rundfunk und das Fernsehen, 
daher bewahrten die einzelnen Dorfer in der Regel ihre unverkennbare Indivi
dualitat. Diese konnte gepragt se in von Vorztigen oder Beeintrachtigungen kJi
matischer, topographischer oder wirtschaftlicher Natur, oder es waren starke 
Personlichkeiten - Pfarrer, Greben oder schon mal der Lehrer -, die durch 
kreative Originalitiit, z. B. bei der Gestaltung von Festen, der dorflichen 
Lebensgemeinschaft ihr Gesicht gab en. Die Eigenstiindigkeit eines Dorfes 
konnte sich ferner niederschlagen in deutlichen Abweichungen - in bezug auf 
Aussprache und Wortgebrauch - von der in der Region heimischen .sprach
norm. Von besonders priigender Kraft war schlieBlich die Pflege altherge
brachter Brauche, deren manche gewiB »heidnischen", besser: vorchristlichen 
Ursprungs gewesen sein mogen, ganz zu schweigen von zahlreichen gewissen
haft beibehaltenen Gepflogenheiten, die eindeutig dem Bereich des Aberglau
bens zuzurechnen sind. Es gab sie (und gibt sie noch heute) trotz oder gerade 
wegen der Herbheit und Strenge, die der calvinistischen Seelsorge eigen war. 
Sie war die konsequente Fortsetzung der unter LandgrafMoritz eingeleiteten 
eifervollen Zerstorung zahlreicher kirchlicher Kunstwerke, d. h. sinntriichtiger 
und damit fUr den einfachen Menschen eingiingiger Symbole der heilsge
schichtlich bedeutungsvoller Ereignisse. Die vergeistigte, abstrakte Kanzel
predigt, vorgetragen in bewuBt schmucklos gestaJteten Kirchenraumen, Uber
forderte oft den Zuhorer und nahm keine Rucksicht auf das elementare 
Schutz- und Sicherheitsbedurfnis des biiuerlichen Menschen: er sucht Hilfe 
und Geborgenheit und findet sie kraft seiner Einbildungskraft in den ihm 
zugiinglicheren Bereichen abergliiubischer Ersatzriten. Das »Goldene Kalb" 
in seiner prallen Anschaulichkeit ist ein zugiinglicherer Dialogpartner als der 
»Unsichtbare Gott". 

Fur Johann Henrich gait es nun, sich in die "Individualitiit" des Dorfes 
Bischhausen einzuleben. Zwar war er als angehender Schwiegersohn des 
Ackermanns (und Gastwirts) Hellwig als Neuburger anerkannt,jedoch bekam 
seine Stellung im Dorf durch die Bestallung zum Dorfschullehrer eine andere 
Qualitat. Er stand plotzlich in einem gaoz neuen, ihm noch unvertrauten 
Geflecht von Abhiingigkeiten. Fur die Erwachsenen war er der Lehrer ihrer 
Kinder, und damit waren, auch damals schon, Reibungsmoglichkeiten gege
ben, falls es ihm nicht gelingen so lite, die Autoritat zu gewinnen, die se in Amt 
erforderte. Ich glaubejedoch, daB ihn dieses Problem weniger beunruhigte, da 
alle am ErziehungsprozeB Beteiligten auf ein moralisches Koordinatensystem 
bezogen waren, dem gottliche Gebote zugrunde lagen. 

Die Welt des Johann Henrich war also sehr geordne!. Die Monate April bis 
Dezember 1824 waren fUr den jungen Lehrer eine Zeit des Lemens und der 
Selbsterprobung. 
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Das Jahr 1825 begann mit der Griindung des Ehestandes. Wir haben gute 
Griinde anzunehmen, daB den beiden jungen Leuten sehr an der Beendigung 
des Brautstandes gelegen gewesen war: am 9. Januar 1825 fOhrte Johann Hen
rich seine Anna Martha - wie die Rede geht- heim in sein bescheidenes Schul
haus, das tagsiiber vom Holzschuhgetrappel der Kinder - freilich noch nicht 
der eigenen - erfOllt war. Aber der eigene Kindersegen lieB nichtlange aufsich 
warten : im Taufregister des ZimmersrOder Kirchenbuchs findet sich unter 
dern 4. September 1825 der Name des Erstgeborenen, meines GroBvaters, mit 
dem Eintrag: 

Henrich Carl, Johann Henrich Eh/s, Schulmeisters und dessen Ehe/rau Anna 
Martha geborene Hellwig Sohn . Geboren den 31. August A bends 7 Uhr. Gevatter: 
Henrich Eh !, Landbauer z u R6hrshain, des Kindes GrojJVQfer. 

Die kleine Familie wuchs nun stetig, wurde aber auch nicht - wie die vaterli 
che Familie zu Rii rshain - von den Heimsuchungen friihen Kindersterbens 
verscho nt. Das Leben war hart. Im Vergleich zu unseren gewohnheitsrechtlich 
erhobenen Anspriichen an die Lebensqualitiit war das Leben unserer UrgroB
eltern karg, ereignisarm, unbequem, wohl auch - gemessen an unserer Sauber
mannskultur - unhygienisch. Gliicklicherweise konnten unsere UrgroBeltern 
die Bed ingungen ihres Daseins anders sehen. Auch fLir sie gab es Anlasse zu 
Dankbarkeit und Lebensfreude. 

Aber ebenso fehlte es nicht an Sorgen. 
Johann Henrich fOhrte zwar die stolze Berufsbezeichnung Schulmeister, 

aber nach allem, was die Visitatio nsberichte hergeben - sie Iiegen erst von 
1836 an vor -, fand sein piidagogisches Wirken nicht immer den Beifall seiner 
Vorgesetzten. 

Wer waren seine Vorgesetzten? Wie schon wiederholt angedeutet, lag die 
Kontrolle des niederen Volksschulwesens bei der GeistIichkeit. Man unter
schied zwischen dem Local-Schul-Inspector, der fUr die Schulen seines Spren
gels verantwortlich war, und dem Ober-Schul-Inspektor, einem hiihergestell
tem GeistIichen, meist vom Rang eines Metropolitans. Wiihrend ersterer 
gehaiten war, "seine Schulen" wenigstens einmal monatlich zu inspizieren, 
stellte sich letzterer in def RegeJ einmal jahrlich ein, urn danach seine Eindrtik
ke in einem der KurfOrstlichen Regierung zuzuleitenden Bericht niederzule
gen. Hier pflegte dann entschieden zu werden, ob der Lehrer verdiente, mit 
einer Gratifikation aus def Schulstellenverbesserungscassa bedacht zu werden. 
Bei der an sich schon geringen Besoldung der Lehrer, die sich ohnehin niemals 
nach der GriiBe der Familie richtete - man halle eben viele Kinder -, war die 
Gratifikation nicht nu r ein hochwillkommenes Zubrot, sondern oft ei ne Not
wendigkeit, und damit - wie das Wa rt es veranschaulicht - bittere Not zu wen
den. Vom Votum des Bezirksschulinspektors hing also viel ab, und da diese 
Herren auch nur fehlbare Menschen waren, war nicht auszuschlieBen, daB sie 
dem einen odeT anderen Lehrer nicht gaoz gerecht wurden. In einem solchen 
FaH zu remo nstrieren, war indessen nicht immer ratsam, da nBetragen gegen 
den Vorgesetzten" eines def wichtigsten Urteilskriterien war, die den Gesamt
tenor des Visitationsberichts empfindlich beeinflu ssen konnte. 

Diejiihrliche Entlohnung des UrgroBvaters betrug 1836 etwa 90 Reichstaler. 
Dieser Betrag setzte sich iiblicherweise zusammen aus den Geld- und Natural
abgaben der Gemeinde und einem GeldzuschuB des Staates. Fiir die Zeit von 
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1825 bis 1835 finden si ch in den Archivakten gar keine Angaben liber seine 
.competenzmiiBigen" Einklinfte und ihre einzelnen Bestandteile. Daher 
moge das Lehrergehalt der Schulstelle Steina bei Ziegenhain als Beispiel die
nen fUr die Berechnungsweise, ab er leider auch fUr eine gewisse Unberechen
barkeit der dem Lehrer tatsiichlich zugute kommenden Bezlige. Das konnte 
si ch immer dann ereignen, wenn Schulgeld, d. h. der flir jedes Schulkind zu 
erlegende Betrag, .unbeitreiblich" blieb; auBerdem hingen Qualitiit und 
Quantitiit der der Schulmeisterfamilie zustehenden Naturalleistungen auch 
vom guten WiIlen der Gemeinde und damit von einem guten Einvernehmen 
zwischen Lehrer und Einwohner ab . 

• Das Lehrergehalt der Schulstelle Steina bei Ziegenhain setzte si ch z. B. aus 
folgenden 17 Posten zusammen : 

1. Kompetenz 46 Thaler 2 Silbergroschen 3 Helier; 
2. Schulgeld a Kind I Meste Korn (Ziegenhainer MaB) Winter- und a Kind 

I Metze Sommerschullohn, zusammen 4 Mott, 3 Mesten I Metze, a Mott = 
4 Thaler = 17 Thlr 7 1

/, Silbergroschen 3 Helier; 
3. Holzgeld a Kind = 11 Silbergroschen 9 Helier = 9 Thaler 11 Silbergroschen; 
4. Neujahrsgeschenke nach Belieben ; 
5. Taufe eines ehelichen Kindes = 2 Silbergroscben vom Opfer; 
6. Taufe eines unehelichen Kindes = 2 Silbergroschen; 
7. Kopulation = 3 Silbergroschen 6 Helier, daneben I Kuchen = 3 Silbergro

schen, I MaB Bier = I Silbergroschen 4 Helier; 
8. Leiche : flir Leitung des Gesanges = 3 1/, Silbergroschen, flir das Trauerge

laute = I Brot zu 3 Silbergroschen, I Kuchen = 3 Silbergroschen, I MaB Bier 
= I Silbergr. 4 Helier ; 

9. BuBfall = 8 Silbergroschen; 
10. Frucht = a Ortsblirger I Metze Laute= und I Metze Bestellungskorn = 12 

Thaler 22 1/, Silbergroschen ; 
11. Holz = I Klafter Buchenscheit = I Thaler 23 Silbergroschen ; 
12. Ostereier = '/] Schock = 5 Silbergroschen; 
13. I Schulwiese = "/" Acker I Rute = 5 Thaler ; 
14. Rottland = 2 Acker; 
15. Freiheit von Hirten- und Hutelohn = 7 1;' Silbergroschen ; 
16. Mastfreiheit = I Silbergroschen ; 
17. Dienstwohnung mit Garten und Stall = 6 Thaler". 5. 6 

Es heiBt bei Kimpel weiter: . . .. Aus iihnlichen Posten bestanden die mei
sten Schullehrerbesoldungen in Kurhessen. Mit welchen Unsummen an 
Widerwartigkeiten die einzelnen .Betrage" oft eingetrieben werden muBten, 
weiB nur der, welcher in diesem .Schuljoche" steckte. Oft waren in der Kom
petenz anstatt der .Fruchtgaben" .Fruchtgarben" verzeichnet. Diese muBte 
der Lehrer sich selbst vom Felde der einzelnen Geber holen ... . Wollten die 
Ortsbewohner dem Lehrer wohl, dann fielen die Garben groB aus, im umge
kehrten Falle recht klein. Hie und da hatten die Lehrer vonjedem Ortsblirger 
eine bzw. zwei Hande voll Ostereier zu empfangen . Die Anzahl der Eier richte
te sich natlirlich bei der unbestimmten Angabe der Menge ebenfalls nach dem 
Wohl- od er Ubelwollen des Gebers. Ein entsetzliches Kompetenzstlick bilde
ten die "Leichenbrote", der "Leichenkuchen" und das "Leichenbier". Man 
denke si ch die primitiven Verhiiltnisse mancher Ortsbewohner und dann diese 
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Abgaben an den Lehrer, welcher leider se in er eigenen Notdurft halber auf die
se Gaben nicht verzichten konnte! ... 

In sehr vielen Kompetenzen waren besondere Betrage fUr Uhraufziehen 
und Uhrschmieren, Uhrstellen, das Reinigen der Kirche ... eingestellt. Auch 
diese kleinen Betrage bildeten dem Lehrer willkommene Beihilfen zur Linde
rung der Nahrungssorgen. Die Not machte erfinderisch und trieb den darben
den Lehrer zu mancherlei Erwerbsspekulationen ... 

Als oberste Nebenerwerbsquelle standen jedoch bei den Stadtlehrem die 
"Privatstunden" und bei den Landlehrem die praktische Landwirtschaft, die 
Okonomie . . . Der Lehrer, welcher Okonom ist bzw. werden muB, ist kein gan
zer Lehrer mehr ... " 7 

Wir ktinnen annehmen, daB die oben geschilderten Steinaer Verhaltnisse 
ein zutreffendes Bild von den Bedingungen gegeben haben, unter den en mein 
UrgroBvater le ben und arbeiten muBte. So stand er unter einem doppelten 
Druck: einerseits muBte es dem Lehrer darauf ankommen, die Vorgesetzten 
zufrieden zu stellen, urn mit der jahrlichen Geldzulage rechnen zu ktinnen. 
Andererseits gaIt es, die Emahrung der Familie sicherzustellen. Ich sagte 
schon, daB lohann Henrich ein vitaler, lebenstiichtiger Mensch gewesen zu 
sein scheint. So hat er offenbar schon nach wenigen Dienstjahren gesehen, 
daB seine Kompetenz auf die Dauer - bei wachsender Familie - unzureichend 
sein wtirde; denn an eine Familienplanung nach heutigem Lebensstil war 
nicht zu denken, sie wiirde auch wohl - von wem wohl ? - miBbilligt worden 
sein. Es sieht so aus, als sei er schon bald bemtiht gewesen, die zur Schule 
gehtirigen rund 5 Acker FreyeSchul Gutherdurch Pachtland, spater durch Kauf 
von zusatzlichem stellbarem Land zu erweitem. Vielleicht haben ihm die 
Schwiegereltem, angesehene und nicht unbegiiterte Ackerbiirger und Gast
wirtsleute, unter die Arme greifen konnen. Freilich, Anna Martha war nicht 
die einzige Tochter, das einzige Kind. - Tatsachlich geht es auch langsam auf
warts. 1836 sind den Ehls schon sechs Kinder geboren, von denen noch fUnf 
leben. Wir erfahren das aus dem ersten aktenkundigen Visitationsbericht des 
Ober-Schulinspektors, Metropolitan Romershausen, vom 6. September 1836, 
den ich hier vollstandig wiedergebe, ebenso die Reaktion des gestrengen Mini
sterialbeamten Vogt. 

I. Beschaffenhei t des Lehrers 

I) Alter: 34 
2) Korperl. BeschafJenheit : gut 
3) Familie: 5 Kinder, dos fungste 3 Mon. 
4) Haushaltung mit etwaigen Nebengeschiiften: Ein kleines Ackergut, welches er 

durch einen Knecht bestellen liiftt. - Als Kastenmeister jiihrl. 6 Rthlr 
5) Gehalt im Gesamtbetrage: 90 Rthlr 
6) a) Schulgeld vom Kinde: 10 g.Gr. 

10 Helier 
b) Holtgeld: 8 g.Gr. 
c) Halt oder Kohlen 

in natura: ----
7) Fortbildung : Davon habe ich keine Spuren entdeckt. 
8) Lehrjiihigkeit und Lehrjertigkeit: Ohngefiihr tiemlich 
9) Handhabung der Schultucht: gut 
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10) FIeifJ : mittelmiiftig 
11) Sit/en : gut 

11) B es chaffenh e it d e r Ju ge nd 

I) Anzahl : miinnl. 23 
weibl. 10 

uberhaupt 43 
1) Abtheilungen: 3 Hauptabtheilungen, gleichzeitig 
3) Lehrstunden: winters tiigl. 5 Std., nur MitM. u. SamS/ag 3 
4) Schulversiiumnisse u. Schulversiiumnisstra/en : Schulbesuch gut 
5) FOrlSchritte : 

a) (I) Bibl. Gesch. u. (1) Rei. Lehre 
(I) genugend 
(1) GediichtnifJ u. Verstand leiS/en hinsichtl. des Rel.-Lehrers zu wenig 

b) Lesen und deulsche Sprache: . . . ein sehr beschriinkler Unterricht 
c) Singen: gut 
d) Rechnen : ( ?) 
e) Schreiben : 

Sch6nschreiben .' kaum z ieml. 
Rechtschreiben .' z ieml. 
A ufsatz : beynahe zieml. 

j) Gemeinniitzl. Kenntnisse .' z ieml. 
e) S ittl. Bildung: gut 
J) Indus"ie : - --
g) Fortbildungsschule: - --

Ill. B esc haffe nh e it d es S chulhau ses 

I) Dach und Fach u. s. w. : 
Dos Haus is! zu eng, dos Lehrerzimmer, in we/ch em wegen Raummangel ein 
Bett, zu niedrig. Hausflur und Kiiche mii,Pen geplattet werden. 

1) Fliichenmaft des Lehrzimmers : 
lang 11 Fuft 
breit 15 Fuft 

330 Quadratfuft [= ca. 27 m' ![ 

(1 kurhess. FuB=28,77 cm) 

Die RUge des ministeriellen Zuchtmeisters laBt nicht lange aur sich warten. 

Vermerk Kurfiirsll. Regierong zum Visitationsbericht uber die Schule zu Bisch
hausen (Clafte Borken) for 1836, Beschluft Cassel, 11. September 1836: 

Dos Kreisamt Fritzlar und der P/arrer zu Bischhausen haben dem Schullehrer 
dase/bst, welcher seine Fortbildung vernachliifiigt und im Schulamte nur geringen 
Flei}J beweist, namens der Regierung erns tlichen Vorhalt zu thun und ihm schiiife
re Maasregeln anzudrohen, wenn die niichste Visitation kein befteres £rgebnis lie
fert. Namentlich ist ihm zu ero//nen, daft wenn sich die Vermutung bes tiitigt, er 
lafte sich durch Nebenbeschiiftigungen von der erns tlichen Betreibung seines 
Berufs abhalten, die Regierung ihn versetzen werde. Vogt 
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Wir schreiben inzwischen das Jahr 1837. Die Androhung der Regierung 
scheint nicht oh ne Wirkung geblieben zu sein. Der Visitationsbericht vom n. 
Dezember 1837, abgefaBt vom Metropolitan Theys, mit Dienstsitz Jesberg, 
unterstiitzt von Localschulinspektor Christoph Gottlieb Fuckel (1771-1836), 
rallt etwas vorteilhafler aus. Aber: das Gehalt betragt nur 75 Rthlr 13 Gr 8 Hel
Ier (!). Man plant die VergroBerung des Schulhauses, besser ware aber ein 
Neubau. Der Vermerk der Regierung bestimmt: der Lehrer soll mehr FleiB auf 
Ubungen im schriftlichen Ausdruck verwenden '. 

Zum VersHi.ndnis der weiteren Entwicklung ist daraufhinzuweisen, daB der 
Local=S chul=Inspector, Pfarrer Fuckel, mr Johann Henrich ein Gliicksfall 
gewesen se in diirfle. Fuckel kam - i. J. 1836 aus dem thiiringischen Trusen 9 -

im hohen Alter von 65 Jahren nach Bischhausen, war ein giitiger, abgeklarter 
Seelenhirte, der offenbar meinem UrgroBvater, der UrgroBmutter und den 
Kindem wohlwollte. Das hiibsche Pfarrhaus, wie die Kirche am Schwalmufer 
gelegen, stand (und steh! noch heute) nur ca. 80 Meter von dem 1839 errichte
ten Schulhausneubau entfem!. Es muB ein gutnachbarliches Verhaltnis gewe
sen sein, wenn man das Fuckelsche Gutachten vom 30. August 1850 diesem 
Urteil zugrunde legen darf". SchlieBlich arbeiteten die be id en Manner nicht 
nur im Schulbereich, sondern auch in der Kirche zusammen : der e ine als See l
sorger, der andere als Kantor, Kiister und Kastenmeister. - Das gute Einver
nehmen zwischen den beiden Mannern hat dem be i frtiheren Visitationen 
streng getadelten Johann Henrich Mut gemacht, sich an Kurmrstliche Regie
rung zu wenden, denn er glauht, deren Erwartungen inzwischen besser ent
sprochen zu haben. Aber horen wir ihn selbst : 

Kuifiirstliche Regierung! 
Am J4ten Mai dieses Jahres emp/ingen siimtliche Schullehrerder Ciafle Dorken 

Grati./icationen aus der Schulstellenverbefterungscasse, nur ich al/ein wurde ganz 
davon ausgeschlojJen. Ers tauntf ragten dUTch Belobungs= und Unterstutzungsbe
(rage et/reute Schullehrer: "Wie is t das r Und Herr Bezirksschulinspector Theys 
versetzte ebenfalls venvundernd ,' "Sie sind bei dieser Vertheilung vergeften, ausge
sch/often, ich wei/1 nicht, wie das kommt, daft Sie auchjedes Jahr nichts erha/ten ; 
wenden Sie sich an Ku r/urstliche Regierung, - nach den eingereichten Schu/visita
lionsberichlen, g/aube ich, dur/te Ihnen gleich den Andern eine Unterstutzung 
zuzubilligen seyn.« Indem ich hierauf, die Zeugnisse meiner Herren Schulinspeclo
ren bei/ugend, Kur/urstlicher Regierung mich nahe, mit der gehorsamen Bitle um 
hochgeneigte Unterstutzungsvenvilligung aus der Schu/slellenverbefterungscasse, 
bemerke ich noch, daft ich schon uber f unf zehn lahre und wo/ die ganze Reihe die
ser Jahre bei einem Diensleinkommen weit Unler 100 Tha/erdie hiesigeSchu/stelle 
mit NU/zen bekleidet habe. 

Einer hochgeneigten WiI/fahrung vertrauend entgegensehend verharre 

Bischhausen, 
am 24ten Mai 1839 

Kur/urstlicher Regierung, 

gehorsamer 
Johann Heinrich Ehl 
Schullehrer 

Ober-Schulinspektor Theys, ebenso Pfarrer Fuckel, haben das Gesuch mit 
besonderen Stellungnahmen unterstiitzt : . . . hat bei geniigender Lehifiihigkeit 
und -Jertigkeit und bei lobenswerthem FleifJe bisher mit Eifolg und NU/zen gearbei-
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tet. Derselbe handhabt in mildem Ernste eine gute Schulzucht und verbindet mit 
einem guten Wandel das Streben nach Fortbildung in seinem Beru/e. 

Diese Empfehlung verrangt indessen nicht bei dem gestrengen Vogl. Fur 
ihn ist der UrgroBvater ein fUr allemal - so scheint es wenigstens --ein 
Gezeichneter. Er traut dem Sinneswandel nicht, will ganz sicher gehen und 
die Gewahrung des Zuschusses von Visitationsbericht 1839 abhangig machen. 

Bericht vom 10. Dezember 1839 (in Stichworten): Frau und 6 Kinder. - Haushait geregelt. - Ohne 
Nebenbeschiiftigung. - 89 Thlr. - 47 Schulkinder (24 Jungen, 23 M1idchen). - Gesamte indruck: 
Gut bis befriedigend. Der wird ofTen bar hoheren Orts geteiit. Dennoch von dort Ermahnung : ... es 
sei dem L. zur Pflich t zu machen, daft er im Laufe eines Jahres eine gr6ftere Anzahl bibl. Historien wort
gerreu und bis zur ..,6l1igen S icherheit einiibe. bei dem Lesen auJrichtige Beronung sehe und den einstim
migen Choral tuchtig ube. Gratificat ion scheint gew1ihrt zu sein. 

Berichl vo m I. Dezember 1840 : Wiede r Beanslandunge n. Vogl drohl wg. Herabwirtschaftung der 
Schule mit Entzug etwaig genehmigter Gratification. 

Berichl vom IS . Juli 1841 : Genugend bis hinreichend. Friihere schon geriigle Mangel werden erneut 
aufgefUhrt. Uberdies fehle es an geniigender Anzahl von Subsellien (vermutlich Schiilerpulte mit 
Banken wie bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunde rts noch im Gebrauch). Vogt forde rt vom Lehrer 
Meldung innerbalb zweier Monale, daB S ubsellien angeschaffi. Da Meldung ausbleibt, wahr
scheinlich, weB di e Gemeinde es versaumt, di e Mobel anzuschafTen, wjrd noch zwei mal gemahnt, 
das zweite Mal mit Androhung von 2 Talern Strafe, bei weitere r Saumnis. Die Drohung wirkte. 

Dieses Auf und Ab, dieser Wechsel von gedampfter Anerkennung, Geltenlassen und Ruge, von 
Gewahrung der Gratifikation und deren Entzug selzt sich fo rt bis in die 50er Jahre . 

Spater allerdings erhalten die Berichte eine giinzliche andere Qualitat : es 
muG sich etwas ereignet haben, was die gesamte Schulszene veriindert hat -
dariiber weiter unten. 

Nun gilt es sich klarzumachen, daB die Aneinanderreihung dieser Berichts
fragmente , die ja zum Teil Momentaufnahmen sind, ein sehr einseitiges Per
sonlichkeitsbild meines UrgroBvaters entstehen lassen. Das Jahr hat, auBer 
dem Tag der Visitation noch 364 andere Tage, an denen es nicht immer so trist 
zugegangen sein durfle, wie manche der uns vorliegenden rund 30 Visitations
berichte zu glauben nahelegen. 

Der Einzug in das 1839 fertiggestellte neue Schulhaus - es kostete die 
Gemeinde 393 Taler 19 Groschen 12 Helier! - diese Einweihung wird von Pfar
rer Fuckel und Schullehrer Ehl festlich gestaltet worden sein: mit Dank- und 
Bittgottesdienst, Musik, Gesang und frohlichem Spiel auf dem zwischen 
Schulhaus und IUrche gelegenen Rasen, ein Fest, an dem auBer dem Herrn 
Kreisrat, dem Blirgermeister und den Klrchenaltesten das ganze Dorf lebhaf
ten Anteil genommen haben durfle. Und der Lehrer wird das Seine zum 
Gelingen beigetragen haben - mit Gaben, wie sie ihm hin und wieder deutlich 
bescheinigt werden : 

. . . Was mein Urteil . .. iiber den FleifJ des Schul/ehrers Ehl dahier betrifft, so ist 
so/cher anhaltend und unermiidend, lobenswerth,' und ebenso sein Lehrtalent, 
das er als ein o//ener Kop/im Seminar und durch/ortgesetztes Lesen zweckdien/i
cher Bucher sich verscha/ft hat, ist ausgezeichnet gut, und sein Betragen und seine 
AujJiihrung unanstojJig, musterha!t, so wiedieSchulzucht, die er in derSchule und 
so weir als moglich auch au..perhalb derselben exercirt, is! nicht zu tadeln, sondern 
zu billigen ... 
(Aus : Bericht Pfarrer Fuckel vom 30. August 1850 an seinen Vorgesetzten, Bezirksschulinspector 
Metropolilan Theys, Jesberg) 
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Wir ktinnen daraus schlieBen, daB l ohann Henrich si ch auch auBerhalb des 
Schulbetriebs fUr Bewahrung und Ftirderung der dti rflichen Kultur eingesetzt 
hat, nicht zuletzt bei der Organisation der Festlichkeiten und liindlichen Ver
gniigungen, die der l ahreslauf mit sich bringt : beim Einiiben von Liedern fUr 
die Spinnstube, von T iinzen fUr die herbstliche Kirmes oder von geselligen 
Spielen. Als Vorsiinger und Heifer des Pfarrers ist er bei Hochzeiten, Taufen, 
Begriibnissen ohnehin stets mit im Spiel und macht dabei wahrscheinlich eine 
vorteilhaflere Figur als an den Tagen der hochnotpeinlichen Besicht igungen 
durch den Metropolitan. Das Wohlwollen seines Pfaffers wird ihm die innere 
Sicherheit vermittelt haben, ohne die ein so positives Urteil kaum hiitte 
zustandekommen konnen. Man ahnt, daB die gute, warmherzige Gesinnung 
des Seelsorgers auch auf das Familienleben des Lehrers ausgestrahlt und dazu 
beigetragen haben ktinnte, manches Schwere, manche VerdrieBlichkeiten 
leichter zu ertragen. 

Am 5. April 1841 wurde Carl Ehl, mein GroBonkel, geboren. Sein Pate war 
l ohannes Stern zu Mengsberg. 

Die Lehrersleute haben inzwischen 7 Kinder. Die beiden Altesten, Henrich 
Carl und Conrad l ohann Henrich, 16 und 14 l ahre alt, werden dem Vater bei 
der Okonomie beistehen. Die Ttichter Martha Elisabeth (12) und Anna Elisa
beth (8) ktinnen die Mutter im Haushalt und bei der Beaufs ichtigung der Idei
nen Geschwister - Marie (5), Katharina (3) und des Neugeborenen - entlasten. 

Wiihrend l ohann Henrich seitens der Inspectoren eine gute gesundheitli
che Verfassung bescheinigt wird - er ist riistig, krii/tig und strajJ dem Korper 
nach (13 . September 1852) - scheint der Gesundheitszustand Anna Marthas 
weniger stabil zu sein . Sie wird bis 1846 neun Kinder zur Welt gebracht haben. 
Das Ttichterchen Getrude, das am 19. Februar 1832 das Licht der Welt erblickt 
hatte, war schon nach einem halben l ahr gestorben. Da die zeitlichen Abstiin
de zwischen den - aktenkundig gemachten - Geburten relativ groB sind, ist 
nicht auszuschlieBen, daB unsere Urgrol3mutter auch oach mit der einen oder 
anderen Fehlgeburt hat fert ig werden miissen. Sie stirbt schon am 5. Septem
ber 1853, im Alter von "nur" - sagen wir Heutige - 48 lahren . 

Es liegt in der Natur der dieser Chronik zugrunde liegenden Schulakten, 
daB l ohann Henrichs Ehefrauen - Wiederverheirathung mit Maria Lingemann 
dahier (am 28. l anuar 1855) - lediglich statistisch, als Kindesgebiirerinnen, in 
Erscheinung treten. Dabei tragen sie, neben der schweren ktirperlichen Arbeit 
in Haus, Stall und Garten, ein gehti riges MaB der seelischen Biirde mit, die 
dem Hausvater und Erniihrer aufe rlegt ist. Welcher Natur diese Biirde ist, liiBt 
si ch aus den zahlreichen Visitationsberichten recht gut erschlieBen. 

LaBt man dieses Lehrerleben an hand d ieser Berichte an sich voriiberzie
hen, wird der Leser zunehmend traurig gestimmt. Wechselt der Beurteilungs
tenor bis Anfang der fUnfz iger l ahre noch zwischen zureichend bis gut und 
kaum bis nicht zureichend, so ist er in dem foigenden anderthalben Jahrzehnt, 
also bis Ende der sechziger l ahre, von deprimierend abqualifizierender 
Schiirfe. 

Wir erinnern uns des Gutachtens des guten Pfaffers Fuckel vom 30. August 
1852, der dem UrgroBvater ansprechende piidagogische Fiihigkeiten, FleiB und 
einen ojJenen Kop/im Seminarzuerkannt hatte. Aber d ieser und friihere insge
samt positive Berichte des Localschulinspectors, der den Lehrer tagaus, tagein 
urn sich hatte, werden van se inem Vo rgesetzten, Metropolitan Theys mit 
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Skepsis gelesen und mit Vorbehalten weitergegeben. Er glaubt, die Diskre
panz zwischen Fuckels Vrteilen Uber Talent und Erfolg des Lehrers und der 
eigenen Einschiitzung derselben mit der schwindenden Vrteilsfahigkeit des 
Sliiihrigen erkliiren zu sollen. Fuckels Berichte seien Ausdruck ... aulrichtigen 
Wohlwollens (verbunden) mit den nachsichtigen Schwiichen hohen Alters. Ersel
ber, Theys, meint tiefer zu schUrfen, wenn er am 2S. Mai IS55 seine Zweifel an 
des Lehrers Fahigkeit , die Schule aul den wiinschenswerthen Stand zu bringen, 
folgendermaBen anspricht und begrUndet : 

... Dies wird so lange nichl geschehen, als der Lehrer sich nichl roglieh von oben 
her salben liij1r und das Bediiifnis zu solcher Salbung nicht demiithigen Herzens 
erkennl. Noch schein! er mir (be; aller ?) Versliindigkeit und iiu,Perer Ehrbarkeil 
den Vorho/zum Heiliglhume nichl iiberschritten zu haben ... 

Theys vetweist dann erneut auf Fuckels hohes Alter. (Fuckel wurde Ubri
gens 92!) Der darin beschlossenen Empfehlung wurde entsprochen. Sein 
Nachfolger, Pfarrer extr. B. Riemenschneider, urteilt iihnlich wie sein Vorge
setzter. Er bestiitigt dem Lehrer durchschnittliche TUchtigkeit, lobenswerte 
PUnktlichkeit und Gewissenhaftigkeit, aber es scheine ihm noch an manchem 
zu fehlen, was er durch Selbststudium sich hiitte aneignen ktinnen . Aber alles 
Lehren und Lernen sei fast nur iiuBeres Werk, mechanisches Auswendig
lernen ohne Verstandnis: 

... Es/ehlt, mit einem Wort, wiedem Lehrer, so den Schulern an Erkennfni,/1 des 
Heiles in Christo, weder Lehrer noch Sehiiter sind tm Stande in dos Geheimni}3 des 
Reiches Gottes aul £rden tiel zu blicken. 

Wenn es so mil dem Religionsunterrichte s feht, so ist aueh in den anderen Lehr
gegenstiinden nichr viel zu envarren ... (Aus dem Bericht vom Herbst 1858) 

lch glaube, wir sind zu der Annahme berechtigt, daB meinem VrgroBvater 
mit der - sicherlich berechtigten - Abliisung des Pfarrers Fuckel eine seelische 
StUtze, ein viiterlicher Freund, besonders wiihrend seiner frUhen Lehreriahre, 
verloren gegangen ist. Urn das zu verstehen, erscheint ein Blick auf die 
Geschichte des kurhessischen Schulwesens hilfreich. 

Erinnern wir uns der Ausflihrungen Uber die soziale Stellung der Schuldie
ner und das Bestreben der Obrigkeit, die Lehrer durch strenge Regulative und 
karge Besoldung auf die gesegnete Betreibung des Volksschullehrerberules vor
zubereiten. Der Beruf gaIt in den Augen des Herrschers und der Kirchenober
en insofern als segenstrachtig, als er sich in erster Linie der Erziehung zur Got
tesfurcht und damit zum Gehorsam gegenUber alien, die in Hoheit sind, zu 
widmen hatte. 

In dem MaBe, wie unter dem EinfluB der revolutioniiren Bewegungen in 
Deutschland und Frankreich auch die kurhessische Beviilkerung ihre verfas
sungmiiBig verbrieften Rechte (1831) einforderte, wurde sie von der reaktionii
ren Regierung brutal abgeschmettert und ihre Bestrebungen als staatsfeind
lich, ia, als blasphemisch diffamiert. NatUrlich fand die Bewegung auch unter 
den Volksschullehrern offene Ohren und wurde gerade dort als besonders 
gefahrlich und landesverriiterisch angesehen, weil durch sie das Gift freiheitli
ch er Ideen in die Herzen der Jugend gesenkt werden wUrde. Mit der Schulord
nung von 1853 flir Niederhessen, Oberhessen, Fulda und Hanau sollten die 
Quellen aufrUhrerischer und unbuBfertiger Parolen verstopft und die Haupt
aufgabe und Zielsetzung der Schule, insbesondere der Schule flir das Volk, flir 
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die einfachen Menschen, die durch zuviel Wissen und Aufgekliirtheit Schaden 
an ihrer Seele nahmen, neu definiert werden : 

Die Hauptaufgabe der Volksschule besteht darin, die ihr iibergebenen Kinder 
durch Lehre und Zucht in die durch die heilige Taufe begriindete Gemeinschaft mit 
dem lebendigen und gegenwiirtigen Er/6ser Jesus Christus v61liger einzuJiihren 
und darin zu erhalten. 

Unterrichrsgegensriinde: Das Lesen: wofUr wochentlich 12 Stunden angesetzt sind. Das Lesen 
ist anhand biblischer Geschichten, des Katechismus und der Gesangbuchlieder zu Oben. - Die 
biblische Geschichte: . . . wobei ouch die biblische Geograph ie die erforderliche Beriicks ichligungfin
den kann . ... 2ftl isr, dafJ die Kinder den Zusammenhang des Ganges der gottlichen Offenbarung fm 
Gesetz und Evangelium zu Personen. Thatsachen, 2 ei! und Ort in den Hauptmomenten inne haben ... 
Oer Katechismus: 4 Stunden sind wochentlich diesem Unterrichtsgegenstand zu widmen. In der 
Unterklasse ist derText, in der MitteIklasse der Text mit Erkliirung und in der Oberklasse der ganze 
Katechismus mil 100 bis 150 Bibelstellen einzutiben. - Der Gesang: 4 Stunden wochentlich. (Er) 
hat als ein wesentliches Miftel der gemeinschaftlichen Andacht und des 6jJentlichen Gottesdienstes. mit 
Ausnahme vieffeicht einiger Volks /ieder. darunterdas Lied : .Heil unserem Kur/urs t Heif' den Choralge
sang zu seinem Gegenstande. 40 Originallieder sind auswendig herzusagen und mit ihren Melodieen 
auswendig zu s ingen. - Fur die Bibelkunde s ind besondere Stunden nicht anzusetzen. Es wird aber 
erwartet. daft die Kinder die Bucher der heil. Schri/t der Reihenf olge nach hersagen lernen und die Fer
tigkeit erfangen. jede Stelfe der Schri/t schnell aufzufin den und auch mit dem Hauptinhalte einesjeden 
Bibelbuches. sowie mil dem Ver/asser desselben bekannt zu werden. 

Von den 26 Wochenstunden des Wintersemesters (in der Sommerschule 
max. 18 Std.) entfielen aufdie religiosen Fiicher 18 Wochenstunden. Die restli
chen 8 wurden den Grundfertigkeiten des Schreibens, Rechnens, wahlweise 
nach Gutdiinken des Lehrers auch der Naturkunde oder der Erdbeschreibung 
gewidmet. Aber selbst diese 8 Stunden erschienen einigen fundamentalisti
schen Eiferern als Verlust: 

Im Interesse der Konzentration des Volksschulunterrichts machte alien 
Ernstes ,Der kirchliche Schulfreund', der von 1852 bis 1854 vom Seminarlehrer 
Schilbe und Konrektor Vilmar herausgegeben wurde, den Vorschlag, alien 
Unterricht, auch den in Geographie, Geschichte, Naturbeschreibung und 
Naturlehre, an die Bibel anzuschlieBen, auch fUr den Rechenunterricht randen 
sich viele Ankniipfungspunkte, so kiinnte den Kindern aus der Bibel die fol
gende Rechenaufgabe gestellt werden : Nach 2. Mose 18, 25 setzte Moses Amt
leute iiber das ganze Volk Israel, das aus 600000 Mann bestand, etliche iiber 
1000, etliche iiber 100, etliche iiber 50 und etliche iiber 10. Wieviele Amtleute 
waren notig ? 

Solche unglaublichen Ansichten wurden allen Ernstes in maBgebenden 
Kreisen der Schulaufsichtsbeamten erwogen .. . 

Diese Schulordnungen besiegelten das kirchliche Gepriige der Volksschule, 
stellten die Lebrer unter die BotmiiBigkeit der Geistlichen, reduderten den 
weItlichen Lehrstoff auf ein iiuBerst bescheidenes MaB ... 

Gerade in Hessen, wo die Landstiinde in ihrer Mehrheit seit langen Jahren 
stets liberale Anschauungen vertraten, wo seitens ... der groBen Mehrzahl der 
Lehrer freiheitliche Schulgesetze wiederholt gefordert ... word en waren, ... 
muBten die 1853er Schulordnungen zum Gegenkampfe fOrmlich reizen. Der 
Vilmar'sche ,Volksfreund' lockte sie im Vatertone zum Stillesein und Sich
fUgen: 

Ihr Lehrer der christlichen Schule. ihr. die ihr weiden sollt die Liimmer des Herrn ! Laft t f ahren die 
f alschen Emancipationsge/Uste. laft t fahren den hohen Sinn ! Kehre wieder. du Lehrerwelt, zu de inem 
Meister ! Werdet klein. haltet euch zu den Niederen. den durch das Blut Christi teuer erworbenen Kin
derseelen ! Laft t f ahren die eigenen Menschensundlein, sagt ab dem s lrohernen Wesen in der Schule. 
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j ener elenden Methodenkriimerei. die uns so lange ge/ angen hielr ! Weiser den Kindern vor aUem die 
rechte SrrajJe gen Himmel ! Sagl euch los von j enen gou{osen Lesebiichern. vonjen en ver/luchlen Lie
dern! In dem Zuriickgehen bestehe euer Fortschritl r ll 

Es gilt also, das Leben und die Arbeit meines UrgroBvaters vor dem Hinter
grund einer aus calvinistisch-theokratischem Geiste entspringenden Unter
richtsreglementierung zu betracbten. In der Zusammenarbeit mit dem libera
leren Pfarrer Fuckel war dem Lehrer. wie ich vermute. ein gewisser Freiheits
raum gewiihrt word en, besonders hinsichtlich der eigenen Religiositiit und 
ihrer Umsetzung in piidagogisches Tun. Der im lutherischen Glaubensver
stiindnis gereifie und erfahrene Pfarrer lebte und handelte als Seelsorger und 
Schulaufsichtsbeamter nach der Maxime des Reformators: Es muft ein jeg/i
cher allein glauben, daft es Gottes Wort ist und daft er inwendig bekundet, daft es 
Wahrheit ist. Sicher lehnte er in der Fuhrung seiner Pfarrkinder alles Gewalt
same ab, weil der Glaube nicht erzwungen werden kann und darf. Daher mus
sen die Lehrpliine von 1853 dem alten Pfarrer ein Argernis gewesen sein, deren 
kinder- und glaubensfeindliche Wirkungen Kimpel anschaulich und engagiert 
beschreibt : 

" ... die Schulordnungen fUr Nieder- und Oberhessen diktierte die Sucht 
des gewaltsamen Austreibens aller piidagogischen Selbstiindigkeit, die Sucht 
der starren, einseitigen orthodoxen Theologie! . . . 

In Nieder- und Oberhessen wurde die Jugend mit religiosen StofTen fOrm
lich genudelt. Religion, Religion, nichts als Religion! ... 

Wie sehr tiiuschten sich Hassenpflug und Vilmar, als sie glaubten, durcb 
solche extremkirchlichen Schulordnungen das religiose Empfinden im Volke 
wachzurufen und zu erhalten, das nach ihrer Meinung den Kurhessen abhan
den gekommen! . . . Im Auswendiglernen nicht verstandener Worte besteht 
keine Religion! Das Filllen des kindlichen Geistes mit religiosen Memorier
stotTen weckt nicht das religiose Empfinden, nein, es wirkt das Gegenteil, es 
erzeugt Widerwillen, Ekel . . . 

Die hessische Schulordnunr,en von 1853 waren nicht piidagogische, son
dern politische MaBregeln . . . " 2 

Es war also wohl nicht nur das hohe Alter, das Fuckel - nach Meinung sei
nes Vorgesetzten, des Metropolitans Theys - fUr die Schulaufsicht ungeeignet 
und seine Ablosung geraten erscheinen lieB, die wahrscheinlich 1855 oder 1856 
erfolgt sein konnte. Sicher nahm man auch AnstoB an Fuckels unorthodoxer 
geistlicher AmtsfUhrung. AufschluBreich ist ein Vermerk, den Theys im 
Zusammenhang mit seiner Schulvisitation vom 3. November 1854 seinem 
Visitationsbericht anftigte : es seien die Kirchenaltesten, wiewohl zur pflicht
gemaBen Teilnahme an der Schulvisitation eingeladen, unentschuldigt nicht 
erschienen. Auch Btirgermeister Metz hatte Kenntnis, sei aber nicht gekom
men. Eine Verschworung ? Gegen wen gerichtet? - (Die Regierung in Kassel 
machte dieserhalb Mitteilung an den Superintendenten, der das Monitum sei
nerseits an den Konsistorialrat weiterreicht, der wiederum unter dem 21. 
November 1854 seinem Vorgesetzten meldet, daB wegen der Versiiumnisse 
der Kirchensenioren das Notige verfUgt worden sei. -1st die SchluBfolgerung 
zu verwegen, daB mit dieser Verweigerung gegen die Schiirfe der Kritik am 
Lehrer und indirekt auch an Pfarrer Fuckel protestiert werden sollte ?) 

Theys, nach Fuckels Ablosung von der moralischen Verpflichtung zu amts
bruderlicher Rilcksichtnahme auf die tolerante und milde AmtsfUhrung des 
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Bischhiiuser Lokalschulinspektors befreit, weist dessen Nachfolger, Pfarrer 
Riemenschneider an, bei den Hospitationen an der Schule var allem zu prU
fen, wie es mit dem Christen turn des Lehrers steht und in welchem MaBe es 
ihm gelingt, durch Uberzeugendes Glaubensleben die Kinder zur ErkenntnijJ 
des Heiles in Christo zu ftihren. 

WiT baben bereits gesehen, daB Pfarrer Riemenschneider diese Weisung 
mit Eifer befolgt hat. Seine Kritik am Lehrer zeugt nicht nur von geringem 
piidagogischen Verstiindnis, sondem auch von Blindheit gegenUber dem, was 
Landkindem im Alter von 6 bis 14 lahren an gestanzten theologischen For
meln zugemutet und von diesen reproduziert werden kann. Er wirft dem Leh
fer mechanisches Memorieren vaT, ab er wie anders als dressurma.l3ig Uillt sich 
die den Kindem abverlangte Einpriigung dies er gewaltigen geistlichen Stoff
massen bewiiltigen? Diese gediichtnismiiBig verfUgbar zu behalten - keine 
Schulvisitation ohne drillmiiBiges Kontrollieren und Abhoren von Bibel- und 
Gesangbuchtexten 13 - ist doppelt schwer, weil es si ch bei vielen Katechis
mus-, Bibel- und Kirchenliedtexten urn schwierige, da abstrakte Sachverhalte 
handelt, die schon rein sprachlich, erst recht aber begriffiich das Verstiindnis 
def Kinder tiberfordem. DaB Riemenschneider unsinnige Antworten moniert, 
beweist wiederum, wie unfahig er ist, aus seinem Befangensein in theologi
schen Gedankenkategorien herauszutreten und sich den Verstiindnisgrenzen 
van Landkindem anzubequemen. Was schlimmer ist: Riemenschneider steht 
fUr zahllose Seelsorger, die in einer Sprache, die nicht an den Verstehensmog
lichkeiten der Pfarrkinder orientiert ist, an diesen vorbeigepredigt haben. In 
dem MaBe, wie deren Seelen geistlich unversorgt blieben, hat man si ch Reser
vate geschaffen, die dem BedUtfnis des Volkes nach Versinnlichung Ubersinn
licher Sachverhalte entsprechen. 

Der Chronist gewinnt den Eindruck, daB si ch mit dem Wechsel des Lokal
schulinspektors auch im UrgroBvater lohann Henrich - se it Mitte des lahr
hunderts erscheint in den Akten nurmehr .,Heinrich" als Vorname - ein Wan
del vollzogen hat. Die geradezu inquisitorische PrUfung und Durchleuchtung 
seines Christentums, der Vorwurf, dem gesetzten Leitbild des christlichen Leh
rers nicht voll zu gentigen und, verbunden dam it, seine geringe Wirkung als 
Religionslehrer und als Schulmeister Uberhaupt, erzeugen in ihm eine Hal
tung, die man als eine Mischung aus Resignation, Gleichgiiltigkeit, ja, sogar 
Trotz ansprechen mochte. FUr diese Deutung gibt es ein deprimierendes 
Zeugnis, das verdient, berichtet und kommentiert zu werden. 

In einem Gesuch vom 15. April 1871 bittet Sohn Carl Ehl, derzeit Schulleh
rer in Hergershausen/Kreis Rotenburg/Fulda den - inzwischen - Koniglichen 
Schulvorstand urn Berucksichtigung bei der Besetzung der vakant werdenden 
Schulstelle in RhUnda/Kreis Melsungen, da seine schadhafte und dazu no ch 
feuchte Lehrerwohnung seine und seiner Familie Gesundheit ruiniere: 

... AUe Miibel gehen in diesem Hause aus dem Leim, die Kidder schimmeln, 
und das Schlimmere noch, meine gesunde Krait, gestiihlt mit dem lesten Ent
schlu,P, gegen des Valers, Lehrers Willen, dennoch Lehrer zu werden, und als 
solcher dem Valerlande zu nUlzen, wird bei dieser Wohnung untergraben ... 

Carl, geboren 1841, Heinrichs achtes Kind aus erster Ehe, dritter Sohn, halte 
schon relativ frUh, niimlich mit 12 lahren, den Wunsch geiiuBert, Lehrer wer
den zu dUrfen. Im Visitationsbericht vom 16. September 1853 notiert Pfarrer 
Fuckel liber die Schule und ihren Lehrer: 
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Lehrer: 51 lahre all, 29 Dienstjahre 
Seine Frau am 5.9.53 geslorben 
Kinder : 3 Sjjhne 

;illesler beim Mililair (28 lahre all); 
der niichste (26): versieht des Voters unbedeutenden 

Landbau; 
der liingsle (12): will Schulfach ergreifen. 
[Madchen bleiben unerwahnt!J 

Zu diesem Zeitpunkt hat der Vater olfenbar noch keine Einwendungen 
gegen Carls Berufswunsch gebab!. Vielleicht hat er dem Pfarrer gegeniiber 
sogar mit etwas Stolz dariiber gesprochen, vielleicbt auch hat der Pfarrer 
selbst, unter dessen Augen der aufgeweckte Junge aufgewachsen ist, die Anre
gung zu dieser Wahl gegeben. Auf alle Falle wird sich Carl dabei am Beispiel 
seines ValeTS orientiert haben, und das dUrfte nicht ganzlich entmutigend aus
gesehen haben. 

Natiirlich beschaftigt uns die Frage, wann und warum der Vater anderen 
Sinnes geworden is!. Da die Schulakten keine Angaben iiber die Gedanken 
und Gemiitsbewegungen des Bischhauser Schulmeisters machen, gilt es aus 
niichternen Daten und Fakten zu erschlieBen, was die amtiichen Dokumente 
verschweigen. Weitere biographische Einzelheiten konnen vielleicht helfen, 
in bezug auf die obige Frage weiterzukommen. 

Von den Tochtern, aufderen Erwahnung - wie angemerkt - der Visitations
bericht vom 16. September 1853 verzichtet, hatte Martba Elisabeth (geb. 1829) 
inzwischen oach Romersberg, einem Dorf zwei Kilometer nordostlich von 
Bischhausen am FuB der Altenburg, geheirate!. Nachdem der Hausvater im 
September 1853 seine Anna Manha hatte begraben miissen, waren auBer den 
Sohnen Conrad und Carl immerhin noch Anna Elisabeth (20), Katharina (15) 
und Marie, die Jiingste (7), urn ihn. So lag die HaushaltsfUhrung, wie zu ver
muten, zunachst noch in jungen und geiibten Handen. Das wird dem Vater 
Trost und Stiitze gewesen sein, und beides hatte er notig: Metropolitan Theys 
fUgt seinem Visitationsbericht vom 16. September 1853 die Bemerkung an, der 
Tod seiner, des Lehrers Frau (am 5. September 1853), habe auf das Resultat der 
Schulpriifung einen nachlheiligen EinflujJ gehabl, welches der Lehrer zu beriick
sichtigen binet. 

Aber dieser Heimsuchung folgen weitere. Das Bischhauser "Todtenbuch" 
verrat uns, daB Anna Elisabeth, kaum daB sie der Mutter Stelle einzunehmen 
sich bemiiht batte, dieser nachfolgte. Sie starb am 12. November 1854. So 
waren es inzwischen vier Graber, an denen der Vater mil den ihm verbliebe
nen Kindern trauerte : Da lagen sie Seite an Seite, die Mutter und drei ihrer 
Tochter : Gertrude (t 1832, alt sechs Monate) ; Marie (t 1843, alt 7 Jahre) und 
nun auch Anna Elisabeth nacb vollendetem 21. Lebensjahr. 

In den Zeiten hoher Kinder-, ja, Sauglingssterblichkeit hatten Vater und 
Miitter, so ging die Rede wohl, den Tod der unschuldigen Wesen mit Fassung 
und Ergebung zu tragen gewuBt ; denn versehen mit dem Gnadenmittel der hI. 
Taufe war ihnen die Aufnahme ins Himmelreich sicher. Aber wenn der Tod 
dasjunge Leben in der Bliite der Jahre einforden, konnen auch trauererprobte 
Eltern ratiosem Schmerz anheimfallen. 

Als am 3. November 1854 - wie alljahrlich - eine Priifung stattfand, mag 
Anna Elisabeth bereits krank, vielleicht bereits vom Tode gezeichnet gewesen 
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sein. Es gehtirt nicht viel dazu, sich in die Lage des leidgeprliften Vaters zu ver
setzen. Ob er wiihrend der Visitation und angesicbts der bevorstehenden 
erneuten Heimsuchung mit seinen Gedanken bei der Sache hat sein konnen? 
Das Resultat foel entsprechend aus : Kaum geniigend. - Betriibend blieb der auJ

Jallend niedere Stand der Schule bei der sonstigen Beweglichkeit des nicht unver
stiindigen Lehrers. Theys fUgte hinzu, daB er dem Lehrer einen verschiirften 
ErlaB der Regierung in Aussicht gestellt habe. 

WiT erinnem uns, daB dies die Schulpriifung war, zu der si ch Btirgermeister 
und Kircheniilteste - trotz AufTorderung - nicht eingefunden hatten und fUr 
diese Verweigerung von der Kirchenbehtirde gerligt wurden. 1st die Vermu
tung abwegig, daB die Herren aus Solidaritiit mit dem Lehrer nicht bereit 
waren, Zeugen des zu erwartenden Verdikts liber den vom Schicksal geschla
genen Lehrer zu werden und durch ihre Anwesenheit zu bekriiftigen? Wer 
hier einwendet. sie wtirden mehr MitgefLihl bewiesen haben, wenn sie ihren 
Schulmeister dem Metropolitan gegenUber verteidigt hiitten, verkennt ihre 
Mtiglichkeiten: Der Oberschulinspektor war Repriisentant einer autoritiiren 
und orthodoxen Obrigkeit, die Einwendungen od er gar Widerspruch als Aus
druck subversiver Gesinnung gewertet haben wtirde ; eine Intervention 
zugunsten des Schulmeisters hiitte diesem eher zum Nachteil gereich!. Das 
wuBten sie und verhielten sich entsprechend. Immerhin war ihre Insubordina
tion - mr damalige Verhaltnisse wenigstens - bereits ein Akt, der Zivitcourage 
erforderte. 

Unter der Voraussetzung, daB der hier geschilderte und interpretierte Vor
gang richtig gedeutet wurde, lassen sich verschiedene fUr das politische K1ima 
im Dorfund die SteUung des Lehrers wichtige SchluBfolgerungen ziehen. Da 
man weiB, daB Pfaffer Fuckel die Arbeit des Lehrers positiver beurteilt als der 
Metropolitan, richtet sich der stumme Protest der Dorfaltesten in erster Linie 
gegen letzteren. Die Tatsache, daB die angesebenen Bischhiiuser es auf sich 
nehmen, sich urn des Lehrers willen rligen zu iassen, spricht daftir, daB Hen
rich Ehl von ihnen geachtet und als einer der ihren angesehen wird . Und gera
de dies scheint Metropolitan Theys indirekt zu miBbilligen, wenn er (1854) 
berichtend feststeUt, daB der Lehrer auf das Dorf im ganzen einen geringen 
EinfluB auslibe, wiewohl er mit demselben in ziemlich lebhqjtem Verkehr steht. 

Was will Theys damit sagen? Er unterstellt dem Lehrer eine Geschiiftigkeit, 
von der er glaubt, daB sie der Schularbeit nachteilig sein ktinnte. Zum anderen 
drtickt sich darin die Erwartung aus, der Lehrer mtisse durch eine entschiede
ne kirchliche Haltung und reges Glaubensleben einen religitis-si tligenden 
EinfluB aufdie Gemeinde ausliben. Denn fUr die Kurhessische Regierung und 
deren ausfUhrende Organe hatte der Lehrer in erster Linie Religionslehrer zu 
sein und alle Tage eine Art Sonntagsschule zu halten. Da es dem Lehrer Ehl 
aber noch an derSalbung von oben fehle, wiire ihm der lebhafte Verkehrmit den 
Bauem - wegen seines ausgepriigten Interesses an der Landwirtschaft - wichti
ger. Haushaltung wie in einem Bauernhause heiBt es an anderer Stelle (1859), 
und ... man hiilt ihn (im Dorf)fiir ihresgleichen. All das zeigt, daB ChrislUs noch 
nicht Gestalt in dem L. gewonnen habe. Und Riemenschneider stellt (1858) apo
diktisch fest: Solange es dem L., der in seiner Weisej/ei/Jig Schule hiilt, an der 
rechlen geisligen, besonders christ lichen Lebendigkeit /ehll, iSI die Forderong 
(d. h. seitens der Schulaufsicht - d. Verf.), seine Schule geistig zu wecken, gewi/J 
ganz eitel und vergeblich. So derTenor der meisten klinftigen Schulprlifungsbe-
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richte; mogen sie auch hin und wieder - je nach Autor - milder ausfallen, 
insgesamt ftihren sie zu einer al1mahlichen seelischen Zermtirbung meines 
UrgroBvaters, die gegen Ende seiner Dienst- und Lebenszeit - er stirbt in den 
Sielen - auch die ihm nachgerubmte ktirperliche Robustheit aushtihlt. 

Kommen wir nun zuruck aufCarls Wunsch, Lehrer zu werden. Es muB also 
einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem der Vater si ch vehement gegen diese 
Berufswahl gewandt hat. Es ist zu bezweifeln, daB er seine Zustimmung der 
Ausbildungskosten wegen versagt haben ktinnte. Vielmehr scheint sich in die
ser unvorhersehbaren Ablehnung ein zornmutiges Aufbegehren des jahraus, 
jahrein in geistiger Unfreiheit gehaitenen und stiindigem geistlichen Diktat 
unterworfenen Lehrers auszudrticken, ein schwacher, kaum die Gemeinten 
erreichender Versuch, durch Auflehnung - wie er mtiglicherweise sich einre
dete - den in seinern Innern nagenden Unmut zu beschwichtigen . Vielleicht 
auch wollte er Sohn Carl ersparen, ein Lehrerleben lang den oft demutigenden 
Zuchtmitteln der Schulaufsicht ausgesetzt zu werden. Es ist mtiglich,daB er 
diesen BeschluB in einer Phase tiefer Depression faBte: etwa Ende 1854, als der 
ZweiundfUnfzigjiihrige, Wittman (Witwer) geworden, wenige Tage nach einer 
wieder einmal ungunstigen Schulvisitation von Tochter Anna Elisabeth fUr 
irnmer Abschied nehmen muBte. 

In dieser schweren Zeit war ihm die Achtung, die er im Dorf genoB, eine 
starke moralische SWtze und wohl auch eine Hilfe bei der Bewaitigung der 
Aufgaben, die ein frauenloser Haushalt - wenn wir einmai von den beiden 
jungsten Miidchen absehen durfen - von friih bis spat in Haus, Hof, Garten 
und Stallung mit si ch bringt. Was lag also naher, als an Wiederverheiratung zu 
denken. 

So geschah es, daB der UrgroBvater am 28ten fanuar 1855, vormillags halb 
Achl Uhr in der Kirche zu Bischhausen ein zweites Mal vor dem Traualtar stand, 
urn von dern alten Pfarrer Fuckel mit Moria Lingemann aus Bischhausen, des 
verslorbenen lohann Heinrich Lingemann, Freibauer dahier und dessen zweiter 
Ehe/rau Marie Elisabelh geb. Kohl, eheliche Tochler, all 32 fahre 8 Monale, re/or
mierler Confession ehelich verbunden zu werden. 

Marie Lingemann war 21 Jahrejunger als ihr Mann. Sie kam wie Anna Mar
tha, meine Urgrol3rnutter, von einem der vier groBen Bischhauser Bauernhofe. 
Es hat den Anschein, als sei mit der EheschlieBung zunachst Beruhigung und 
Zuversicht in das Haus Ehl eingekehrt. Das liegt in der Natur eines solchen 
Neubeginns. Im Zusamrnenhang damit konnte Heinrich auch seinem Carl 
doch no ch gestattet haben, die Homberger Praparandenanstalt zu besuchen, 
urn Lehrer zu werden . Vielleicht hat sich Mutter Maria fUr den Stiefsohn ver
wandt. Vielleicht keimte im Vater die Hoffung, sein Sohn konnte einmal ein 
erfolgreicherer Schulmeister werden, als er selbst es - jedenfalls nach Mei
nung der geistlichen Instanzen - hat sein konnen. So lesen wir im Visitations
bericht vom 6. April 1857: ... ein Sohn iSI in der Homberger Priiparandenan
slall ... 

Heinrich und Maria heirateten im Januar des Jahres, in dem Lokalschulin
spektor Fuckelletztmalig seines Amtes walten sollte. Auch in diesem Jahr fallt 
der Theys'sche Visitationsbericht ungut aus; ihm ist pflichtgemaB der Jahres
bericht des Pfarrers Fuckel beigefUgt, allerdings roit dem abschiitzigen Bemer
ken: Der angeschlossene Berichl des Pfarrers F liijJt nichl weniger als im vorigen 
fahr au/ den Einj/u,P hohen Allers schlie,Pen. Er erscheint ihm also zu positiv. 
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Die Diskrepanz in beider Bewertungen wurde bereils weiler oben beruhrt, 
aber vielleicht ist es inzwischen verstiindlicher geworden, daB und wie es 
Heinrich ferligbrachle, mil den oft enlmuligenden Ergebnissen von Schulpru
fungen zu leben. Ihm waren vermullich die Urleile des Pfarrers Fuckel wichli
ger und hilfreicher, weil sie in der Regel auf seine Arbeil als Lehrer und weni
ger auf sein Chrislenlum einzugehen pneglen; und so gelang es ihm zuneh
mend, die BuBprediglen des Melropolilans und seiner gleichgesinnlen Amls
briider zu verdrangen. Nicht zu verddingen war freilich die mil unzu reichen
den Bewerlungen verbundene Nichlzuerkennung von Zulagen, Unlerslulzun
gen, Belohnungen, Pramien oder wie sonsl die Regierung die fUr bOlmaBige, 
im Slande der Gnade wandelnde und lehrende Schulmeisler bereilgehallenen 
Zuwendungen bezeichnel haben mag. Damil kein MiBverstandnis enlstehe: 
Heinrich war nicht unbotmiH3ig, im Gegenteil, man war nUT zu bereit , ihm 
Wohlverhalten I II attestieren: Kein Kartenspieler, kein Wirtshausgeher. Und 
was ihm besonders hoch angerechnet wird: Die Bewegung einer verhiingnisvol
len Zeit hatfe ihn wenig aus seiner ruhigen und richrigen Bahn getrieben. An den 
Emanzipations- und Expropriationsgeliisten vie/er seiner Beru/sgenossen konnte 
er keinen Geschmack gewinnen (!), (Theys, 23. luli 1850). - Angesichls dieser 
Vorzuge wogen die auf seine kirchliche Lauheit bezogenen Rugen umso 
schwerer. 

Dank seiner Lebenstlichtigkeit und guten ktirperlichen Konslilution 
gelingt es ihm, mit den Unberechenbarkeiten - Zuerkennung oder Entzug von 
Zulagen - fertigzuwerden: ruhrig und geschickt, unterstli tzt von Sohn Con
rad, scham er es, die Einnahmeausfalle durch erfolgreiches bauerliches Wirt
schaften auszugleichen. Aus dem Bischhauser Kataster gehl hervor, daB der 
Schullehrer Ehl auBer den ihm kompetenzmiijJig zuslehenden Freyen Schu/gil
them (etwa 7 Acker=rund 7 Morgen oder 1'1, Heklar) und zusalzliches Acker
land - insgesamt etwa 22 Acker - verfligen konnte, an das er entweder durch 
Kauf oder pachlweise gelangl war. 

Anfang der sechziger lahre komml es endlich zu einer allgemeinen Anhe
bung der Lehrerbesoldung: der UrgroBvater erhaltjetzl ein lahresgehalt, das 
sich aus dem bisherigen Grundgehalt von 88 Thalern und einer Zulage von 62 
Thalern zusammensetzt, also 150 Thaler ausmacht ; eine Zulage, die inzwi
schen otTenbar unabhangig von beifalliger Beurteilung der christlichen 
LebensfUhrung gewahrt wird. Die Verbindung mit Maria Lingemann ihrer
seits scheint zur Besserung der Besitzverhaltnisse beigetragen zu haben. 

Aber es gill etwas nachzutragen : natiirlich lieB der Kindersegen nicht lange 
aufsich warten. Am 17. November 1855 wurde Anna Katharina geboren, gewiB 
zur Freude auch der inzwischen 17 und 9 lahre alten Kalharina und Marie. 
Aber die Freude sollte nicht lange wahren . Die kleine Stiefschwester wurde 
ihnen schon bald wieder genommen. Sie lebte nur vier Monate. Und es wurde 
fUr die Eltern - sprecben wir es gleich bier schon einmal an - ein rechtes Kreuz 
mit den in spater Ehe geborenen Kindern : lohann George kam am 24. Marz 
1857, Heinrich am 20. November 1858 zur Welt. Beide slarben innerhalb von 
secbs Tagen : Heinrich am 24. April 1865, lohann George am 30. April 1965, 
wahrscheinlich an einer ansteckenden Krankheit, an Diphterie oder Schar
lach ? Emil von Behring war in ihrem Todesjahr erst II lahre alt. Und mit 
Katharina Elise, am 5. Februar 1862 geboren, ging es nichl anders: sie slarb 
schon im Alter von viereinhalb lahren, namlich am 4. August 1866. Mit dem 
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Tod der Lelzlgeborenen verslummle das Kindergeschrei, jedenfalls das der 
eigenen Kinder. So lagen uber den erslen zehn Jahren der zweilen Ehe wieder 
die Schallen fruhen Kinderslerbens. Es solllen nichl die alleinigen bleiben. 

Da isl eben auch noch die Schule, von der ich sagle, daB Heinrich gelernl 
halle, sich mil ihr zu arrangieren, einmal mil leidlichem Erfolg, ein andermal
nach Meinung des Oberschulinspeklors - mil gar keinem. 

Ende 1861 regislrierle der Lokalschulinspeklor Riernenschneider eine giin
sfige Entwicklung der Schule, fUgI aber rasch noch - auf die Theys'sche Sichl 
der Dinge einschwenkend - hinzu: ... zwar sind die Gaben diiiftig, sie lassen 
sich nicht durch Lesen verbessern, sie sind eben ein Gnadengeschenk des Herrn ... 

Aber FleiB und Punktlichkeil wurden anerkannl, hier musse er dem Lehrer 
volle Gerechligkeil widerfahren lassen . Die RegelmaBigkeil der Unlerriehlsar
beil sei der Grund fUr den sieh gunsliger geslaltenden Zusland der Sehule. Sei
ne Haushaltung sei die eines wohlhabenden Bauern (!). 

Bei einer spaleren Besiehligung falll das Urteil des Obersehulinspektors 
durchaus anders aus. Der Zustand der Schule sei vielmehr ungeniigend, und 
es bestehe aueh keine HofTnung auf grundlegende Besserung. Es drohe der 
geistige Tod der Kinder. Der Regierung wird empfohlen, dem Sehullehrer Ehl 
einen Gehii!fen beizugeben. 

Die Einsetzung eines Sehulgehilfen - Junglehrer Carl war zu dieser Zeit 
gerade Gehilfe bei Lehrer Wittich in Werkel - diente dazu, e inen Lehrer, des
sen Dienstfahigkeit dureh Krankheit oder Alter eingesehrankt war, zu unter
stUtzen, damit der normale Sebulbetrieb aufreeht erbalten werden konnte. 
Die Sehulgehilfen oder Sehul-Adjunkte sollten mogliehst im Sehulhaus unter
gebraeht und vom Sehullehrer verkostigt werden. AuBerdem war der Sehul
ste lleninhaber, also mein UrgroBvater, verpflichtet, einen Teil seines Dienst
einkommens an den Adjunkt abzulreten. 

AIs das Stiehwort "Gehilfe" liel, stand Heinrieh im 60. Lebensjahr. Er halte 
nahezu vier Jahrzehnte lang der Bisehhauser Sehule in relativer Selbstandig
keit vorgestanden, war mil der Dorfbevolkerung gut, mit den Localschulin
spectoren im gaozen gut ausgekommen, soweit diese den Mut besaBen, sich 
von den rigiden Riehtlinien des Ober-Sehulinspektors Theys freizumaehen. 
Gehilfe - das bedeutete aueh Absehied von dieser langen Zeit einer gewissen 
Autonomie, aber das Wort, einmal ausgesproehen, genugte, urn Heinrieh 
gegenuber der Sehulaufsieht in einen Zustand permanenler Beklommenheit 
und Unsicherheit Zll versetzen. Damit war der weitere Verlauf seines lelzten, 
des siebenten Lebensjahrzehnts, dienstlieh und privat, programmiert. 

Am 22. Februar 1863 erhalt der Regierungssehulreferent Pfarrer Ruekert 
den Auftrag, in Bisehhausen Sehulrevision abzuhalten und zu beriehten. Die 
dabei von Pfarrer Ruekert angewandte Methode der Sehulrevision und die 
Kriterien seines Urteilens entsprechen denjenigen Riemenschneiders, wie ich 
sie oben charakterisiert und gewertet habe. Das Ergebnis also - wie zu erwar
ten : 

. . . Wenn daher eine ganze Gerneinde urn eines un!iihigen Lehrers willen nichl 
llinger leiden sol/, so ist schleunigst A bhii!fe nothig, und ich beantrage dah er, dajJ 
dem Schullehrer Ehl recht bald ein Gehii!fe beigegeben wird. 

Cassel, den 3/. Oct. 1863 
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I 
Mit diesem Bericht und Antrag des Regierungsschulreferenten werden die 

VerwaltungsmaBnahmen eingeleitet, die liber die beruniche Zukunft des 
Urgro(3valers entscheiden werden: 

Auszug aus dem Protocolle kurfiirstlicher Regierung der Provinz Niederhessen: 

Cassel, den 3ten November 1863 
Beschlu,P : Beigebung eines Gehiiifen an Lehrer Ehl. Schulvorstand 

soli berichlen, inwieweit Ehl und Gemeinde Beitrag zu Kosten [ei
slen kann. 

Da die Besoldung der Lehrer noch immer nicht einheitlich und schulge
setzlich geregelt, vielmehr oft von Lehrerfolg und Wohlverhalten desjeweili
gen Lehrers abhiingig was, war auch die Hohe des zu leistenden Beitrags zu 
den Kosten nicht festgelegl. Vielmehr wurde von Fall zu Fall eruiert, was (an 
Sachleistungen) und wieviel (an Geld) vom Schullehrer einerseits und der 
Gemeinde andererseits aufgebracht werden konnte. 

Auf die Weisung der Regierung hin ersuchte der Landrat als Vorsitzender 
des Schulvorstands den Pfasrer Wissemann in Zimmersrode, den Schullehrer 
zu befragen, in welchem Umfang er in der Lage und bereit sei, zur Besoldung 
seines klinftigen Schulgehilfen beizutragen. Das Ergebnis dieser Befragung, 
die offenbar in einer freundlichen und entspannten Atmosphare verlief, wur
de dann in einem Protokoll zusammengefaBt : 

(Auszug aus dem Protokoll der Vernehmung durch Pfarrer Wissemann in 
Zimmersrode.) 

Zimmersrode 22. November 1863 
I) /ch bin bereit, einen Schulamtskandidaten als Gehii/fen anzunehmen und dem

se/ben den gesamten Schul= und Kirchendiensl zu iibergeben. 

2) Als den zu dessen [1 Remuneratio n 1] von mirzu Iiefernden Belrag bin ich erb6-
tig lo lgendes zu geben : 
aJ Zu dessen Wohnung eine im Schulhause im oberen Stockwerk de, SchulslU

be gegeniiber liegende Kammer mit Aussicht nach Kirche und Pfa rrhaus, zu 
deren Heizbarkeit die Gemeinde die n6thigen und m6glichen Vorkehrungen 
zu tre!fen haben wiirde. 

b) als Beitrag zur Deckung der durch Meublierung, Heizung, Beleuchtung, Ver
k6stigung und Wiische - aufwelches A lies ich mich nicht einlassen kann
entstehenden Kosten bin ich bereit, dem Gehii/fenjiihrlich 30 Thaler, in vier
teljiihrlichen Raten zahlbar, zu zahlen: bei meiner starken Familie, wozu 
u. a. drei ganz kleine Kinder geh6ren, bin ich nicht im Stande, mehr abzuge
ben. Aujwartung, bestehend in Beumachen und Kehren des Zimmers, will 
ich besorgen lassen. 

Vorgelesen. genehmigt und gezeichnet : 

Unterschrieben i.1 
Heinrich Ehl 
A. Wissemann 
Pla"er 

Schriftform und Inhalt lassen darauf schlieBen, daB der Pfarrer, mit der 
Abfassung von Berichten und Petitionen bestens vertraut, hier ratend und 
federfuhrend und vor allem wohlwollend mitgewirkt hat. Diese Vermutung 
wird gestiitzt durch nachstehend wiedergegebenen ftirsorglichen Begleitbe
richt : 
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KurJiirstliches Landrathsamt! 
{n der Anlage uberreiche ich Protokoll v. d. Vemehmung des Schullehrers Ehl zu 

Bischhausen wegen des von demselben zur Sa/arirung seines demniichsligen 
Gehiil/en zu leistenden Bei/rags und bemerke. daft die Familien- und Vermogens
verhiiltnisse des p.p. Ehl es wiinschenswerth erscheinen fassen, da./1 Kut/ilrstliche 
Regierung nicht hohere Forderongen an ihn stellen, als wozu er sich bere;1 erk/iirt 
hat, zumal Folie bekannt sind. in we/chen der emerilirte Lehrer nUT die Wohnung 
und einen ganz unbedeutenden Geldzuschufl zu geben angehalten worden iSI. 

Zimmersrode, den ;; 1863 
A. Wissemann 
Pfarrer 

Die Gemeindevertreter gab en am 10. Dezember dem Schulvorstand gegen
uber zu Protokoll, daB es der Gemeinde nicht moglich sei, zu den Kosten des 
Schulgehilfen beizutragen. Die Gemeinde habe 2100 Thaler Schulden ; 400 
Thaler muBten fUr die Herstellung des Pfarrhauses und 30 bis 60 Tholer fUr die 
Wohnung des Schullehrers aufgebracht werden. Dasjahrliche Schulgeld (d. h. 
der Schullohn, den der Lehrer pro Kind erhalt - d. Verf.) betrage schon 23 Thlr 
und konne wegen des notwendig gewordenen Schulgehilfen nicht erhoht wer
den, da es in Bischhausen viele geringe Leut gebe, fUr die ohnehin groBtenteils 
der Schullohn von der Gemeinde bezahlt werden musse. 

Trotz des uberzeugenden Wissemann-Protokolls und des Pfarrers Furspra
che sieht sich der Landrat verpflichtet, den UrgroBvater auch noch personlich 
zu vernehmen . Dessen Aussagen vom 14. Dezember 1863 zu seinen Vermo
gensverhaltnissen sind sehr aufschluBreich ; sie erganzen und runden das bis
her gezeichnete Bild von den Lebensbedingungen der Familie Eh] ab, soweit 
ihre Mitglieder noch unter einem Dach beisammen sind. 

Der UrgroBvater wird auf den 14. Dezember 1863 vorgeladen und gibt fol
gendes zu Protokoll : {ch habejetzt 150 Thaler Gehalt und besitze au,Per einem 
Hause ... [?J .. . mit Stallung 18 Acker Land. !ch bin Vater neun noch lebender Kin
der, von welchen nochfiinf an meinem Brode sind, dos iilteste von an meinem Bro
de befindlichen Kindem ist 24 fahre und das jungste 2 fahre alt. Zum Betriebe 
meines Ackerbaus, welcher mit zwei Ocksen betrieben wird, halte ich mir einen 
Knecht. 

{ch bin au,PerStande zur Salarirung des mir beizugebenden Gehu/fen mehr bei
zutragen, als wozu ich mich bereits bei dem Pfarrer zu Zimmersrode erkliirt haben, 
namenllich bin ich aufterStande dem Gehii/fen Betten zu stellen, weN es mirderen 
fehlt. Die Heitz ung beansprucht sehr hohe Kosten, indem die Bischhiiuseraufdem 
Kellenvalde beim Densberger Keller [?, schwer lesbar; Sinn wahrscheinlich: 
,Holz einschlagen durfen'] und der Fuhrlohn 3 Thlr fur den Klafter Holz betragt. 
Von meinen 4 nicht mehr an meinem Brode befindlichen Kindern ist der A·lteste 
Quartiermeister be; der Garde du Corps zu Caftel. der zweite ist nach Amerika aus
gewandert, derdritteSohn ist Schullehrergehii/fe zu Werkel und eine Tochrer nach 
Romersberg verheirathet. 

Beglaubigt,' 
Pfeiffer 

Es ist nun am Landrat, der Regierung den Vollzug ihrer Weisung zu melden 
und die angestellten Recherchen zu einem Bericht zusammenzufassen und -
vor all em - die Angaben zu kommentieren, was deren objektiven Gehalt 
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angehl. Die Objektivitat des landratlichen Berichts sieht dann so aus: Ehl sei 
nur bereit, eine Kammer und jahrlich 30 Thaler zur Salarirung des Gehilfen 
beizutragen. Die Gemeinde sei nUT bereit, die Kammer ZUT Wohnstube herzu
rich ten, aber keinen Beitrag zum kiinftigen Gehalt zu zahlen. Und dann heiBt 
es wtirtlich : 

. . . Indessen isl der Schullehrer Ehl ein wohlhabender Mann, und was die 
Gemeinde belrif/t, so nimmt dieselbe an Branntweinverbrauchssteuer jiihrlich 70 
Tholer ein ... Der Schullehrer kann also mehr, als wozu er sich o./Jerirt hat, zur 
Vergiitung seines kiin/tigen Gehii/fen beilragen, und die Gemeinde Bischhausen 
isl im Stand, mindestens 15 Tholer dazu herzugeben. Letztere wiirde sich ouch 
wohl dazu versrehen, wann ihr des/aJ/sige Regierungsauflage neben Androhung 
sonsriger Entziehung der Branntweinverbrauchsauflage gemacht wiirde. 

Zur Erledigung hochverehr/ichen BeschlujJes vom 3. v.M. berichte ich dieses 
gehorsamst. 

Frilzlar. d. 14. Dezember 1863 
Wie das Tauziehen, insbesondere zwischen Gemeinde und Regierung. in 

dieser Angeiegenheit ausging, wissen wir nicht. Wir erfahren in einem Bericht 
des Pfarrers Kulenkamp vom 23. August 1864 lediglich, daB der Schullehrer 
Ehl seit dem 15. Februar 1863 pensioniert sei. Aber dieser Terminus ist mit 
Sicherheit falsch gewahlt: er hatte emeri/iert lauten miissen, was besagen soli, 
daB der Lehrer noch weiterhin Inhaber der Schulstelle ist mit Anspruch auf 
Wohnung, Besoldung und Nutzung der Schullandereien. Sein Gehalt bet rug 
nur mehr 100 Thaler. 

Man fragt sich, worin - ganz allgemein betrachtet - der Vorteil der Schulge
hilfen-Regelung bestanden haben ktinnte. Sie erscbeint zweckmaBig und hilf
reich, wenn der Schulstelleninhaber voriibergehend dienstunflihig isl. Im Fal
le meines UrgroBvaters lagen die Dingejedoch anders: die Vorgesetzten woll
ten ihn ganz vom Schuldienst freistellen, damit der gesamte Unterricht van 
Christian Weber, einem jungen, unverbrauchten Schulamtskandidaten iiber
nommen werden konnte, dessen Gehalt immerhin 120 Thaler betrug, van 
denen 4 Thai., for die Wohnung an Lehrer Ehl abzugeben war. Es entstanden 
also Mehrausgaben fUr Staat und Gemeinde, die eigentlich nur fiskalisch 
gerechtfertigt gewesen waren, wenn der Stelleninhaber Ehl irgendwann - z. B. 
nach einer Ruhepause - die Schularbeit halle wieder aufnehmen sollen. Aber 
davon war - zu diesem Zeitpunkt wenigstens - noch keine Rede. 

So geben die lahre ins Land. Christian Weber erfullt die Erwartungen sei
ner geistlichen Vorgesetzten. Von Heinrich Ehl erfahren wir, daB er sich 
hauptsachlich dem Ackerbau widme, ein guter Haushalter und sein Wandel 
untadelhaft sei. Im iibrigen gehen die Berichte weitgehend an der Existenz des 
alten Lehrers vorbei; das Kindersterben im lahre 1865 (Heinrich und lohann 
George) wird gar nicht erwahnt und der Tod van Katharina Elise im darauffol
genden lahr in den Satz einbezogen: ... Seine (des Lehrers) Kind.r aus der 
zweiten Ehe sind aber alle gestorben ; die ers /er Ehe sind versorgt. Am Todestag 
des Ttichterchens aus zweiter Ehe war der Vater fast 64, die Mutter Maria 43 
lahre all. Da wir wissen, daB dem UrgroBvater, dessen kraftige und robuste 
Natur immer hervorgehoben wurde. bei auBerlich gesunden Lebensbedin
gungen nUf oach sechs Lebensjahre zugemessen waren, ist Zll vermuten, daB 
die herben beruflichen Erfahrungen, besonders gegen Ende seiner Dienstzeit, 
in Verbindung mit dem Verlust aller vier unmiindigen Kinder seine Wider-
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standskraft geschwiicht haben. Was mag auch in ihm vorgegangen sein, wenn 
er, der der Bischhiiuser Schule 39 lahre (!) vorgestanden hatte, tagaus, tagein 
erleben muBte, wie ein jiingerer Kollege, wahrscheinlich erfolgreich, seine, 
also des alten Schulmeisters Arbeit verrichtete? 

For den Erfolg des Schulvicars Christian Weber spricht, daB er zum 27. Mai 
1867 zum Zweiten Lehrer in Wickenrode Kr. Witzenhausen bestellt wurde. 
Neuer Hausgenosse im Schulhaus wird der Schulamtskandidat Hermann 
Schellhas. 

Inzwischen hatte sich in Hessen ein bedeutender politischer Wandel vollzo
gen. Im Gefolge des Kriegs gegen bsterreich (1866) wurde Kurhessen von 
PreuBen annektiert, und aus def Kwjilrstlichen Regierung wurde eine Konigli
che. Aber fUr den Schulbereich iinderte sich zuniichst kaum etwas, die Ministe
rialbeamten, die das Schulwesen bisher gepriigt und gesteuert hatten, blieben 
im Am!. Lediglich auf dem Gebiet der Besoldung trat insofem eine Verbesse
rung ein, als es zu einer VereinheitIichung der Richtlinien kam. Preissteige
rungen im Gefolge von Geldentwertung lieBen die Lehrergehiilter zwar nomi
nal, nicht aber der Kaufkraft nach steigen. 

In bezug auf die geistliche Schulaufsicht iinderte sich nichts. Zwar blieben 
die 1866 von PreuBen annektierten Provinzen (Hannover, Schleswig-Holstein, 
Hessen-Nassau) auBerhalb der Union (d. h. der Unierten Evangelischen Kir
che in PreuBen), die die Unterschiede zwischen Lutheranem und Reformier
ten in Lehre und gottesdienstlicher Ordnung zu oberwinden bestrebt war, 
ab er die preuBische und die kurhessische Volksschule, die gesetzlich dem 
Staat unterstand, "blieb auch 1866 vollstiindig in der Machtspiire der Kirche, ja 
der preuBische Unterrichtsministervon Mohler suchte gerade in den 60er lah
ren die Schule wieder gaoz in die Hande def Kirche Zll spielen .,,14 

Aber zurock zum Bischhiiuser Schulhaus. Schulamtskandidat Scbellhas hat 
ein lahr lang bei harter Arbeit und spartanischen Lebensbedingungen mit 100 
Thalem Oiihrlich) auszukommen. In einem bewegenden Gesuchsschreiben 
vom 26. Mai 1868 bittet er urn Erh6hung: 

... Aber leider iSI es ouch hier be; der gr6jJten Sparsamkeit nicht moglich, mil 
monatlich 8 Tho/ern nUT die nothwendigsten Lebensbediiifnisse zu bestreiten. 
Meine Mutter, we/che Lehrerwitwe ist, kann mich abeT von ihrer geringen Pension 
unmoglich unterstiitzen, da sieselbst mit meinen dreijiingeren Geschwistern kaum 
ihr Leben zufrifJten vermag. Ich befinde mich daher in der driickendsten Lage und 
wende mich zuversichtlichst an hohe K6nigliche Regierung mit der unterthiinigsten 
Bilte: 

H6chstdieselbe wolle meine driickende Lage beriicksichtigen und meine Vergu
tung vom ersten Januar dieses Jahres an erh6hen. 

MU der tie/sten Ehrerbietung verharret Koniglicher Regierung 
unterthiiniger 

Bischhausen Hermann Schellhas 
am 26"" Mai 1868 

Die K6nigliche Regierunggewiihrt mit Verfligung vom 4. luni 1868 116 Tha
ler ab I. lanuar 1868, rugt aber, daB der Antragsteller sich nicht an den Dienst
weg, also ober den K6niglichen Schulvorstand gehalten habe. 

Schellhas wird ab er schon Ende des lahres 1868 an das "Reformierte Wai
senhaus" in Cassel versetz!. Der Lokalschulinspektor Pfarrer Kulenkamp sieht 

193 



si ch genotigt, mit Schreiben vom 3. Dezember 1868 fUr den emeritierten Leb
rer Ehl zu Bischbausen einen anderen Lehrergehilfen anzufordem. 

Die VerfUgung der Koniglichen Regierung vom 9. Dezember 1868 : An Stelle 
des abgegangenen Lehrergehii/fen Schellhas wird nunmehr der Schulamtskandi
dot Joh. Georg Vo/kef zu Neuwiedermus, Kreises Hanau. dem Lehrer Ehl zu Bisch
hausen als Gehii/fe beigegeben. Die van demselben vom 16.d.M. ab zu beziehende 
Remuneration im Betrage von 120 Thalern jiihrlich bes/ehl in 

I) einer vom Lehrer Ehl abzugebenden Stube im 
Schulhaus, veranschlagt zu jiihrlich 

2) dem durch unsere VJg v. 23. Juni c. B 4722Jestge
se/zlen Dei/rag der Gemeinde zurn Dienslein
kommen der dortigen Schulstelle van jiihrlich 

3) dem bisher reservirten Theif des jiihrl. 60 Thlr 
betragenden Ergiinzungszuschusses mit 

4) einem ZuschujJ a.d.Landesschulkasse vonjiihr
lich 

3 Thlr 

39 Thlr 

44 Thlr 

32 Thlr 

120 Thlr 

26 Sgr 8 Hlr 

18 Sgr 4 Hlr 

15 Sgr 

- -
- -

Aber schon nach einem balben Jahr stebt emeut ein Gehiilfenwechsel ins 
Haus : Volker ist in Zusammenhang mit der Mobilmachung zum "1. Hessi
schen Regiment No. 81, Ersatz-Bataillon", einberufen worden. (Aber er wird 
wieder in Erscheinung treteD : Marie, Heinrichs jiingste Tochter, hatte es ihm 
angetan. Er kehrte aus dem Deutsch-Franzosischen Krieg zuriick und fUhrte 
Marie am 17. Morz 1872 heim . Sein Schwiegervater hatte gute Griinde, darauf 
zu bestehen.) 

Nun hatte si ch der Lehrergehilfe BTUnner in Gilsa bereit erklort , die durch 
VOlkers Kriegsdienst entstandene Vakanz zu schlie3en, wenigstens teilweise. 
Wie sah das aus ? Er versah die Schulstelle in Gilsa sowie die im nahegelege
nen Reptich und zusotzlich fUr zwei Stunden diejenige in Bischhausen. Die 
damit noch nicht abgedeckten Schulstunden in Bischhausen iibernahm der 
Lehrer Wettlaufer von Waltersbriick. Was Wunder, daB diese Uberforderung 
nicht lange gut gehen konnte. Beide hatten diesen schweren und auch flir die 
Schulkinder wenig fOrderlichen Dienst seit dem 1. August 1870 geleistet und 
sahen sich veranlaBt, die vorgesetzte Behorde auf die besondere Arbeitsbela
stung hinzuwe isen und urn finanzielle Hilfes tellung zu bitten . 
Ich gebe die Gesuche auszugsweise wieder, weil s ic Einblick gewiihre n in die auch noch in preuBi· 
scher Ze it armseligen Lebensve rhaltnisse des Lehrerstandes. 

Lehrergehil/e E. Brunner zu Gilsa 
Kr. Fritzlar bitl~1 ganz g~horsamsl 
um ~in~ p~cuniair~ Unl~rsljjlzung. 

Konig/fch~ Regln ung! 
. . . 
Es iSI Koniglichn Reginung b~uftl. daft di~s~ Thiiligk~itfiir mich s~hr b~schw~rlich und anstrtng~nd 
war. Im Somm~rhatt~ ich lion Morg~ns 7 bis 10 Uhrdi~ Schu/~ zu Gilsa .. lion '/; 11 bis 'i} 1 UhrMittags di~ 
Schu'~ zu Bischhausen und den Nachmittag lion Ibis 4 Uhrdi~Schu/e in R~pt/Ch tU lIerwa/ten. Im Win 
ter ml{/Jt~ ich lion Morgens bis A bends IhiiNg sein. Ich haue sehr wenig. ich dar/woh/ sagen, sons t gar 
keine Ge/egenheit zur Erholgung, indem /ch al{/Jer der Beschiiftlgung am ganu n Tag noch den ganzen 
Abend se/bsl bis t ur Mitternachr 1 Uhr mit Priipari~r~n zubrachl~. Di~ Ausgabenfiir Kleidung, Biicher. 
teuere Verkos ligung, Kassenbeitrags- und Zeitschrifleng~/der lIerbOlen mir beziiglich meiner Amtsthii
ligkeit sehrgut mich I~iblich zu pflegen. Die Fo/gen bll~ben n/chl al{/J~n . G~g~n Ende F~bruar, Miin und 
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Arifangs April dJ kriinkelte ich und waro/t so schwach und hin/iillig ..... doch machle ich au.per 2 Mal 
keinen Ferientag. Gerade in der Ferienzeil I Woche lIor und I Woche nach Ostern war ich bedeulend 
kronk, sodqft ich sefbsl den Herm Doctor meiner Va lersladt gebrauchte. Dieser erkliirte mir : ich hiitte 
besonders meine Sprache benulzl und mich sehr schwach leiblich gep/legl. Um lange in diesem herrli
chen Heru/ lhiitlg sein zu konnen, soUle ich darum dieses /etztere nicht lItrsiiumen. Diesen Rath des 
Herm Doctar 's zu be/o/gen, habe ich Mit te! nothig, welche mir bis j nzt nicht hinreichend sind ... 
(Brunner hat von einem Fonds erfahren, der von den Ersparnissen erledigler Schulstellen beschickt 
wird, so wage er es gedrungen meines oben besagten gehorsamst zu bitten:) 

Kiinigliche Rt>gierung wolle mir ouch/u r die/ ast 6monolige Thau'gkeit, als Lehrer zu Bischhausen eine 
kleine Unters lutzung allt>rgnadigs l verwilligen. 
Einer allergnadigen Erhiirung meiner unterthanigs ten Biue, sieht lItrtrauenSlloll entgegen 

Kiiniglicher Rt>gierung 
gehorsamsler 

Gifsa, am 28. April 187/ E. Brunner, Lehrer 

Zur rechten Einschiitzung der in Brunners Schreiben angesprochenen Bela
stungen sei ein Wort iiber die Entfernungen zwischen den genannten Schul
orten hinzugefligt : Oilsa - Reptich etwa \'/, Kilometer ; Oilsa - Bischhausen 
ziemlich die gleiche Entfernung. Es gab kein Auto, kein Moped, noch nicht 
einmal ein Fahrrad. Brunner hastete also in der halbstiindigen Pause von 
Schule zu Schule, zu FuB, versteht sich, bei Wind und Wetter, mittags ohne 
Essenszeit. So versteht man, daB diese Art der Beanspruchung sehr kriiftezeh
rend gewesen sein muB. 

Wettlaufer batte von Waltersbriick etwa 2 Kilometer zuriickzulegen . Wir 
kennen seinen Stundenplan nicht; immerhin verwaltete er eine ganze Schul
stelle, war Familienvater mit allerlei Sorgen, wie der nachstehende Antrag 
ausweist. Lehrer Wettlaufer richtet sein Oesuchsscbreiben an den Lokalschul
inspektor, Pfarrer Kulenkamp in der Erwartung, daB es auf dem Dienstwege 
ebenfalls an die Kiinigliche Regierung gelange. 

Hochehrwiirdiger Herr Pjarrer ! 

£s ist Ihnen bekannt, daj) ich im vorigen Jahr an der Ernte nicht viel mehr 
gehabt habe, als die damit verbundenen Ausgaben zu bestreiten oder eventuell zu 
decken. Die deshalbigen Nachtheile ziehen sich heriiber in dieses Jahr u. ein A us
gleich wird schwerlich eintreten. Um aber dieserhalb nothwendig gewordene, 
besondere und h6here Ausgaben wenigstens anniihernd beslreilen zu k6nnen,habe 
ich die Absicht, bei K. Regierung unterthiinig zu bitten, da'p Hochdieselbefiir die 
Versehung der Schule zu Bischhausen (vom 2. Aug. 1870 bis I. Januar 1871) mich 
wolle giitigst entschiidigen ... 

[Wettlaufer flihrt dann die Zahlungsverptlichtungen auf, die ihn driickeo: 
Rechnungen, die ihm entstanden seien infolge der Auswanderung einer Toch
ter nach Amerika ; Futter und Stroh flir sein Vieh, ohne das er die Schull iinde
reien nicht nutzen konne ; die jiingste Tochter krankele schon V4 Jahr ; man 
versuche, sjch ohne ii rztliche Mittel selbst zu helfen, aber es ginge nicht ... J 

... Dem Anscheine nach u. nach iirztlichen Mitth eilungen wird die Cour eine 
lallgwierige werden. Wie kann ich esjerligbringen, hochehrwiirdiger Herr Pjarrer, 
besondere Pj/ege u. Ant u. Apotheke pp meinem Kinde angedeihen zu la.pen ! Ich 
schweige und hoffe! - Haben Sie die Giile, mir recht bald eine Entschiidigung resp. 
Honorirung jiir die Versehung der Schule zu Bischhausen zu erwirken. Schnell 
geho/fen, ist doppelt geho/fen. 
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Im Verlrauen und gebiihrender Achtung 

Waltersbriick 
am 11. 1.71 

Ew. Hochehrwiirden 
gehorsamer 
H. Welt/au!er 
Lehrer 

Aus beiden Antragsschreiben ist zu schlieBen, daB die Lehrer die zusiitz
liche Arbeit in Bischhausen iibemehmen muBten, ohne damit begrUndeten 
Anspruch aufBezahlung zu haben, nach unserem heutigen arbeitsrechllichen 
Verstandnis eine Ungeheuerlichkeit. Sie rouBlen, urn zu dem ihnen - wenn 
schon nicht rechUich, so doch moralisch - Zustehenden zu gelangen, »auBer
gewohnliche Belastungen" (nach heutigem Steuerjargon) vorbringen und 
konnten nicht einmal sicher sein, ofTene Ohren uDd eine offene Hand zu fin
den. Denn die Gewiihrung hing nicht nur von haushaltsrechllichen Prinzipie~ 
ab, sondem 3uch vom Lehrerfolg uDd dem in sog. Conduitenlisten registrierten 
Wohlverhalten der Antragsteller. So erk.liirt si ch wohl der besonders unterwUr
fige Ton des Lehranrangers Brunner, dessen Betragensliste wahrscheinlich 
noch keine Flecken aufweist. Vielleicht hat er auch noch nicht viele entmuti
gende Erfahrungen mit der Behorde gemacht. Sozialpsychologisch ergiebig ist 
ein Vergleich der beiden Gesuchsschreiben in stilistischer Beziehung. 

Brunner war noch Lehrergehilfe, also noch nicht Stelleninhaber mit den 
damit verbundenen bescheidenen Vorteilen : Wohnung, Schulliindereien, 
Moglichkeit der Familiengrundung. Sein Fortkommen hing also - auBer von 
seinen piidagogischen Fiihigkeiten - vom Wohlwollen der Vorgesetzten ab, 
das u. a. durch Bekundungen des Respekts und der Ehrerbietung gewonnen zu 
werden pflegte. Der Verfasser bedient sich nicht nur der Ublichen Formeln der 
Ergebenheit und Demut - Anrede in der Dritten Person, Superlative -, son
dem sucht der Behorde zu gefallen durch ein schwiirmerisches Bekenntnis zu 
dem herrlichen Beru! des Lehrers, das uns heute Ubertrieben anmutet. Sein 
Sprachstil hat noch das Ungelenke des Anrangers, dem die Ehrfurcht vor dem 
gestrengen Vorgesetzten und die S~rge, nicht den gemiiBen Ton zu tretTen, die 
Feder ruhr!. 

Ganz anders Lehrer Wetllaufer. Er konnte Mitte 40 sein, hat Familie, eine 
groBe Tochter, die schon das Elternhaus verliiBt. Etwa 20 Jahre ist er bereits im 
Schuldienst und damit ein "alter Fuhrmann", wie die Rede geht. Man spUrt, 
daB sein SelbstbewuBtsein trotz der autoritiiren Giingelung durch die Schul
aufsicht nicht gelitten hat. Er scheint zu wissen, was er we et ist. So wendet er 
sich in der Anrede nicht unmittelbar an die Konigliche Regierung, sondern an 
die Instanz, bei der er es sich leisten kann, rnit einem Mindestma!3 an sprach
lichen Arabesken auszukommen . Er redet den Lokalschulinspektor mit "Sie" 
und nicht in der Dritten Person an, stellt die Sachverhalte unverk.lemmt und 
unmiBverstandlich dar und wagt sogar seinem Ansuchen Nachdruck zu verlei
hen durch Verwendung des unbefangenen Ich schweige und hofJe! Er scheut 
sich auch nicht mit der Lebensregel Schnell geho/fen, ist doppe/t geho/fen ! eine 
leise moralische Notigung sptirbar werden zu lassen. Geztigelte Ktihnheit 
drUckt si ch in der SchluBformel aus : Sie wirkt - im Vergleich zu sonst Ublichen 
Beteuerungen der Untertiinigkeit - nicht nur distanzmindernd, sondern bringt 
die Beziehung auf eine fast partnerschaftliche Ebene. 
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Haben wir es hier mit einem Beispiel der von Hassenpflug seinerzeit 
gebrandmarkten sogenannten demokratischen Bestrebungen zu tun? 

Die Konigliche Regierung bewilligt mit VerfUgung vom 4. September 
1871 (!) dem Lebrergehilfen Brunner 22 Taler IS Silbergroschen; dem Lehrer 
Wettlaufer 27 Taler - a/s Remuneration flir die vicarische Versehung der Schu/
stelle zu Bischhausen. Kreises Frilz/ar, in Vertretung des bei der vorjiihrigen 
Mobilmachung zum Kriegsdiensl eingezogenen Lehrergehilfen Vii/ker in den 
Monaten August v.J. bis incl. Januar d .J. 

Unter dem Eindruck des relativ selbstgewissen Wettiaufer-Schreibens 
kommt mir unwillkiirlich wieder Heinrich Ehl in den Sinn: Mir erscheint er im 
Vergleich zu seinem ca. 20 Jahrejiingeren Kollegen Wettlaufer eher bereit zu 
se in, si ch dem kirchlichen Regiment widerspruchslos zu unterwerfen. Es ist 
wohl auch, nach Jahrzehnten der Prtifung in Familie und Beruf, Resignation 
mit im Spiel, wenn man einmal absieht von seiner Weigerung, zu den Kosten 
des Schulgehilfen mehr als freiwillig geboten, beizutragen. 

Hoheren Orts bat man ab er inzwischen begriffen, daB die 8eschafligung 
von gleichzeitig zwei Schulgehilfen ein fUr alle Teile - namlich fUr alle vier 
davon betroffenen Schulen : Bischhausen, Waitersbriick, Gilsa und Reptich
schadlicher und nicht langer zu rechtfertigender Behelf ist. Auf den Hilferuf 
des Landrats hin muB der Geheime Regierungs- und Schulrath Pabst aller
dings bekennen, daB eine sonstige Aushilfe nicht zu gewiihren sleht, regt viel
mehr an, den emeritirten Lehrer Eh/ zu B. zur zeitweiligen Versehung der dasigen 
Schu/stelle nach Thunlichkeif heranzuziehen. 

Aufgrund dieser Weisung nimmt der inzwischen 69-jahrige Schulmeister 
die Arbeit wieder aufund erteilt -It. Bericht des Landrats vom 2. August 1871-
wochentiich 30 (dreiBig) Stunden Unterricht und sogar van der EinberuJung des 
Lehrergehii/fen Volkerzu den Fahnen an, also wiihrend eines Jahres, Kiisterdienst 
daselbst versehen, wofUr der Landrat eine Vergiitung von 50 Reichstalern 
erwirken konnte. 

Diese Wiederverwendung, selbst die als LiickenbiiBer, diirfle dem UrgroB
vater zunachst wohlgetan, aber ihm auch bald gezeigt haben, daB seinen erzie
herischen Fllhigkeiten inzwischen engere Grenzen gezogen waren. Enttau
schungen, Demtitigungen und Kummer in der Familie haben ihm sicher sehr 
zugesetzt und seine Nervenkrafle geschwacht. Mit VerfUgung vom 20. Januar 
1872 wird dem Koniglichen Scbulvorstand nahegelegt, in Erwiigung zu ziehen, 
ob nicht zur Verhiitung des hiiufigen Gehiilfenwechse/s der Lehrer Eh/ nunmehr zu 
pensioniren ist. Man will also endlich die sprichwortiichen "Nagel mit Kopfen" 
machen. 

Wir nahern uns nunmehr rasch dem Ende der Lebensbeschreibung meines 
UrgroBvaters. Sie war ja nicht nur der Versuch - soweit das Quellenmaterial 
dies ermoglichte - das individuelle Schicksal e ines unserer Vorfahren aufzu
spiiren ; sie sollte zugleich eine Vorstellung von den vor ISO Jahren in Kurhes
sen herrschenden allgemeinen Lebens- und Arbeitsbedingungen des Land
schullehrers vermitteln . 

Auch das, was Heinrich Ehl in den letzten 9 Monaten der ihm insgesamt 
zugemessenen Lebenszei t von 70 Jahren und 12 Tagen in dienstlicher Hinsicht 
widerfuhr, war bezeichnend fUr die damals vergleichsweise unsoziale Behand
lung des Lehrers: Da er kein beamteter Staatsdiener war, gab es fUr ihn keine 
Altersgrenze mit Anspruch auf ein nach dem MaB des letzten Diensteinkom-
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mens festzusetzendes Altersruhegeld. Dessen Hobe wurde vielmehr nach den 
privaten Vermogensverhaltnissen sowie der Finanzkraft der Gemeinde - man 
konnte fast sagen - ausgehandelt. Vor allem war der Arbeitgeber - Staat und 
Gemeinde - bestrebt, den Zeitpunkt der Pensionierung so weit wie tunlich 
hinauszuschieben, dies natlirlich aufKosten der Schulkinder, deren Anspruch 
auf einen leistungsfahigen jungeren Lehrer Prioritiit haben sollte, aber Schul
kinder batten zu dieser Zeit noch keine Lobby. 

Die Gemeinde Bischhausen erklarte si ch also fUr inso lvent, mit 2000 Talern 
verschuldet und daher auBerstande, zur Pension des Schullehrers beizutra
gen, befUrwortete vielmehr die Weiterbeschaftigung in Schule und Kuster
dienst. Dieser Vorschlag kam der im femen Kassel residierenden Regierung 
zunachst recht gelegen: sie gewann Zeit, die tatsachlichen Kassenverhaltnisse 
der Gemeinde durch Einforderung der Gemeinderechnungsbucher zu uber
prufen. Sie wollte im ubrigen ihre endgultige Entscheidung bezuglich Weitcr
beschliftigung des fast 70 Jahre alten Lehrers vom Votum der Schulaufsicht 
abhangig machen. Und damit lief alles schnell, allzu schnell auf eine unaban
derlicbe Losung der anstehenden Probleme zu. 

Landrat von Escbwege berichtet am 22. Juli 1872 an Koniglicbe Regierung : 
BetrifJt : Ubertragung des Schuldienstes 
zu Bischhausen an den 
Lehrer Eh! 

Zur Erledigung de, hohen Vet/iigung vom J4un v.M. habe ich mich mU Riick-
5ich! aul den dUTch das Ab/ehen des P/arrers Kulenkamp eingelrerenen Personal
wechsel nicht al/ein mit dem gegenwiirtigen Localschulinspector Raabe zu Bisch
hausen, sondern ouch mit dem seitherigen Oberschulinspector Metropolitan Theis 
zu Jesberg in Benehmen gesetzt. Deren Ansicht kann ich nur beistimmen und mu,P 
es nach den Erlassen der vorhinnigen Regierung der Provinz Niederhessen - vom 
28''' November /854, /2"" December /862, 3"" November /863,26"" fanuar /864, 
22"" Miin /866 - im Z usammenhalt mit der Thatsache, dajJ Eh/jerzr 70 fahre alt 
ist und liingere Zeit au,Per Function war, gegenwiirtig aber erhiihte An/orderungen 
gestellt werden, immerhin zwei/elha/t erscheinen, ob Ehl dermalen auch nur eini
germa,Pen be/riedigende Er[olge enielen oder dazu im Stande sein wird. 

Der Landrat 
C. v. Eschwege 

Die VerfUgung Koniglicher Regierung vom 27. September 1872 : 
Der Schullehrer f ohann Heinrich Ehl zu Bischhausen wird wegen dauernder 

Dienstun/iihigkeit nunmehr vom 1. Januar 1873 ab in den Ruhestand versetzt und 
demselben, gegen Wegfa ll seines seitherigen Diensteinkommens eine Pension von 
jiihrlich 120 Reichsthalern, welche von diesem Zeitpunkte ab mit 20 rI von der 
Gemeinde und mU 100 rl aus der Landschulkasse in Quartalsraten postnume
rando zu zahlen ist, bewilligt . ... 

Der Bericht des Landrats v. Eschwege vom I. Oktober 1872 : 
Nach Mitteilung des Localschulinspectors P/a rrers Raabe zu Bischhausen is t 

der dasige emeritirte Lehrer Ehl am 27ten v. Mts ges torben und erstatte ich davon 
weitere Anzeige mit der gehorsamsten Bemerkung, da,P damit die Vorlage vom 7. 
funi c. abJiillig geworden und die Stelle alsbald vorschriftsmiijJig ausgeschrieben 
worden ist, auch flir deren ... Fortversehung Sorge getragen werden wird. 
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Genau an dem Tage, niimlicb dem 27. September 1872, da eine weltlicbe 
Obrigkeit unserem UrgroBvater den in 48 Dienstjahren erworbenen Anspruch 
auf Ruhestand erftillte, hat eine miichtigere [nstanz - wen oder was immer 
man si ch darunter vorzustellen wUnscht - den Schulmeister lohann Henrich 
Ehl zu immerwiihrendem Ausruhen abberufen. 

* * * 
Am 20. April 1983 habe icb mich nach Bischhausen/Schwalm aufgemacht, 

habe das Auto neben der sandsteinemen Schwalmbriicke am tistlichen Orts
eingang abgestellt und bin aufdas Uber dem FluBufer sich erhebende wehrhaf
te Kirchlein zugegangen, in der der Schulmeister lohann Henrich Ehl aus 
Rtirshain beinahe ein halbes lahrhundert lang als KUster und - mangels Orgel 
- als Vorsiinger diente. Von einem Einwohner erfuhr ich, daB das geschindelte 
Fachwerkhaus unmittelbar neben der Kirche das 1839 erbaute .neue", - am 
Tage meines Besuchs indessen baufallig wirkende Schulhaus war, in dem der 
UrgroBvater mitten aus der Arbeit heraus abgerufen wurde. 

Wegen weiterer Fragen verwies man mich an den MUlier Metz, dessen am 
Nordufer des Flusses gelegene .Uberschliigige" WassermUhle mir schon bei 
Ankunft aufgefallen war. Die Schwalm war noch von der Schneeschmelze in 
den Bergen her hochaufgeschwollen. Einige Minuten verweille ich am MUh
lenwehr, UberlieB mich dem Anblick der strudelnden und wirbelnden Wasser
massen, auf denen das Sonnenlicht von Zeit zu Zeit Regenbogenfarbenspiele 
aufleuchten lieB. 

Dem alien MUlier Metz, damals 83 lahre alt, Heimatforscher, Hobby-Ar
chaologe und Sammler von Schwalmer Hassiaca, konnte nichts Lieberes 
geschehen, als zur Geschichte seines Dorfes befragt zu werden. Er verftigte 
Uber ein gutes Gediichtnis und Uber eine Vielzahl von ibm Uberlieferten Dorf
geschichtchen. So war ihm der Name des Lehrers Ehl vom Erziihlen her 
durchaus geliiufig; sicher hatten Vater oder gar schon GroBvater oder GroB
mutter bei Heinrich Ehl Lesen, Schreiben und Rechnen gelernL MUlier Metz 
kannte aucb den Namen des Nachfolgers im Schulhaus: es war der Lehrer 
Neidhardt, von dem sein Lokalschulinspektor rUhmend zu sagen wuBte, daB 
er nicht nur fachlich und piidagogisch tiichtig sei, sondern auch, daB sein Berra
gen gut war, wie iiberhaupt sein ganzes Au/treten, namentlich seinen Vorgesetzten 
gegeniiber bescheiden war. [ch erfuhr auch von dem Schulgehilfen Vtilker, dem 
die jUngste Tochter Marie Ehl, von der Natur etwas benachteiligt, zu heiraten 
nahegelegt werden muBte; also kein ganz frohes Familienereignis, 6 Monate, 
bevor der Vater die Augen flir immer schloB. Seine Witwe, Maria geborene 
Lingemann, Uberlebte ihren Mann urn 30 lahre, starb 1902, 79-jiihrig. Die alte 
Frau Metz, die MUllerin, erinnerte sich, als kleines Miidchen der Maria Linge
mann noch begegnet zu sein; sie hatte ihren Alterssitz weiter dorfeinwarts, 
den ihr Heinrich noch zu seinen Lebzeiten mittels einiger Grundstiickstrans
aktionen erworben hatte. 

Und der Friedhof? Der gab leider nichts mehr her. Bis 1845 hatte man noch 
unmittelbar neben der Kirche begraben, also dicht beim Schulhaus. Heinrichs 
frUh Heimgegangene mUssen dort ihr Grab gehabt haben. Dieser Totenhof, 
wie die Schwaler noch heute sagen, ist eingeebnet worden, die Grabsteine ver
schwunden. Und selbst auf dem neuen, am westlichen Dorfende gelegenen 
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Friedhof sind die Graber der Vorfahren nich! mehr zu linden. Muller Metz 
will das Grabmal des Urgro6vaters noch vor wenigen lahren gesehen haben ; 
dann wurde es mi! manchen anderen, die schon langer als 100 lahre vom 
Leben und Sterben der Bischhauser Bauem und Burger zeugten, abgeraumt. 

Anmerkungen 

1 Zitiert nach Heinrich Theodor Kimpel : Geschichle des hessischen Volksschulwesens im 
19. Jahrhundert . I. Band (1800--1866), KasseJ 1900, S. 47. 

2 Die flir die Priifungen giingigen NOlenstufen waren seinerzei t : "vorziiglich'" odeT "sehr gut" ; 
"gut"; ,.ziemlich". - Das Adjektiv ziemlich war damsls so viel wie an gem essen , den 
Anforderungen geniigend . 

J Mitbewerber Heinrich Vogel begrundet seine Bewerbung mit dem geringen Ei nkommen, das 
er seit 1818 als dem alten Schullehrer Siebert zu Rorshain (wahrschei nli ch Johann Henrichs frUhe
rer Lehrer) im Kfrchspiel Niedergrenzebach (Kreises Ziegenhain als Adjunct beigeordnerer Lehrer 
bezieht. - Dlese Schullehrnstell~ b~/ragt ab~r nur im hiichst~n Anschlag 30 Rthlr (Jahr~sgeholt I) 
mitlnbegrifldtr Wohnung, und van di~su w~nlgen B~soldung hab~ ich als Gehi(fe nurdi~ Hiilft~ zu 
b~zieh~n. Daher erregt kefn anderer Wunsch, diese S(t'lIe mit einer andt'rn zu vuwechseln, ols dos 
geringe Einkommen, ind~m ich mU Frau und Kindern zu sehr mit NohrungSJorgen zu kamp/en 
hab~, ... 

4 Zitiert nach Kimpel, a. a. 0 ., S. 48. 
5 Zur ErHiuterung der hier verwendeten MaBangaben : 

1 Molt - etwa 1 Hektoliter I Klafter Holz = 1 Stapel von 
I Metze = etwa 160 Liter 5 FuB Hohe 
1 Meste - etwa 12 ,5 Liter 5 FuB Breite bei einer Scheitlange 
I MaO = etwa 2 Liter von 6 FuO. Dieser Stapel ent-
I Schock - 60 StUck spri cht einem RaummaB von 

3,572 Kubikmeter (ode r Ster) . 
I "Besoldungsbrot" hatte 8 Pfund zu wiegen. das Pfund zu 467 Gramm. 
I Taler hatte 30 Silbergroschen, I Silbergroschen hane 12 Helier. 
Aus den obigen Aquivalenzen von Naturalien und Geldwert e rgibt sich : 
I Ei kostete 11/2 Heli er. das Outzend I Silbergroschen 6 Helier. 
I Liter Bier ""' 8 Helier 
I Kilogramm Brot - 10 Helier. 

6 Nach Kimpel , Geschichte d . hess. Volksschulwesens im 19. Jahrh .. S. 241. 
7 A. a. 0 ., S. 242 f. 
8 Oer Visitationsbericht vom 5. November 1838 : 

Metropolitan Theys. Jesbe rg : 13 Oienstjahre. - Frau und 6 Kinder. Die Haushaltung wird in den 
VerhiiltniPen entsprechender Efn/ochheit gefiihrt. Der L. ist ouch Kostenmeister. - 88 Thaler 21 Gr. 
- Um Fortbildung ~msig bemuht. Du L. wurd~ m~hr dorou/zu ocht~n haben, dajJ die Kinder deut
Iich~r und /uier uden. 
Oer Chronist hat gUnstige n Gesamteindruck. 
Kurfurstiiche Regierung rUgt Schonschreiben. Aufsatz, mUndlichen Ausdruck . 

9 Pfarrer Fuckel entstammt einer thUringischen Pfarrersfamilie evangelisch-Iutheri sc hen 
Glaubensbekenntnisses! - Ich verdanke diesen Hinweis Frau Adelheid Krilger, Marburg, 

einer Urgr08nichte des Pfarrers F. 
10 Siehe folg . S. 
11 Kimpel , a. a. 0 .. S. 2021203 
12 Ebd ., S. 2311232 . 
13 Kimpel, S. 237 : "In Niederhessen lieB sich der Konsis torialrat und stell vertretende Generalsu

pe rinte ndent A. V i I m a r bei seinen Visitationen die Lehrer vorstellen. Er hielt ihnen Bu8pre
digten und examinierte sie wie die Schuljungen, se lbst das ,Fingerzeigen' ersparte e r ihnen 
nichl. Wehe dem Lehrer. der ... den Wortlaut der religiosen Memorierstoffe nicht fest inne bat
te! In Anwesenheit der samtlichen Geistlichen des Bezirks forderte Vilmar die Lehrer auf: 
'Beten Sie das Unser Vater' ,Wie heiBt das ze hnte Gebot l' ,Erzahlen Sie di e und die biblische 
Geschichte r' u. s. w. Oft wahrten die Beratungen der Geistlichen ... bis spat in den Nachmittag 
hinein. Dann mu8ten die Lehrer geduldig drauBen warten . Es kam vor, daB die Geistlichen 
nach ihren Verhandlungen das Mahl einnahmen. die Lehrer aber vor den ThUren standen und 
warten muBten, bis man sie rief ... " 

14 Kimpe1, a. a. 0 ., S. 320. 
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