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dung deT prcu8i '-Chen Volksschul lehrcr. 

Be trachten wir nun in diesem Zusammenhang die Geschichte der preuBi
schen Lehrerbildungsanstalten in Kurhessen. Weil diese an d ie Regelungen des 
Seminarschu lwesens im ehemaligen KurfUrstentum Hessen anknlipft. 50 11 
kurz auf die Zeit vor 1866 eingegangen werde n. Dabe i muB von dem Kasseler 
Volksschu lseminar ausgegangen werden. das se it 1822 unte r e iner besonderer: 
Seminarinspekti on stand . GemaB dem damal s im Kurfiirstentum herrschenden 
restaurati ven Geist war man weit davon eJ1lfe rnt. in dem Volksschullehrer 
"ei nen Trager der Kultur und e inen Volkslehrer. der fUr das Wohl und Geschick 
des Staates von hoher Bedeutung ist. zu e rblicken"3. Um d ie Seminaristen den 
Verflihrungen der Residenzstadt Kassel zu entziehen, verfugte man 1832 die 
Ved egung des Seminars in eine Landstadt , wobei die Wahl auf Homberg a. d. 
Efze fi e l, wo gii nstigere Verhiiltni sse al s in Fritzlar he rrschten, das sich g le ich
zeiti g UIll den Seminarsitz beworben hatte. Die Standeversamm lullg hatte auch 
die Verlegung der Seminare zu Schllichtern und Fulda nach Homberg gefor
dert. wo e in Landesseminar mit simultanem C harakte r fUr ganz Kurhessen 
entstehen sollte. SchlieBlich einigte man si ch auf die Errichtung dreier konfes
sionelle r Lehrerseminare. wobei das Seminar in Ho mberg fUr die evangeli
schen Schulen in iederhessen, Schaumburg und die Kreise Schmalkalden, 
Hersfe ld lInd Ziegenhain . das zu Schliichtern fUr d ie evangelischen ScllUlen in 
Oberhessen, Hanau und in den Kreisen Hunfe ld und Fulda und das zu Fu lda fUr 
alle katholischen Schulcn des Kurflirstentums zusHindig sein sollte. Das isme
liti sche Lehrerseminar befand si ch seit 1824 in Kassel'. 

Nach der durch das Gesetz vom 20. September 1866 erfolgten Vereini gung 
Kurhessens, Nassaus und Frankfurts mit de r preuBischen Mo narchie - sie 
wurden Ende 1868 unter dcm Namen .. Provi nz Hessen-Nassau" zu e ine lll 
Oberprasidialbezirk fUr die staatliche Verwaltung zusammengeschlosse,;' -
bCllliihtc man sich rasch darulll. das dortige Schu lwcsen lInd damit auch die 
Lehrerbildungsanstalten mit den entspreche nden Einrichtungen in den ~i lte ren 
Landeste ilen der Monarchie auf gle ichen FuB zu selzen. ZusUindig wurde nun 
das neugeschaffene Provinzial schulkollegium in Kassel, wahrend das preuBi 
sche Kultusmini sle rillm in Berlin die zentrale Instan z fOr das Schul - und 
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Bildungswesen war. In dessen ReposilUr unterrichten uns zwei Generalak ten 
Uber die Neuregelung def Lehrerbildung in Kurhessen, insbesondere im Hin
blick auf die Prtifung und Anstellung der Lehramtskandidaten und das Verhalt
ni s def Lehrerseminare zum Schulwesen def Provinz Hessen-Nassau6. Auf
schluBreich sind hier die Hinweise, daB die Seminardirektoren und Seminar
lehrer aus Kurhessen ktinfti g durch "Bereisungen" Lehrerbildungsanstalten in 
altpreuBischen Gebieten kennenlernen sollten, urn sich die dort getibte Unter
richtsprax is anzueignen. Ferner wurden nun regelmaBige Rev isionen def Se
minare durch die Provinzialschulrate verbindlich. Die Akten erhellen, daB die 
materie lle A usstattung def Lehrerbildungsanstalten nach e iner "gleichen und 
allgemein gtiltigen Norm" zu erfolgen hatte. Zur Erstellung der Etats der 
Anstalten wurden Verwaltungskommissionen eingesetzt, den en der Landrat 
des betreffe nden Kreises und der Seminardirektor angehorten. GroBe Auf
merksamkei t wurde der Entwicklung der Praparandenbildung gewidmet, die 
uneinheitlich war, weil nur die Aufnahme ins Seminar, auf die man hinarbeite
te, e ine Art Regulat iv bildete7 Seit den I 870er Jahren erhielten die staatlichen 
Praparandenanstalten e igene Mitte l, wtihrend die pri vaten aus e inem Dispositi 
onsfonds bezuschuBt wurden. Letztere waren im allgemeinen eine Weiterent
wick lung der Praparandenbildung durch Einzelerzieher, indem sich einzelne 
Lehrer, bi sweilen auch Geistliche, zum geme in samen Unterricht zusammen
schlossen und staatliche Untersttitzung erhielten. Im Bereich des Regierungs
bezirks Kassel hatten nur die groBeren pri vaten Praparandenanstalten in Hom
berg, Schltichtern und Frankenberg eine Uberlebenschance. Die kleineren in 
Burghaun, Nentershausen und Tann in der Rhon wurden bald nach ihrer 
Grtindung wieder aufge lost. Wahrend fUr die Wahl Burghauns Motive des sich 
damals in PreuBen abspielenden Kulturkampfes zwischen Staat und katholi
scher Kirche verantwortlich waren - man wies darauf hin, daB gerade im Kreis 
HUnfeld mit seiner groBentei ls katholischen Bevolkerung ei ne Praparanden
anstalt "auf vorgeschobenem Posten unter Leitung zweier evangeli scher Leh
rer specielle Forderung verdiene" - , hatte ein personliches Gesuch der Freifrau 
von der Tann beim Kultusmini sterium fUr den Ort in der Rhon den Ausschl ag 
gegeben. Obwohl das Provinzialschulkollegium Bedenken gegen die Wahl 
Tanns geauBert hatte - das Stadtchen liege nach drei Seiten "dicht an der 
Grenze der Monarchie und habe nur nach SUden preuBisches Hinterland", 
wobei der evangeli sche Teil des Kreises Gersfeld durch e in circa 7-8 Wegstun
den langes katholisches Gebi et von Tann entfernt sei - , ve rfUgte das Kultusmi 
ni sterium im April 1876 di e Errichtung einer Pri vatpraparandenanstalt in 
d iesem Ort , der die Mittel der inzwischen aufge losten Einrichtung in Burghaun 
zur VerfUgung gestellt werden sollten . Trotz Aufs te llung eines Lehrplan s fUr 
eine vierklassige Praparandenschule ~ Voraussetzung fur ihren Besuch war der 
erfolgreich AbschluB der einklass igen Yolksschule, weil llich! die Slad!, 5011-

dern dos Land dos Hauplcolllingent zum Lelll.fach stelll ~. war der Tanner 
Anstalt ke ine lange Lebensdauer beschieden. Wei l ihr in den Akten Uberliefer
ter Facherkanon Einblick in die Schwerpunkte der damaligen Praparanden
bildung gibt, soli er kurz referiert werden: 

Religion 
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Kenntni s des Alten und Neuen Testaments, der Apostelge
schichte und der Romerbriefe; Beherrschung des Katechismus 
in Wort und Inhalt. 



Deutsch Wortbildungs- und Satzlehre, Rechtschreibung. Interpunktion , 
H auptarten der Poesie, Memorieren van Gedichtcn . 

Lateinisch Flih igkeit. ei nen lateinischen Schriftsteller mit Hilfe des Worter
buchs zu Ubersetzen; GrundzUge der Grammatik und Syntax. 

Geographie Kenntnis der Erdteile und Erdmeere, in sbesondere von Europa 
und dem Deutschen Reich; GrundzUge der mathemati schen und 
physischen Geographie. 

Geschichte Wichtigs te Begebenheiten der Weltgeschichte; Geschichte der 
chri stlichen Kirche mit Schwerpunkt der Reformation; Ver
slandni s der Zusammenhiinge in der deutschen bzw. preuGi
schen Geschichte. 

Naturkunde Grundzlige der Naturgeschichte; Kenntni s der Flora und Fauna 
der Heimat ; GrundzUge der Physik und Chem ie. 

Mathematik Sicherheit in alien bUrgerlichen Rechnungsarten: Buchstaben
rechnung und Geometric; Raumlehrc. 

Schreiben Schreiben in deutscher und lateinischer Schrift. 

Zeichnen 

Musik 

Turnen 

Freihand- und Linearzeichncn. 

Gesang und Hannonielehre; Klavier-, Violin- und Orgel spie l. 
Hier richten sich die Anforderungen nach dem "Neuen Leit
faden fUr den Turnunterricht in den preuBi schen Volksschulen". 

Hier zeigt sich, daB die Anforderungen an die Praparanden beacht lich 
waren, vor allem wenn man bedenkt, daB lediglich der erfolgreiche AbschluB 
der eink lassigen Volksschule die Vorallssetzung fUr die Allfnahme in die Priipa
randenanstalt war. 

Im folgenden sollen die drei kurhessi schen Lehrerseminare in Fulda. HOI11 -
berg und SchlUchtern betrachtet werden. 

Das katholische Schullehrerseminar in Fulda 

Vom Fuldaer Seminar Iiegen ei ne Akte Uber den Etat der Anstalt fUr 1868-
1909' . drei Akten zur Struktur, Organisation und den Personalia aus den l ahren 
1867- 1885' und ei ne Akte Uber die do rtige Prliparandenanstalt , die 1875 nach 
Fritzlar verlegt wurde 'u, in der Reposilur des preuBi schen Kullusministeriullls 
vor. Diese Que llen verminel n ein detailliertes Bild von der Lehrerbildungsan
stalt in der Bi schofsstadt in den ersten beiden lahrzehnten der preuBischen 
Herrschaft. Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet der erste in den Akten 
Uberlieferte Revisionsbericht Uber die Anstalt vom 20. und 2 1. Dezember 
1867. Danach war das im l ahre 1836 gegrU ndete Seminar in dem "vormaligen 
von Reisach'schen Privat-Wohnhause" untergebracht. das der damalige kur
hessische Staat fUr die Sumllle von 5500 Talern angekauft und mit e inelll 
weiteren Kostenaufwand von 230 Talern notdUrft ig ausgestattet hatte. Das 
ziemlich in der Mitte der Stadt neben der kleinen Kirche SI. Severin gelegene 
Anwesen bestand aus einem dreistockigen Vordergebaude l11 it einem daran
stoBenden zweistock igen Hinterbau . AuBerdem gehonen dazu ein Waschhaus. 
ein Holzschuppen. ein enger Hofraum mit Brunnen und ein kleiner Haus
garten. Wie der Revisor. Provinzialschulrat Kretschel. bemerkte. genUgten 
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diese Raumlichkeiten den Anforderungen nicht. weil nach del' im Friedensver
trag von 1866 erfolgten Abtre tung de l' bayeri schen Bezirke Gersfeld und Orb 
an Preu8enll die Seminaristenzahl van 30 auf 45 angestiegen war. Daher hane 
man zu Michaelis (29. Septe mber) 1867 das ang renzende " Fo ndy'sche Wohn
haus" auf zwei Jahre fiir j ahrlich 300 TaleI' angemietet. Nach Kretsche l war 
aber auch dieses Geb~iude fUr die Anstaltszwecke wenig geeignet. weil es nur 
eine ziemliche Anzahl von Z immern und Kammern oh ne einen einzigen 
groBeren Raulll enthielt . In den sehr verwohnlen Zimmern war ein gro8er Teil 
der Betlen der Zoglinge aufgestellt. die Lehrzilllmer der ersten und zweiten 
Kl asse waren zu eng. und im Speisezimmer fand nur die Halfle der Selllinari
sten Platz. so daG die M ahlzeiten in zwei Abteilungen eingenommen werden 
muGten. Wegen des Fehlens eines Musiksaales hatte man auf den Bau einer 
Orgel verzichten mussen. Mit Ausnahme des Direktors waren alle Lehrer 
auGerhalb des Seminars untergebrachl. Besonders bedenklich erschien der 
Mangel an A rbeitszimmern. Die Seminari sten muSten in den engen Lehrstu 
ben klassenweise zusamrnensitzen und arbeiten und hatten keine ausreichende 
Gelegenheit zum Luftschopfe n. 

Positi ver beurte ilte de r Revisor die Di sziplin der Zoglinge. Nach der Haus
ordnung des Seminars horten sie morgens um mnf Uhr in der Kirche Si. 
Severin die M esse. nahrnen dann das kargc FruhstUck ein und wurden an den 
Werktagen van 7- 12 und von 13- 16 Uhr unterrichtet. Am Miuwoch- und 
Samstagnachmittag durftell sic Spazi erg~i nge in der Umgebung mHchen. aller
dings nicht einzeln . sondern nur im Klassenverband. Von Zeit zu Zeit unterbra
chen weitere AusflUge unter Aufsicht des Direktors oder e ines Lehrers in die 
nahe Rhon oder den ThUringer Wald den Schulalltag. Die Zoglinge kamen nicht 
nur aus Kurhessen. sondern auch aus dem GroSherzogtulll Sachsen-Weimar, 
das damals seinen katholischen Lehrernachwuchs in Fulda ausbilden lieS. 

Aufsc hluBreich sind die Hin weise Uber die Bekostigung der Zoglinge. 
wofiir sie j ahrli ch 24 Taler bezahlen muBten. Sie erhie lten tagli ch ein halbes 
Pfund Fle isch und am Fre itag das Fasttag-Essen. FOr die KOche waren die 
Bannherzigen Schwestern verantwortli ch. 

Brei ter RaU111 wird dem Lehrkorper lInd den Unterrichtsgegenstanden ge
widmet. Ende 1867 waren fo lgende Lehrkrafte am Seminar tati g. 

I. Direktor Ebert. 42 l ahre alt. fruher Rektor in Fritzlar, ein M ann von guten 
Kennrn issen 1I1ld padagogischer Erfahrung. 

2. Musiklehrer Henke!. 63 Jahre alto se it 1837 hier angestellt. Er hat Juri spru
denz studi ert, sich aber spateI' der Musik gewidmet. 

3. Seminar lehrer Auth . 43 Jahre alt , friiher 16 Jahre Lehrer an de l' stadti schen 
Schule in Fu lda. 

4. Seminarlehrer ick. 37 Jahre alt. friiher Domkaplan in Fulda. 

5. Hil fs lehrer Kern . 

Behandelt wurden u. a. in Religion die Schopfung im Alten Testament, in 
Deutsch das Gedicht ,. Der Knabe auf dem Berge", in Naturgeschichte d ie 
EigentOmlichke ite n der SUugetiere, Vogel, Reptilien und Fi sche. in Mathema
tik G leichungen mit e iner Unbekannten, in Geographie die physische Gestal
tung Europas. in Geschichte die Merowinger. Karolinger ulld sachsischen 
Kaiser und in Schulkunde der Zweck der chri stlichen Volksschule in ihren 
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Verhiihni ssen zu Farni lie. Kirehe und Staat. In der Seh lu Bkonferen z lobte der 
Revisor die in der Anstalt herrschende Ordnung. Sauberkeit und Zucht. beman
gelte aber. dajJ die gedankellmiijJige Alleigmmg de,. Umerrichtssroffe liimer 
der gediicli1l1ismiifJigen ;.uriicktrele. Einen Nachteil sah Kretschel 311ch im 
Fehlen einer ScminarUbungsschule. die die Zog linge sofort zur praktischen 
Anwendung des theoretiseh Gelernten anle iten sollte" . Dieses Vorhaben lieB 
sieh jedoeh zun,iehst nieht reali sieren. weil die Stadt Fu lda nieht bere it war. 
einen Teil der Kosten zu tragen. 

Naeh Aussage des Etats fUr die l ahre 1868170 standen de m Seminar 6 169 
Taler aus der Staatskasse und 822 Taler allS de m SchllIgeld der Seminaristen 
zur VerfUgung. Der groBte Ausgabenpasten war die Besoldllng der Lehrkriifte. 
van denen der Direktor jahrlieh 820 Taler lInd die Se minarlehrer. gestaffe h 
naeh Rang und Anciennitat , 650, 550 bzw. 450 Taler erhie lten. Demgegeniiber 
waren die Verwaltungskosten mit 409 Talern fUr den Sekretar. Rendanten. die 
8 armherzigen Schwestern und die Dienslmagde niedrig. Betrachtlicher waren 
die Aufwendungen fijr die He izung und Beleuehtung. die Bi bliothek lInd die 
UnterstUtzung bedi.irftiger Zog linge - letztere wurdell immerhill mit 2600 
Talern veranschl agt. 

Neben den ungelosten Raum - und Finanzproblemen standen immer wieder 
Personalfragen im Vordergrund. So 109 sich die Pensionierung des Seminar
lehrers Henkell ange hin . der aufgrund e iner im l ahre 1840 erlittenen Sch'idel
verletzung seinen Lehrverptli chtungen nur noch ungenugend nachkommen 
konnte. Henkel argulllentierte Illit se inen Leitungen in der Musik und der ihm 
von Konig Wilhelm I. verliehenen Verdienstmedaille. fand damit aber beim 
Kultusministerium in Berl in kein Gehor. Dieses verwarf auch den Antrag der 
Mitg lieder des Lehrkorpers der An stalt auf Gehaltsaufbesserung. ZUIll Naeh
fo lger Henkels wurde der bisher am Gymnasium zu Heiligenstadt tii tig gewe
sene Elementarlehrer Sennond beruren. Gleiehfalls aus Heili genstadt - hier 
zeigt sieh die enge Verbindung des katholisehen Eichsfe lds Illit der Fuldaer 
Anstalt - kam im Mai 1870 der Praparandenlehrer He inrieh Dietri eh. dem die 
vieJ1e ordentliehe Lehrerstelle am Seminar ubenragen wurde. 

Der zweite, gleiehfalls von Kretsehel verfaBte Revisionsberieht - er g ibt 
den Stand vom I. Dezelllber 187 1 wieder - stellte fest. daB sieh die rliulllliehen 
Verhaltnisse der Anstalt in der Zw isehenzeit nieht gebessert hatten. Bei der 
Disziplin der Zog linge gebe es jedoeh nieht s Naehteiliges zu bemerken . Ledig
lieh ein Seminarist sei wegel1niichllichen Aussleigens lllld wie(/er/lO/ten WirtJ
hausbesuchs QlIsgewiesell worden. Die Zahl der Seminaristen belrage gegen
wartig 46, nallllich 14 in der ersten. 15 in der zweiten und 17 in der dritten 
Klasse. Erstmals verfUge das Seminar im Stipendiaten Bohlll. der in der 
Berliner Zentrahurnanstalt ausgebildet worden sei, uber einen eigenen Turn
lehrer. Wegen des Fehlens einer Ubllngssehllle beteiligten sieh die Seminari
sten unter Aufsicht eines Lehrer am Unterricht in der FlIldaer sUidtischen 
Knabenschllle. Leider mache sich der llllscll iine Dialecl des Flildaer umdes 
iiberall ge /lend. lind es bedii/le ernster Ul ltl Jo rtdallernder Arbeit. mu die 
Sprache der Semil1aristel1 t/ulIIlic/J.w ~u reil1igel1. Bei der mangelhaften Vorbil
dung der Aspiranten sei es aber schwierig. hier einen befriedigenden Erfolg ZlI 
erzielen. Gerade am Beispiel der in Geschichte behandelten brandenburg
preuBi sehen Thelllati k ze igte sieh. wie sehr man sieh bere its im Lehrinhalt den 
Seminaren in den allpreuBischen Provinzen angepaBt hal1e. Ein Kernsatz im 
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SchluBreslimee des Revisors war, daB der Schliler nur das lernen solle, was er 
verstanden habe. Der Lehrer mlisse daher die schriftlichen Arbeiten sorgfaltig 
korrigieren und mit den Schlilern besprechen. 

Nach dem Tode des Seminardirektors Ebert, er war in Rasdorf bei Hlinfeld 
info lge eines wiederholten Schlaganfalls gestorben, war dessen Stelle wieder 
zu besetzen. Zu seinem Nachfolger wurde Anfang 1874 der bisher am Seminar 
in Posen wirkende Otto Schrbter berufen, der in dem sich gerade abspielenden 
Kulturkampf wegen seines Eintretens fUr das Deutschtum im Osten und der 
Ablehnung ultramontaner Bestrebungen Pluspunkte bei den Oberen in Berlin 
gesammelt hatte. Die BefUrchtungen des Provi nzial schulkollegi ums, ein Mann 
wie Schrbter werde gerade in Fulda, wo hohe kirchliche Behbrden ihren Sitz 
haben und ein zahlreicher Klerus auf alle Gebiete des bffentlichen und Pri vat
lebens groBen EinfluB auslibt, viele Unannehmlichkeiten erfahren, soli ten sich 
allerdings bewahrheiten. Hinzu kam, daB sich der in Niederschlesien geblirti ge 
Schrbter erst mit dem ihm unbekannten Fuldaer Raum vertraut machen muBte. 
In seiner in Berlin ausgefertigten Bestallung wurden ihm ein Jahresgehalt von 
1200 Talern und eine Dienstwohnung zugesagt, womit er sich finanziell erheb
lich besser als sein Vorganger Ebert stand. Wie rasch die Kampagne gegen 
Schrbter einsetzte, ist einem Leserbrief in der Ausgabe der "Germania" vam 
13. Juli 1875 zu entnehmen, in dem es hieB, man habe ihn inmil1en zweier 
Ojjiciere ;111 Feuster liegen (sehen), wiihrelld Schulseminaristen l11it ihren 
Lehrern, der Gewohnheit gemiij3, stch an del' Fronleichnamsprocession 
betheiligtel1. Auch als sie ill Procession das Grab des h. Bonilacius beslIchten, 
konnre niemand ihren Director entdecken. 

In Wirklichkeit erwies sich aber Schrbter als rlihriger Seminardirektor, 
indem er die Zbglinge des Oberkurses auBerhalb der Anstalt in der Stadt 
unterbrachte, wodurch sich die Raumnot im Seminar merklich entspannte. Ihm 
war es auch zu verdanken, daB das Fuldaer Seminar dem Ersuchen des Provin
zialkollegiums. stall bi sher 13-15 nun 25 Kandidaten jahrlich auszubilden, 
wenigstens teilwei se entsprechen konnte. Diese Zahl war erforderli ch, urn 
angesichts des damaligen Lehrermangels den Bedarf an katholischen Lehrern 
im Regierungsbezirk Kassel decken zu kbnnen. Mit seinen MaBnahmen stieB 
Schroter nicht nur auBen. sondern auch beim Lehrkbrper selbst, auf Wider
stand . Sein hefti gster Gegner war der Seminarlehrer Koch, dem es ge lang, die 
jlingeren Mitglieder des Kollegiums an sich zu ketten und fUr seine Zwecke zu 
gebrauchen. Das Provinzialkollegium nahm jedoch von dessen Versetzung an 
ein anderes Seminar Abstand, weil ihm dann vielleicht noch mehr die Gelegen
heit geboten werde, se ine ultramontanen Grundsatze zur Geltung zu bringen. 
Auch nach Kochs freiwilligem Ausscheiden aus der Anstalt beruhigte sich die 
Lage nicht wirklich, wofiir u. a. die von Schrbter entworfene liberalere Gottes
dienstordnung - sie verpflichtete die Seminaristen liber die Sonn- und Feier
tage hinaus nur noch zum Besuch der Heiligen Messe an zwei Wochentagen 
verantwortlich war. Eines der grbBten Verdienste Schroters war trotz Interdikts 
die Einrichtung einer gut funktionierenden Seminariibungsschule, die inzwi
schen 5 1 Kinder zahlte. Auch auf die Ausbildung von Erzieherinnen in Fulda, 
die Umwandlung des Seminars in e ine simultane Anstalt und die Griindung 
einer stadtischen Mittelschule richtete er seinen Blick. 

In Anbetracht der standi g hbher schl agenden Wogen des Kulturkampfes in 
der Bonifatiusstadt mehrten sich indes die Stimmen, die die Abberufung des 
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al s "Staatskatholiken" bezeichneten SeminardireklOrs forderten. Da in diesen 
Tenor auch das Provinzialschulko liegium einstimmte, trat man in Berlin dem 
Gedanken naher, Schroter auf eine KreisschulinspeklOrstelie in der Provinz 
PreuBen (gemeint ist damit Ost- und WestpreuBen) zu versetzen. Mit ErlaB 
vom 8. August 1877 wies ihn das Kultusmin is terium an, sich umgehend bei der 
Regierung in Marienwerder zu melden, um sein ncues Am! mil dem Wohnsitz 
in Thorn anwtreten. Zu seinem Nachfo lger in Fulda wurde der ReklOr der 
hoheren Stadtschule in Xanten, Dr. Heinrich Heskamp, bestimmt, der sieh 
durch erllSfe Gesinmmg, regen Eifer und slrenge Gewissell haftigkeit auszeich
nete. Er ubernahm e in Koliegi um , dem die Seminarlehrer Auth, Dietrich. 
Wagner und Brandenburger sowie der Hilfslehrer Kircher angehorten. AuBer 
dem in Fulda geborenen Auth war nur der aus Ruckers (Kr. Hunfe ld) stammen
de Kircher e in geburti ger Hesse. 

Dem Rev isionsbericht vom 2 1. November 1878 ist zu entnehmen, daB d ie 
Obersiedlung des Seminars in den inzwischen errichteten Neubau kurz bevor
stand . Die Apparate und Sammlungen, die Bibliothek und das Archi v seien in 
gutem Zustand . Das Anstaltslebe n habe durch die Umwandlung des In te rnals 
in ein External eine vollig andere Gestalt angenommen. weil nun die Seminari
slcn - auch die des Mittel- und Unterkurses - in der Stadt wohnen und nur !loch 
zu den Obungen im Seminar zusammenkommen. Leider seien ihre Wohnun
gen oft eng und niedrig und deren Lage in kleinen Vorstadtgassen ungunslig. 
Ein gunstiges Bild zeichnete der Revisor vom Lehrerko liegium. in dem nach 
Abflauen des Kulturkampfs wieder groBere Harmonie herrschte. Gegenwartig 
besuchten 46 Zog linge die drei Kl assen des Seminars, deren Vorbildung alier
dings durftig sei. Hier werde aber die inzwischen verbesserte Praparanden
bildung Abhil fe schaffen. Weil das Seminar keinen Garten besitze. konne kei n 
Unterricht in Gartenbau und Obstbaumzucht stattfinden. Erfreulieh habe sich 
die Seminarubungsschule entwickelt , die von 128 Kindern - 78 Knaben und 50 
Madchen - besucht werde. 

Heskamp konnte sich jedoch nicht lange seines Amtes al s SeminardireklOr 
erfreuen. Ende 1879 wurden Verdachti gungen gegen ihn laut , er habe un zuch
tige Handlungen an seinen Dienstmagden begangen. O bwohl d iese Geruchte 
der Beweise entbehrten. wurde eine Di sziplinaruntersuchung gegen ihn einge
Ie ite t. Seiner angekiindigten Entl assung kam er durch freiwiliiges Ausscheiden 
aus dem Dienst zuvor. Er fand in der Leitung der Klein 'schen Pri vat-Real
schule in Mainz einen neuen Wirkungskreis. Zu seinem Nachfolger wurde der 
Kreisschulinspektor Dr. Georg Flugel aus RhedaIWestf. ernannt. der 1847 in 
Kassel geboren und kalholischer Konfession war. Fur ihn sprachen eine solide 
wissenschaftli che Bildung. padagogische Erfahrung und die Kenntni s des 
Elementarsch ul wesens. 

Mit FlUge ls Amtszeit schlieBen d ie uberlieferten Akten des Kultusmin isteri
urn s uber das Seminar in Fulda ab. Weil das External den Erwartungen nicht 
entsprochen hatte. betrieb er die Einrichtung eines Log ierhauses fUr die Z6g
Iinge im aiten Seminargebaude. das nach dem Umzug der Anstalt in den 
Neubau fUr diesen Zweck freigeworden war. Der Neubau befand sich nach 
Aussage des Revisionsberichts vom 10. November 188 1 ill Jrelllldlicher u lge 
mit schihlem Blick au! das Rltongebirge. Seine Riiume waren hell und zweck
mli Big geschninen und boten auch fU r die Wohnungen des Direkto rs. eines 
Lehrers und des Seminard ieners Platz. Die Bibliothek bcstand aus ei nem fU r 
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die Lehrer und ei ne l11 fUr d ie Schiile r beslil11l11len Teil. von denen de r e rslere 
126 1 und der le lzle re 332 NUl11mern umrail lc. Dem Seminar gchorlen nun 63 
Aspi ranten an . wUhre nd cs im l ahre 1879 noch 52 gewesen waren. Fur die 
guten Unterri chl sergebni sse sprach. daB nur e in Seminarisl die AbgangsprU
fun g ni chl beslunden halle. Nach Meinung des Provinzia lschulko llegillms 
warcn nun die Verhaltni sse de r Fuldaer Ansta lt wieder wohlgeordnet. und die 
j ahreJangen unliebsamcn Querelen gehbrten der Vergangenhc it an. 

Die katholische Praparandenanstait in Fulda und Fritzlar 

Sie worde 1870 errichlel und soli le vor alle m der Erkennlni s Rechnung 
tragen. daB das Seminar seine Zog /inge ausschliej3liclr aus dell ii rmsrell Volh"
klassell odeI' aWi so/cl/ell er/Z ieli, dellell II 'egell Mangel (I ll BefdhigulIg die 
AlIssichf ZlI einem allde rell Berufe abgesclllliflell ItIw : Nach ihrem Einrich·· 
tungspl an stand sic in enger Verbindung mil dem Lehrerseminar unter Aufsicht 
des Scminardirektors. AuBer dem ordentlichen Praparandenlehre r e rte ilten die 
Seminarlehre r Unte rricht. In diesem sol lien stets die Seminarzwecke im Auge 
behalten werden. Aspiranlen fUr d ie Praparandenanslalt mu Blen das 14. Le
bensj ahr vollendel haben und sich e ine r schriftlichen llnd mUndlichen Au fnah
meprlifung unte rziehen. Die Schtile r so llten bei den Btirgern der Stadt wohnen 
lInd ihre Unterhallungs kosten selbst tragen. Weil die mei sten au s fin anziellen 
G runden dazu nicht in de r Lage waren. fanden sie im Seminar Unte rkunft und 
Bekostig ung. 

Wegen de r drtickenden Raumnot wurde A nfang 1875 die Ve rlegung de r 
Praparandenallsta ll nach Fritz lar verftigt. In dem Erl aB hieB es. Frit zlar sei e ine 
Sladl mil e lwa 3000 meisl kalho lischen Einwohnern und habe den Geisl 
re li gioser Duldsamkeit bewahrt. Wegcn ihrer Lage mitten in de lll protestanti 
schen Landeste il sei sic ultramontal1en Idecn nicht zugang li ch. Hir Fritz lar 
spreche auch seine geringe Entfernul1g VO I11 Bahnhof Wabern an de r Main
Weser-Bahn und de l' Umsland, daB es den kalholi schen Orlschaften in den 
Kre isen Fritzlar. Wo lfhagen, Kirchha in lInd Marburg bedeutend naher als 
Fulda liege. M il Hilre des Frilzlarer Biirgenne isle rs Krai ger gelang es, e ine 
geeigne le Lokalilal in de r zweilen Elage des Hauses de r Wil we Flege zu 
finden. wo neun beheizbare Raume. darunte r e in groBeres Z immer. soforl 
bezogen werde ll ko nnte n. Auch die Lage des Domi zil s an dem vor delll Dom 
berindlichen fre ien Pl alz und de r miiBige M ielpre is von 390 Mark jahrlich 
waren gtinsti g. Mit de r LeilUng de r Ansta lt wurde der katho li sche Lehrer 
Pyrolh au s Kaslc llaun im Kre is Simmern beauflrag\. Weil e r die Reklorals
prti fung 110ch nicht abgelegl hane. wurde e r zunachst nur provisorisch ange
sle llt . Die zwe ile Lehrersle lle wurde dem Hilfslehrer Balle r aus Fulda iibe rlra
gen. Am 15. luli 1875 wurde die Frilz lare r Praparandenansla lt mil 10 Schiilern 
o ffi zie ll ero ffn e\. l eder Priiparand muBle j ahrlich 36 Mark Schulge ld bezahlen. 
wovon besonders Bediirfti ge be rre il waren. 

Bere ils im luni 1877 war wegen der wachsenden Zahl de r Priipa randen das 
Hall S de r Witwe Flege filr die Anstalt zu klein geworden. Hinz ll kam, daB in 
dem Anwesen e ine Gaslwirtschafl e rOffnel werden soli le. Mil Hilre der Sladl 
Frilz lar konnle fiir di e Summe von 13500 Mark ein geriiumiges Hall S, del' 
.. Lang'sche Hor ', e rworben werden, in de m die Praparandie e ine neue Ble ibe 
fand. Nach der Verselzung des zweilen Lehrers Bauer an das Seminar in 

126 

, 



Kornelimiinster wurde dessen Stelle mit dem Lehrer Fran z Rielh aus Sanncrz 
(Kr. Schliichtern) wiederbesetzt. Die Rev ision der Ansta lt am 24. Oktober 
1887 erbrachte befriedigende Ergebnisse. Insgesamt wurden 62 Priiparanden 
unterrichtet, WOZLl noch zwei jiidische Hospilanlen kamen . 28 Zog linge kamen 
aus dem Kasseler und 34 aus dem Wiesbadener Regierungsbezirk, was zeigl. 
daB die Anstalt viele nicht aus Kurhessen stammende Schiiler hatle. Nach dem 
im April 1895 erfo lgten Tod Pyroths wurde der Privatpraparandenlehrer Fi lt
haul aus Montabaur mit der Lei tung der Fritzlarer Pr~iparandie belraut. In 
seiner Amtszeit erlebte diese einen weiteren Aufschwung und bildete we it
gehend erfolgreich den achwuchs fUr das Seminar in Fulda nus. 

Das Lehrerseminar in Homberg 

Vom Seminar in Homberg liegen eine Akte iiber den Etat fUr 1868- 1905 " 
und vier Akten liber die Struktur, Organisation und Personal verhii ltn isse aus 
den l ahren 1867- 1887" in der Repos itur des Kultusmini steriums vor. Wie 
bere its e rwahnt , hatte die Bergstadt an der Efze schon vor 1866 in den Planun 
gen wr kurhessischen Lehrerbildung e ine entscheidende Ro lle gespielt. woWr 
das allerdings nicht verwirkl ichte si mu Itane Landesseminar ei n Beispiel bi Idel. 
Aber auch in seiner Zustlindi gkeit fUr die evange li schen Schulen in Nieder
hessen, Schaumburg und die Kreise Schmalkalden. Hersfeld und Z iegenhain 
hatte das Sem inar in Homberg se ine fiihrende Sle lle in der Lehrerb ildung des 
Kurfiirstentums gewahrt. Die Wahl Hombergs als Seminarort war nicht zufti l
lig. sondern stand mit seiner Inngen Tradition als Schulstadt im Zusammen
hang. Fast 650 l ahre bestand don e ine Latei nschule, deren Schlile r in den 
Matrike ln der Prager und der Erfuner Uni versitat zu finden sind . Nach der 
Verlegung des Kasseler Lehrerseminars nach Homberg wurde in der Stad t an 
der Efze ein umfangreiches staatliches Bauprogramm verwirk licht . 

In unmiltelbarer Nahe des St iftsgebtiudes in del' spateren Freiheiler StraBe 
entstanden auf gleicher Hdhe das Lehrerseminar. die dazu gehorige Ubungs
schule und ein Okonomiegebaude des Seminars mit Kiiche und Speisesaa l 
fUr die Seminaristen. Im Stift sgebaude wurden Wo hnungen fUr die Lehrkrafte 
eingerichlet. 1835 nahm das Seminar mit vier Lehrern und 45 Seminaristen 
den Lehrbetrieb auf. In den I 840er lahren wurde als Vo rbereilungsansta lt e ine 
dreiklassige Praparandenansta lt der Homberger Stadtschule e ingerichte t, die in 
ver<lnderter Fo rm bis zum lahre 1922 bestand " . 

Wi e in Fu lda zeigte sich auch in Homberg kurz nach 1866 das Bestreben der 
neuen Admi ni stration . die dortigen Verhaltn isse moglichst rasch dem Standard 
der preuBischen Lehrerbil dungsanstalten anzllpasscn , wie er durch das I . und 
2. Regulati v von 1854 defini e rt worden war. Dazu gehorte , daB mog lichst jedes 
Seminar einen eigenen Neubau erhalten soll te, der neben den Wohn- und 
UJ1Ierrichtsrallmen der Seminari sten Lehrerwohnungen und einen Hof und 
Garten ul11faBtel6

. Es ist daher kalll11 verwunderlich. daB Provinzialschulrat 
Kretschel bereits in seincm ersten Rev isionsbericht vom 4. Jallllar 1868 die 
Herstellung eines nellen Seminargebaudes in Homberg als •. dringclldes 8e-
9.lirfnis·' bezeichnele. M an mlisse umgehend mit der Stadt Homberg wegen 
Uberlassung eines gee igneten Bauplatzes in Vcrhandlung treten Llnd die erfor
derlichen Ri sse und Ansc hllige anferti gen lassen. Kretschels Zustandsbe
schreibung der Ansta lt 50 11 im folgenden <1Uszugsweise referiert werden: 
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Die Sradr Homberg, seir 1835 Sirz des Seminars. mir einer meist Ackerbau 
rreibenden Bevo/kenmg VOII ca. 4000 Seelen, hat eine geswule lInd anmurhige 
Lage. Van dem 1200 FujJ Iwhen, 11I ir einer Ruine gekronfen SchlojJberg, an 
we/chen die Swdr sich an/ellnt, erojJner sich eine weite Fernsichr. Das Semi· 
11(11; we/ches sich auf del' Siidseite del' Sfadf be finder und zu dem man durch 
el/ge und stei/e GiifJchel/ hillabsreigr, ist ill drei liillgs der ehemaligen Sradr· 
J11auer errichteten, durch groj3ere Zwischenrdume sogar durch eine SfrajJe 
getrennten, aus dUl/nem Fac/nverk erbauren Hdusern untergebracht ... Die 
sdmtlichen Localifiiten des Seminars mac/ten einen wenig behaglichen Eil1· 
elt'lIck ulld elltsprechel/ in bezug auf ausreichende Groj3e und zweckmiifJige 
An/age und Einrichrllng in keiner Weise berechrigren Anforderullgen. Van den 
Lehrzimmerl1 hat nul' das der ersfell C/asse eine geniigellde Groj3e. Die 
beiden anderen sind vie/ ZII eng, limfiir 20 Seminarisfen ausreichellden Raum 
zu gewahren. Noch ungelliigellder ill Betreff des Raumes sind die drei Arbeits
zimmel; in we/chen je J 5- 20 Seminaristen eng Zlisammengedrangt an breiren 
Tischen arbeiten unci we/che, angefiillt l11it Schrallken und Biicherbreuern. 
jede freie Bewegullg lInmoglich machen ... Hochst mange/haft ist ferller der 
Musik· und Alldachtssaal, in we/chem die g roj3ere Orge/ und ein Fliige/ 
aufgestellt sind. Eng. niedrig. dl/rcll mehrere Sau/en verbaut, erscheil1l er 
nament/ich jilr IfIllsikalische Ubungen sehr wenig geeignet. Das Waschloka/ 
beftndet sich im SOllferrain, ein kellerartiger Raum, eng, fell. cht, kalt. Viele 
Erkrankungen der Zoglinge l11ijgen ill der BeschajJenheit (lieses Locals ilIren 
Grund haben. Die Kammem, ill denell die Bibliothek und die sOllsrigell 
Sammlullgell 1I1ltergebracht slnd, mClchen eil/en diirftigen Eindruck. Die 
Conidore sind so el/g, dajJ kaum zwei Persollell nebeneillallder gehell 
kOll llen. 

Die weileren AusfUhrungen des Revisors belreffen die ungenUgende Zahl 
der Morgen- und Abendandachlen, di e sellenen AusllUge und Spaziergange 
der Seminari sten im Freien , den wei tgehenden Verzicht auf musikali sche 
Abendunterhahungen und den elwas schwerHilligen und unbeholfenen Cha
rakter der Zoglinge. Ihre pi sziplin sei im allgemeinen befri edi gend und werde 
nur gelegenllich durch Uberlretung der Anstallsordnung wie Tabakrauchen 
und Wirtshausbesuche verletzt. Wenn auch die Lehrer mit rohem und unge
schliffenem Wesen zu kampfen haben, was sich aus dem Hervorgehen der 
SchUler aus den unlerslen Schichlen der Bevolkerung erkl art , sind doch Slra
fen wie "Arresl be i Wasser und Brol" nichl gerechtferligl. Die Bekosligung, fUr 
die die Seminarislen jiihrlich 25 Taler bezahlen muBlen, hieh der Revisor fUr 
"ausreichend und gut". Sie umfaBte auBer dem ersten und zweiten FrUhstUck 
Mittagessen, Vesper und Abendbrol. FUr arme Zoglinge war eine Anzahl 
Freistellen yorhanden. 

Zum Lehrkorper der Anslah gehorlen: 

I . der Direktor und ersle Lehrer Welzell , 54 l ahre all , ordinierler Kandidal des 
Predi glamts, frUher Seminarlehrer in SchlUchlern ; 

2. der zweile Lehrer MUlier, 65 lahre all, 43 lahre im Lehraml, seminarislisch 
gebildet, bereits am Seminar angestellt , als dieses noch in Kassel war; 

3. der dritte Lehrer Dr. Volckmar, 55 l ahre ah, seil 1835 am Seminar als 
Musiklehrer angesle lll ; 
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4. der viene Lehrer Marse ille, 49 lahre alt. Er ist zwei ter Lehrer am Taubstum
men-Institut (dieses bestand sei t 1838 in Homberg) und en ei lt am Seminar 
nur einige Lektionen im Lesen und in Geographie: 

5. der fUnfte Lehrer Dieterieh, ordinierter Pfarramtskandidat. 44 l ahre alt , hat 
Lektionen in Religion, Deutseh, Gesehiehte und Physik zu erteilen ; 

6. der seehste Lehrer Sehember, Kandidat des Pfa rramts, 36 l ah re alt. unter
riehtet Geographie, Kirchengesehiehte und deutsehe Spraehe . 

In der Unterriehtsgestaltung rUgte der Revisor die ZlI groBe Zahl der Lektio
nen, wodureh den Zoglingen die Zeit zur Vorbereitung, Wiederholung und 
Ausarbeitung der Aufgaben fehle. Seinem Berieht ist zu entnehme n, daB der 
Unterri eht in bibliseher Gesehiehte und im Kateeh ismus gegeniiber anderen 
Fachern zentrale Bedeutung hatte, was mit der theologischen Ausbildung der 
meisten Lehrer im Einklang stand . Ein weiterer Schwerpunkt war das Fach 
Deutseh, in dem Fragen der Grammatik und Syntax, das Behandeln von 
Gediehten und einzelner Kapitel der Literaturgesehichte im Mittelpunkt stan
den. In besonderen Lesestunden so llte auf lautricht ige Aussprache der Worte 
geachtet werden. Zie l des Gesehichtsunterrichts war die Anleitung der Sem ina
risten zum Verstandni s der Gegenwart und zur Vaterlandsliebe. In Wir~liehkeit 
besehrankte sieh hier wie aueh in Geographie der Unterrieht auf das UberprU
fen von Faktenwissen. Bereiche def Mathematik waren die Misch ungsrech
nung. das Potenzieren und Rad izieren und in der obersten Klasse Arithmetik 
und Geometrie. Im Musikunterrieht wurden ein- und mehrstimmige Chorale, 
das Klavier-, Orgel- und Geigenspiel und die Harmonielehre geUbt. Wegen des 
Fehlens einer Turnhalle konnte nur im Sommer Turnunterricht erteilt werden. 
In def Seminarubungsschule machten die Seminaristen - so der Revisor - den 
Fehler alleT angehenden Lehrer, indem sie nicht unterrichteten, sondern exam i
nierten. Diese sei eine Freischule, die von den Kindern der geringsten und 
annsten Kl asse besucht werde. 

Weil der Direktor Wetzell und die Lehrer Sehember und Dieterieh der 
hessisch-refonnierten Kirche angehorten und der preuI3isch-unierten Kirche 
ablehnend gegenUberstanden, faBte das Kultusministerium ihre Abberufung 
aus Homberg ins Auge. Das zeigt, wie sehr damals Kirche und Staat noch als 
Einheit verstanden wurden. Wie man in Berl in betonte, handelte es sieh dabei 
nicht um ein disziplinarisches Einschreiten auf Entfernung aus dem Amt. 
sondern um die Versetzung auf e ine Pfarrstelle. Sehember erk lane sieh jedoeh 
mit seiner Bestallung als Pfarrer von Istha (Kr. Wolfhagen) nieht e in verstan
den, weil dieser Ort auf eillem rauhell, sterilen Plateau liege unci cIie Bevolke
I'Il1lg ill eillem sehr iib/en Rufe slehe. In dem Bescheid des Kultusministeriums 
hieB es. man wo lie von ei ner Versetzung naeh Istha absehen. wenn Sehember 
eine Lehrerste lle am Seminar in Bunzlau (Sehlesien) akzeptiere. Angesiehts 
dieser Alternative fand sieh Sehember zur Obernahme der Pfarrstelle in Istha 
bereit, weil er sonst zu weit von seiner engeren Heimat entfernt sei. Dieses 
Beispiel zeigt , daB der Obergang Kurhessens an PreuBen keineswegs immer 
bruchlos erfolgte, sondern fUr alle, die das neue Reg iment nicht vorbehaltl os 
anerkannten, Folgen haben konnte" . Weil nach preuBischer Auffa ssung an den 
Seminaren e in ausgewogenes Verhaltnis zwischen theologisch/philologiseh 
und sem inaristiseh gebildeten Lehrern herrsehen so llte, wurde Sehembers 
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Stelle mit dem Waisenhausinspektor Diesner aus Reichenbach (Oberlausitz) 
besetzt1k

• A uch Seminardirektor Wetzell erhob gegen seine geplante Verset
zung auf ein Pfarramt Einspruch und fand dabei Rtickhalt beim Konsi.~torium 
in Kasse J. das erkl arte, die hessische Kirche wisse nichts van einer Ubertra
gung geistlicher Stellen wider Willen der Bctroffenen. In diesem Sinne sei 
auch eine Verordnung Landgraf Wilhelms VIII. vam 21. November 1759 uber 
den Vorschlag der Kandidaten Zllfl1 Prediglam! Zll verstehen. Aber auch diese 
Einwande konnten nicht verhindern . daB Wetzell auf die erste Pfarrstelle in 
Grebenstein verselzl wurde. Dabei wurde ihm der Abschied aus Homberg mit 
der Verle ihung des Roten Adlerordens IV. Klasse versliBt. 

Die Akten belegen. daB die Berufung eines neuen Direktors des Homberger 
Seminars, dieses war inzwischen auch fur die Lehrerbildung im Furstentum 
Waldeck-Pyrmont zustandig, dem Kultusministerium nicht leicht fie!. Man 
suchte eine gereifte Personlichkeit aus den altpreuBi schen Landen, griff aber, 
weil ei ne solche nicht rasch zu finden war. schlieBlich auf den Oberschul 
inspektor Alexiu s Doemich aus Hersfeld zurlick. Zwar war auch er refonnier
ter Konfession lInd hatte nach dem Theol ogiestudium in Marburg Pfarrstellen 
in Spangenberg und Oberngei s bek le idet, fUr ihn sprach aber in Berlin , daB er 
der beschriinkten kirchlich-politischen Richwllg, in welcher nicht wenige hes
sische Geistliche befallgell sind, fern stand. Sein Einkommen betrug nach dem 
Etat fUr 1868170 800 Taler mit freier Dienstwohnung, sollte aber auf 1000 
Taler angehoben werden. Ein wei teres bedeutendes Ereignis jener Zeit war die 
Verleihung des sachsisch-ernestini schen Hallsordens an den Seminarlehrer Dr. 
Volckmar, der durch seine mllsikali schen Kompositionen uber die Grenzen 
Kurhessens hinalls bekannt geworden war. 

Mit der Versetzung Dieterichs auf die Pfarrstelle in Sand war der letzte 
Vertreter der althessischen theologi schen Richtung aus dem Homberger Semi
nar entfernt worden. Seine Stelle und die des inzwischen verstorbenen Semi
narlehrers Muller wurden mit den Lehrern Kockert aus Zeitz und Martin allS 
Kassel wiederbesetzt. Nach Aussage eines Fragebogens "zu einer Statistik der 
Seminare im preuBi schen Staate" war die Homberger Einrichtung ein staatli
ches Seminar. verbunden mit einer Taubstummen- und einer Praparanden
anstalt. Sie hatte den Charakter eines ]nternats, wobei die Zoglinge aus Wal
deck-Pynnont und der Stadt Homberg nicht in der Anstalt wohnten. ]m lahre 
1873 hatte sie 82 Schliler, die in drei Klassen unterri chtet wurden. In der 
Obungsschule befanden sich 42 Knaben und 43 Madchen . Wei sungsgemaB 
hatten die Lehrer Diesner und Martin ihren Besuch der Seminare WeiBenfel s 
(Provinz Sachsen) bzw. Soest (Provinz Westfalen) angetreten. 

Der zweite Revisionsbericht uber das Homberger Seminar fUr die lahre 
187 1173 erhellt , daB die Verhandlungen liber den Neubau vorangeschritten 
waren. Im lahre 1873 wurden in der oberen Seminarklasse 26. in der mittleren 
24 und in der unteren 32 Ziiglinge unterrichtet. 26 hatten die Abgangsprlifung 
bestanden. einer war durch den Tad und einer durch Ausweisung ausgeschie
den. Wegen Erkrankung mehrerer Seminaristen an den Blattern war die Schlie
Bung der Anstalt fUr drei Wochen angeordnet worden. Daneben brach Typhus 
aus, an dem auch der Musikdirektor Volckmar und der Seminarokonom Claus 
erkrankten . Auch viele Homberger Burger wurden von der Seuche befallen. 
Die Ordnung und Disziplin lieB in der Regel nichts zu wlinschen librig. Nur ein 
Seminarist muBle ausgewiesen werden, der ohne Erlaubnis ein Gasthaus be-
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sucht und in betrunkenem Zustand verslIchl hatle, iiber das verschlossene Tor 
zu steigen, Die Leistungen del' Aspiranten waren im allgemeinen zufriedenstel
lend . Bei der AbgangsprUfung im l ahre 1872 hatten einer e ine Eins. e lf eine 
Zwei lInd neun eine Drei erhalten, eu im Lehrplan war das Fach "Sport" , das 
nach dem " Lei tfaden fUr den Turnunterricht in den preuBi schen Volksschulen" 
erteilt wurde. Uber das Lehrerkollegium - es bestand nun aus dem Direktor 
Doemich, den Lehrern Dr. Volckmar, Diesner. Kockert llnd M artin sowie aus 
dem Hil fslehrer Franke - ii uBel1e sich der Revisor anerkennend. Auch die 
Qual ifi kation der neuaufgenommenen Ztiglinge habe sich merklich verbessel1 . 
Mil dem Seminarokonomen Krug, achfolger des verstorbenen Claus. sei ein 
Vertrag abgeschlossen worden. der die ausreichende Bekostigllng der Semina
risten gewUhrleislele. 

DaB die Gehaltsverhiiltni sse der Homberger Sem inarlehrer nicht gunsti g 
waren, belegen ihre immer wiederkehrenden Gesuche um Erhiihung der Re
muneration. Da bildete auch der a ll seits bekannte Musikdirektor Dr. Volckmar 
keine Ausnahrne. der trotz vierzigjahriger Dienslzeit haufig in finanziellen 
N6ten steckte. Aber auch damals wurde iiberall gespart. lInd all zll oft wurden 
die Petitionen abschlagig beschieden. Dcr tlihige Martin sah sich daher ge
zwungen, einem Ruf auf die I. Lehrerstelle im schlesischen Bunzlau zu folgen, 
wo er ein Gehalt von 2700 Mark und fre ie Wohnung erwarten konnte. An seine 
Stelle trat der Gymnasiallehrer Dr. Schmidt aus Berlin . Zu den fin anziellen 
Engpassen kam erschwerend hinzlI, daB der Lehrermangei in der Provinz 
Hessen-Nassau wie in ganz PreuBen ein groBes AusmaB erreicht hallel'J, Diese 
negative Entwicklung stand mit der Bevii lkerungszunahme durch Wac hstum 
wie Wanderung im Zusarnmenhang, Gerade in den Stadten trugen sl~irkere 
Klassend ifferenzierung und niedri gere Klassenfrequenzen zu dem vermehrten 
Lehrerbedarf bei . Das Kasseler Provin zialschulko lleg ium nahm daher die 
Errichtllng ei nes weiteren Lehrerseminars im SchloB zu Rotenburg a. d. Fulda 
in Aussicht, was allerd ings an fehl enden Finanzmitteln scheite l1e. Besondere 
Bedelltung kam in dieser Situation der Intensivierung der Praparandenbildung 
in Nebenkursen zu, wozu auch das Homberger Seminar verpnichtet wUl'de. 

Dem Revisionsbericht vom 4. Dezember 1878 ist zu entnehmen, daB inzwi
schen die Schulerzahl des Seminars auf 90 angestiegen war. Darunter befanden 
si ch sieben Seminaristen aus dem Fiirstentum Waldeck . Hervorgehoben wird. 
daB der Unterricht in a llem Wesentlichen dem Normallehrplan fUr die preuBi 
se hen Seminare vom 15. Oktober 1872 e ntspreche. Dieser blieb bis 190 1 in 
Kraft und beinhaltete eine starkere ZurUckdrUngung von Religion. das nUll ein 
Lehrfach unter anderen wurde. die Hebung der gramrnati schen und literari
schen Bildung im Delltschllnterricht. die Behandlung anderer europ~ii sche r 

Staaten in Geschichte, die Verwendung von Anschauungsmitteln in den natur
wissenschaftlichen Fachern und die EinfUhrung von Gleichungen 2. G rades 
lllld Logarithrnen in den Mathematikllnterricht. Hinzll kam der fakultati ve 
Fremdsprachenunterrichl , wobei in der Regel Latein oder Franz6sisch vorge
sehen war10, 

Am 24. lanuar 1879 wurde das neue Semi nargebaude in der Ziegen hainer 
StraBe eingeweiht. In diesem roten Backsteinbau wllrde der evangelische 
Lehrernachwuchs bis zum lahre 1925 ausgebildet. In das alte Gebaude 109 nun 
der Nebenkursus des Seminars ein , der drei Klassen umfassen sollte, AlIch der 
Lehrktirper erfuhr durch den Ei ntritt der Lehrer Muller aus Arolsen und Hesse 
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- aus Osnabriick eine Veranderung. DaG ersterer sich schon einen Namen ge
macht hatte, zeigt seine Dekorati on mit dem Orden der "Luxemburgischen 
Eichenkrone". AufschluBreich ist, daB die insti tutionalisierte Lehrerbildung in 
Preu8en die Aufnahme von Externen in die Seminare zulieB. Das wird deutlich 
am Beispiel des Kaufmanns Heinrich Stuers aus Coburg, dem der Zugang zum 
Homberger Seminar zwecks Vorberei tung zur Ersten LehrerprUfung gestattet 
wurde. 

Nach der Versetzung des I . Lehrers Dr. Schmidt an das Seminar in Osna
brUck wurde der Rektor und Di akonus Kohlmann aus Werder a. d. Havel nach 
Homberg berufen. An die Stelle des verstorbenen Muller trat der ordentliche 
Lehrer Willi g, der bisher am Seminar in Eckern fOrde tatig gewesen war. Hier 
zeigt sich, daG bei den Seminarlehrkraften eine erhebliche Fluktuation herrsch
te. Es war sicherlich nicht zum Nachteil der Homberger Anstalt , daB in ihr 
Leh rkrafte aus den verschiedensten Te ilen PreuBens wirkten, das damal, 
tHichen- und bevolkerungsmaBig der groBte deutsche Staat war. Dadurch 
wurde das Homberger Seminar vom EinfluB provi nzieller Enge befre it , der in 
kurhessischer Zeit bestanden hatte. 

DaB allerd ings zu Beginn der I 880er Jahre an der Anstah nicht alles zum 
besten stand, beleuchtet die Eingabe der Seminarlehrer Zanger, Riedel und 
Hesse, in der sie urn die Untersuchung der Verhaltnisse des Seminars baten und 
ihre Versetzung beantragten. Ihre Beschwerden richteten sich vor allem gegen 
den Seminardirektor Doemich, der seinen Leitungsaufgabe n nicht mehr ge
wachsen sei. D ieser habe einige Lehrer begunsti gt und andere benachteiligt, 
die Einhaltung des Unterrichtspl ans nicht Uberwacht, die Ubungsschule ver
nachlassigt und vor allem keine Autoritat bei den Seminari sten. So waren diese 
bei der Sedanfeier nicht zur weiteren Beteiligung am Festzug bereit gewesen 
und hatten damit den Di rektor vor der Homberger BUrgerschaft brUskiert . Im 
Herbst 1880 habe das von Doemich ausgesprochene Verbot e ines Fackelzuges 
den sofortigen Auszug von ca. 90 Mmll1 l11 it Fa/me. Fackelll und Musikchor zur 
Folge gehabt. AuBerdem hatten die Seminaristen dem Direktor wiederhoh die 
KartoffelllllachgewOIfell und in dessen Stunden viele M aikafer tliegen lassen. 
Straffrei sei ein Seminari st geblieben, der Doemich Vllsinn zugerufen und sich 
dann gesetzt habe. Die Folge dieses Verhaltens sei, daB der Direktor Uberall in 
Hornberg rnit N ichtachtung behandelt werde, was auch die Spitzen der hiesi
gen Behorden ihm gegenUber demonstrierten. Besonders lasteten die be
schwerdefUhrenden Lehrer Doernich an, den Vorfa llen auf einern Seminaraus
flug nach Frielendorf nicht nachgegangen zu sein. Dort hatten sich die Semina
risten betrunken, in Gegenwart von Lehrern die Wirtschafterin pOllssiert, auf 
der RUckfahrt im Zug einen wUsten Larm gemacht und mit brennenden Zigar
ren an die Fenster der Hotelwagen geleuchtet. 

Nach Auffassung des Prov inzialschulkollegiums beruhte das gespannte Ver
hiihnis zwischen Doemich und einigen Seminarlehrern auf Differenzen, die 
sich aus der Reorgani sation der Praparandenschule ergeben hatten. Der sehr 
bitteren Kritik der Lehrer Zanger, Riedel und Hesse konne man nicht nachge
hen, wei I die Tatsachen, auf denen sie beruhen, mehrere J ahre zurUckliegen 
und die Zeugen liingst nicht mehr in Homberg seien. AuBerdem wolle Doe
mich noch im Laufe dieses Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollende, 
seine Pensionierung beantragen. Man konne diesen EntschluB nur begrU Ben, 
weil Doemich nicht mehr die zur Leitung einer groBen Anstalt erforderliche 
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Energie besitze. Die Verselzung der Lehrer Zanger. Riedel und Hesse sei nOlig. 
weil durch ihr Auflrelen die dem Direklor gebUhrende AUloriUH schwer gel il
len habe. 

Angesichls dieser Zuslllnde beauftragte das Kultusmini sterium den Gehei
men Oberregierungsral Dr. Schneider umgehend mit der Revision des Hom
berger Seminars. In seinem Berichl vom 7. Dezember 1883 hieB es. der 
Unterrichl in den beiden Kursen werde lehrplanmiiBig und gewissenhafl erteill. 
Von den 178 Seminaristen seien 101 in dem neuen und 77 in dem alIen 
Gebiiude untergebrachl. Allerdings seien die Wohnzimmer und der Schl afsaal 
nicht aufgeraumt gewesen, wofUr der damaiige Inspizient, Seminarlehrer 
Riedel, oder die Inspeklion Uberhaupl veranlwortlich sei. Der Direklor habe 
erkliirt , daB er gerade von den en, die ihn als zu milde und unsicher bezeichne
ten, im entscheidenen Augenblick im Stich gelassen werde. Dieser sei ein 
auBerordenllich pflichllreuer und kenntni sreicher Mann, der se inen DienSI 
vom frUhesten Morgen bis zum spaten Abend verrichle. Dabei habe es ihm 
allerdings am Geschick gefehlt , das Lehrerkollegium von zwolf Personen 
zusammenzuhalten. AuBerhalb der Anstalt slehende Person en wie Lehrer der 
Stadlschule und der Taubstummenanslalt hall en diese Di ffe renzen fUr sich 
ausgenutzl. Die Lehrer Zanger, Riedel und Hesse hallen den groBlen Antei I an 
den Zerwurfnissen. von denen der erstere bereits an das Seminar in Usingen 
verselzl worden sei. Auch die Verselzung des Riedel. der an den gehassigen 
Zeilungsartikeln mitgewirkt habe, sei erforderlich. Bei Hesse genUge dagegen 
ein scharfer Verweis. 

Diesen Empfehlungen schloB sich das Kultusministerium an. Nach Doe
michs Pensionierung wurde umgehend der I. Lehrer am Seminar fUr Stadt
schulen zu Berlin, Dr. Albert OllO, zum neuen Seminardireklor in Homberg 
beru fe n. Er war im l ahre 184 1 geboren und halle die zweile lheologische 
PrUfung und das Examen fUr das hohere Lehraml abgelegl. Folgender Stun
denplan wurde nun fUr die Seminarklassen verbindlich : 

Monlag s 
7- 8 
8- 9 
9- 10 

10- 11 
11 -12 
13- 14 
14-1 5 
15-1 6 

I. Seminarklasse 

Religion 
Geschichte 
Orgel 
frei 
Deulsch 
Latein 
Zeichnen 
Chorgesang 

Dienstags 
7- 8 Rechnen 
8- 9 Orgel 
9- 10 frei 

10- 11 frei 
I 1-1 2 Gesang 
13-14 Geigen 
14-15 Geigen 
15-16 Geographie 

2. Seminarklasse 

Katechismus 
Religion 
Deutsch 
Zeichnen 
Zeichnen 
Latein 
Lalein 
Chorgesang 

Nalurkunde 
Padagogik 
DeUlsch 
Geschichte 
Geographie 
frei 
Orgel 
Turnen 

3. Seminarklasse 

Raumleh re 
Harmonielehre 
Physik 
Religion 
Deutsch 
Schreiben 
Geigen 
Latein 

Piidagogik 
Reli gion 
Deulsch 
Zeich nen 
Zeichnen 
frei 
frei 
Latein 
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I. Seminarklasse 

Mittwoc hs 
7- 8 
8- 9 
9- 10 

10- 1 I 
I I - I 2 

~adagog ik 
lJbungsschule 
Ubungsschule 
Turnlehre 
Naturkunde 

2. Seminark lasse 

Bibl. Geschichte 
Physik 
Rechnen 
Deutsch 
Harmonielehre 

Nachm inags haben alle Klassen frei. 

Do nn e r s tag s 
7- 8 Reli gion Katechismus 
8- 9 Deutsch Deutsch 
9-1 0 Deutsch Rechnen 

10- 1 I frei Padagogik 
11 - 12 Geigen Klavier 
13- 14 frei Schreiben 
14- 15 frei Turnen 
15- 16 Chorgesang Chorgesang 

Fre it ag s 

7- 8 Rechnen Naturbeschreibung 
8- 9 frei Rechnen 
9- 10 frei Deutsch 

10- 11 frei Geschichte 
11-1 2 Deutsch Geographie 
13-14 Late in Latein 
14- 15 Latein Latein 
15- 16 Turnen Orgel 

So nn a be nd s 

7- 8 Padagogik Bibl. Geschichte 
8- 9 Ubungsschule Physik 
9-10 Raumlehre frei 

10- 11 Padagog ik Rechnen 
11 -12 Naturkunde Kl avier 
Nachminags haben alle Klassen frei. 

3. Seminarklasse 

Rechnen 
Geographie 
Gesang 
Geschichte 
Geigen 

Rechnen 
Religion 
Physik 
Deutsch 
Schreiben 
Klavier 
frei 
Naturbeschreibung 

Padagogik 
Reli gion 
Deutsch 
Raumlehre 
Geigen, Kl avier 
frei 
Orgel 
Schreiben 

Rechnen 
Geographie 
Geschichte 
Deutsch 
Latein 

Nach diesem Plan hane die oberste Klasse wochentl ich 33, die mittlere 40 
und die unterste 38 Stunden. Schwerpunkte waren die Facher Deutsch, Religi
on, Rechnen und Musik. Padagogik und Latein wurden in alien Klassenstufen 
unterrichtet. Verhaltni smaBig bescheiden fielen der Turnunterricht und die 
Tati gkeit in der Ubungsschule aus. 

Seminardirektor Dr. Ono wird in den Akten als akti ve und kenntnisreiche 
Personlichkeit beschrieben. Er erreichte zahlreiche bauliche Verbesserungen 
der Anstalt und ihres Inventars, wozu auch die Erweiterung der Aulaorgel 
gehorte. In den neuen Seminarlehrern Meister aus Quedlinburg und Wagner 

134 



aus Wunstorf gewann er fiihige Padagogen fur sein Seminar, das sich in der 
Effizienz und Frequenz immer mehr steigerte. Am 30. April 1885 feierte 
Musikdirektor Dr. Volckmar sein 50-jahriges DienstjubiIaum, zu dem ihm der 
Kronenorden Ill. Klasse und ein Ehrengeschenk uberreicht wurden . Dem 
Festkomitee gehorten Personlichkeiten wie der Berliner Hofprediger Dr. 
FrommeFl, der Weimarer Hoforganist Gottschalg und der Homberger Landrat 
von Gehren an. Nur weni g spater beging das Seminar in einem Festakt den 50. 
lahrestag seiner Verlegung von Kassel in die Efzestadt. wobei an die Hom
berger Synode von 1526 erinnert wurde. So ist der in unseren Akten gegebene 
Ausblick auf das Wirken des Homberger Seminars verhaltni smaBig versohn
lich. Noch vie le Schu lergenerationen sollten hier ausgebildet werden, bi s die 
Anstalt 1925 fUr immer ihre Pforten schloB. 

Das Lehrerseminar in Schliichlern 

Damber liegen in der Repositur des Kultusmini steriums eine Akte betr. den 
Etat der Anstalt Wr 1868- 1908" und drei Akten zu ihrer Struktur, der Organi 
sation und den Personalia aus den lahren 1867- 188723 vor. Wie schon erwahnt, 
war in kurhessischer Zeit das Seminar in SchlUchtern Wr die evangeli schen 
Schu len in Oberhessen. Hanau und in den Kreisen Hunfeld und Fulda zustan
dig, woran nach 1866 die preuBische Admin istration festhielt . Auch in der 
SchlUchterner Anstalt gehorte die Versetzung einiger theologisch ausgebi ldeter 
Seminarlehrer, Z. B. des Gabriel, auf Pfarrstellen zu den ersten MaBnahmen der 
neuen Schu lverwaltung. Man wollte damit der "e in seitigen kirchlichen und 
politi schen Richtung" entgegenwirken und auBerdem zunehmend auf semina
risti sch geschulte Lehrer zurUckgreifen, die chef dazll geeignet schienen, das 
theoretisch Erlernte praktisch umzusetzen. Dem Seminarlehrer Gabriel wurde 
angelastet, in seiner an laBlich des Geburtstags des preuBi schen Konigs gehal
tenen Festrede diesen Tag als eillen Trauertag!iir Hessell be::.eichllet::'1-I haben. 
Bei dem inneren AnschluB Kurhessens an den preuBi schen Gesamtstaat miisse 
vor allem die Schule mit wirken. Lehrkrafte, die den SchUlern ein Beispiel der 
Abneigung gegen die gegenwartige Regierung geben. seien hier fehl am 
Pl atze. Man halte daher die EplIralioll (Reinigung) der kurhessischen Semina
re in politischer Hinsicht durchaus Wr geboten. 

Dieses Beispiel zeigt erneut, daB der Obergang Kurhessens an PreuBen 
keineswegs unproblemati sch war. Das belegt vor allem der sensible Bereich 
des Schul wesens. Aus den Schulern sollten Staatsburger werden , die si ch 
zunachst als PreuBen und dann erst al s Hessen Whiten. Auf die Stelle Gabriels 
wurde der Konrektor Marschall aus Bunzlau (Schlesien) berufen, der den 
MaBstaben des Kultusmini steriums in seiner beSOlll1ell el1 und warmen patrioli
schen Ha/fung entsprach. Kurz darauf wurde auch der Seminarlehrer Lorentz 
aus SchlUchtern entfernt, der die Erei gni sse des l ahres 1866 als se/llvere 
HeimslIchllllg gesehen hane. Ihm wurde die Pfarrei Heiligenrode bei Kassel 
ubertragen , was allerdings widerrufen wurde. weil der Kandidat Lohr, der 
Erzieher des altesten Sohnes Landgraf Friedrich Wilhelms von Hessen, daWr 
vorgesehen war. SchlieBlich verlieh man Lorentz die zweite Pfarrstelle in 
Witzenhausen, um ihn wenigstens finan ziell abzusichern . 

Im Gegensatz zu den Seminaren in Fu lda und Homberg fand die erste 
Revision des nun preuBischen Lehrerseminars Schluchtern erst im November 
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1870 slatt . Auch hier wurde die auBere Beschaffenheil als mangel hafl bezeich
nel. Die Anslah befand sich im Gebaude der ehemaligen Lateinschule, das 
keine ausreichenden Wohn- und Arbei lszimmer fiir die Zbglinge besaB. Nach 
Meinung des Rev isors war das Anslallsleben durch eine Hausordnung ange
messen geregell , fUr deren Einhallung der Direklor sorgle. Auch die Handha
bung der Disziplin bereilele keine groBen Schwierigkeilen. Wie in Homberg 
war die Bekbsligung der Seminarislen durch einen Komrakl mil dem Seminar
bkonomen geregeh. Das Seminar war fUr 60 bis 70 Zbglinge ei ngerichlel , die 
auf drei Klassen vetteih waren. Im laufenden Schuljahr 1870 belrug die 
Frequenz 68. Dem Lehrkbrper gehotten folgende Milglieder an: 

I. Direklor Slamm. Er war 69 lahre ah und sI and seil 1840 an der Spilze des 
Seminars. 

2. Musiklehrer Dav in, 48 lahre ah, seil 19 l ahren am Seminar angesle lh . 

3. Seminarlehrer Marschall, 32 lahre ah, seil 1868 am Seminar liiIig. 

4. Seminarlehrer LOIZ, 27 lahre all. Er umerrichlele vorher an der Lalein
schule in Schliichlern . 

5. Hilfslehrer Leimbach, 25 lahre ah, beschlifligl vor allem im Musik- und 
Turnunterricht . 

6. Hilfslehrer Deysenrolh, zur Zeil zum Milil lirdienSI ei ngelOgen. 

Die Unterrichtsinhaltc entsprachen im wesentlichen denen der beiden ande
ren Lehrerbildungsanstalten in Kurhessen. was zeigt, daB die Yam Kultusmini
slerium belriebene Vereinheillichung des Facherkanons schon Fottschrine ge
machl hane. Bemlingeh wurden lediglich die Lei slungen im deuIschen Sprach
unlerrichl und in Rechnen. Im Mai 1872 wurde die 4 . Lehrerslelle dem 
Seminar-Hilfslehrer Le imbach iibertragen, del' sich vor allem im Ausbau des 
Turnunterrichts Verdienste erworben hatte . Eine wichtige Vorau ssetzung fUr 
seine Ernennung war, daB er im Vorjahr die Prlifung pro sella/a el reClo ral11 
beslanden hane. Damil war er den akademisch gebildelen Lehrkrliflen oh ne 
Rekloralspriifung gleichgeslelh. 

Nach der aus Allers- und Krankhe ilsgriinden erfolglen Verselzung des Di
reklors Slamm in den Ruhesland wurde der Paslor Diaconus Sander aus 
Gronau a. d. Leine zu sei nem Nachfolgcr berufen. Fiir ihn hane sich seill 
richtiges Versttindl1is fiir die Ileue Gestaltung der vaterliindischen Verhiiltnisse 
lIIul die riickhaltlose H illgabe an diejelzige Regierung als vorteilhaft erwiesen. 
Hinzu kam, daB er im deuIsch-fran zosischen Krieg 187017 1 freiwillig als 
Feldgeisllicher fungierl hane. Aus dem erslen Elal, der in seiner Amlszeil fUr 
das Seminar in Schliichlern erslel h wurde, gehl hervor, daB er einen Umfang 
von 10850 Talern halle, wovon die Lehrerbesoldungen, Verwahungskoslen 
und Inslandhahung des Invenlars bestrinen werden muBlen. In den Elal waren 
auch die Kosl- und Schulgelder der Zoglinge ei nbelOgen worden . Wie andern
OllS wurde auch in Schliichlern der Elal hiiufig iiberschrinen, was zu langwie
rigen Verhandlungen mil dem Provin zialschulkollegium und dem KullUsmini
slerium wegen der Deckung fehlender Belrlige fiihrte . Wie in Homberg kam es 
in Schliichlern zur organischen Verbindung der Stadlschu le mil dem Seminar, 
wobei die Obungsschule als Klammer dienle. 
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Der Rev isionsbericht vom 18. November 1873 enthalt genauere Angaben 
Uber die bauliche Beschaffenheit der SchlUchterner Lehrerbi Idungsansta lt . Das 
Hauptgebiiude war Eigentum des hies igen Klosters und umfaBte auBer den 
Wohn-, Wirtschafts- und A rbeitsriiumen des Semi nars samtliche Schulzimmer 
des Progymnasiums und der Stadtschule. In Erwartung des bevorstehenden 
Umbaus waren a lle baulichen Veriinderungen in der letzten Zei t ausgesetzt 
worden. Vordring lich war die grUndliche Ausbesserung des auBeren Verputzes 
und der Treppen, FuBbOden, Fenster und Innenwande. Empfohlen wurde auch 
eine kUnstlerischere Behandlung des stattlichen Andachtsaales. der mit seiner 
weiBen Kalkfarbe und den niedrigen Fenstern keinen erhebenden Eindruck 
machte. Zwecks Erweiterung des Ansta ltsgebaudes strebte man den RUckkauf 
einiger fruher vam Kl oslerhof verauBerter Grundstiicke an. Die Anlage einer 
neuen Turnhalle in der sogenannten "Zehntscheuer" des Klosters ging der 
Vollendung entgegen. Positi v bemerkte der Revisor. daB schwere Strafen fast 
gar nieht verhangt warden seien . Zu beklagen sei indes bei den Seminarj sten 
ei n gewisser Mangel an Offenheit und Wahrheits- und EhrgefUhl. der seine 
Ursache ill dem eTlvas scheuel1 Charakler des VolkssUllllllles llnd ill de,. fasT 
ausnahmslosell Herkunft der Zoglinge mu gedriicklen. dill f ligen Verhiiltnissell 
habe. Ihrer Schwerfalligkeit und Unbeho lfe nheit stehe aber die Gewissenhaf
tigkeit des Arbeitens entgegen. Anders als in Fulda spUrte man im protestanti 
schen SchlUchtern nichts von den Auswirkungen des Kulturkampfes. Die 
SchUler besuchten aus eigenem Antrieb den Gottesdienst und nahmen d ie 
religiosen Anregungen des Anstaltslebens wahr. 

Auch in SchlUchtern wurde der Unterricht nach de m erwahnten Lehrplan 
vom 15. Oktober 1872 erteil!. GroBere Sorgen bere ite ten den Lehrern die 
SchUler der obersten Seminarklasse. die (/urchsc/1I1il1lich sC/ll vach begabr. ill 
(Ie r Hmulhabung der Sprache tmbeholfell IUU! ill de ,. Mathematik :.uriickge
bliebell silld. Im Gegensatz zu Homberg. wo Latein auf dem Lehrplan stand. 
wurde in Schltichtern Franzosisch unterrichtet. Der Revisor f.:i llte hier ein 
negati ves Urteil : Selbst begabterell Zoglillgell wird es ullendlich sc!nvel; s ich 
ill dell Geist de r f remden Sprache einigermafte ll zujilldell . Eine groBe Schat
tenseite sei der Mange l an ordentlichen Obungsschulen. Die hies ige Stad t
schule und die ei nklassige Landschule von Niederzell e rfUllten diese Funktion 
nur unzureichend. Im Lehrerkollegium herrsche eine erfreuliche Ei nigkeit der 
G rundansichten liber die unterrichtliche und die erzieherische Aufgabe des 
Seminars. In den regelmaBig veranstaltenen Lehrerkonferenzell seien wegen 
der Besprechung vieler organisatori scher und methodischer Fragen piidagogi
se he Themen nicht behandelt worden. 

Nach Aussage des Revisionsberichts verfUgte das Seminar Uber 20 Frei
tische fUr bedUrftige Seminaristen und vier Stipendien von je 25 Gulden fUr 
Zoglinge aus der Grafschaft Hanau. Zu den angenehmen Unterbrechungen des 
Schulalltags gehorten Kaisers Geburtstag, der Sedan tag (2. September) und 
Ausfh,ige in die engere und weitere Umgebung von Schli..ichtern. z. B. zur 
Steckelburg, dem StammschluB Ulrich von Huttens, und nach Bad BrUckenau. 

Nach RUckkehr des Seminarlehrers Marschall in seine schlesische Heimat 
wurde die Besetzung seiner vakanten Stelle akut. Die Wahl fiel auf den Lehrer 
Spengler von der hbheren BUrgerschule in Rotenburg/Fulda. dessen Werde
gang als zeitgenossisches Dokument der Lehrerbildung naher beleuchte t wer
den solI. Geborell in Bergshausen als Sohn eines Land wirts. besuchte er bis 
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zum 14. Lebensjahr die Schule seines Heimatortes. Dem Rat des Lehrers 
folgend. bestimmten ihn seine Eltern ZUI11 Lehrerberuf, fUr den seine MUller, 
ei ne Lehrerstochter. schon fruh eine Vorliebe in ihm geweckt hatte. Nach 
zwe ijahriger Vorbereitung wurde er in die Praparandenschule aufgenommen, 
von der er 1853 auf das Seminar zu Homberg iiberwechselte. Neben der 
Pr~iparation fUr die Lehrstunden beschaftigte er sich mit besonderer Vorliebe 
mit Werken der Klassiker aus der Seminarbibliothek. Nach dem Abgang aus 
Homberg nahm er eine Lehrerstelle an der hoheren Tochterschule in Roten
burg an. wo sich Rektor Jordan, ein wi ssenschaftl ich gebi ldeter und sehr 
bewanderter Schulmann. als ein vaterl icher Freund seiner annahm. Nach der 
Lektiire der bekanntesten lateinischen Schriftsteller erlernte er die Elemente 
der franzosischen Sprache und der Mathematik im Pri vatunterri cht . den ihm 
j unge. wissenschaftlich gebildete M anner erteilten. Dieser Unterricht und 
wei teres unverdrossenes und ununterbrochenes Lernen beflihigten ihn zur 
Ablegung der ReklOratsprlifung. 1870 wurden ihm der Lateinunterricht und 
die Re ligionslehre in der Mittelklasse und die Unterweisung im Schreiben. 
S ingen und in der deutschen Sprache in a lien Klassen ube'1ragen. Prak tische 
Erfahrungen konnte er du rch die Ausubung der Lokal schulinspektion in den 
Kirchspielen Bernhausen lInd Altmorschen gewinnen. 

Dieser Lebenslauf zeigt. wie groG der Stellenwert der autodidaktischen 
Bildung bei den damaligen Lehrkraften war. Man griff gem auf Bewerber 
zllriick, die sich neben dem Besuch der Pdiparandie lInd des Seminars privat 
we itergebildet hatten. 

Ein gr6Berer Verlust als der Weggang Marschalls war das Ausscheiden des 
Seminardirektors Sander. der ei nen Ruf an das Oberschul ko llegium im GroG
herzogtum Oldenburg annahm . Sein Nachfolger im Amt wurde der Gym
nasia llehrer Liebusch aus Quedlinburg. Er hatte wie sein Vorganger Theologie 
studiert und einige Jahre an den bekannten Francke'schen Anstahen in Halle" 
gewirkt. Wei tere Stat ionen sei nes Werdegangs waren das Schullehrerseminar 
in Bunzlau. das Hofpred igeramt in Muskau und schlieGli ch das Gymnasium in 
Quedlinburg. Wie seine Amtsvorganger ulllernahm er kurz nach Dienstantritt 
eine Informationsreise. die ihn nach Dillenburg fiihrte, wo er der Repetition der 
oberen Serninarklasse in der Geschichte der Piidagogik - es ging dabei urn das 
Leben und Wirken Pestalozzis - beiwohnte. In seiner Meinung. man durfe 
nicht in der memorialen Methode steckenbleiben. sondern miisse vielmehr die 
Erkenntnis der Zusammenhange fOrdern, befand er sich zwar im Einklang mit 
vielen damaligen Schulmiinnern. dennoch bestand der Seminarunterricht nach 
wie vor weitgehend aus mechanischen Gedachtnisiibungen. Da half es nichts. 
daB die "Allgemeinen Bestimmungen" von 1872 dieser Praxis eill ellergisches 
VelO zugerufelllumell. M an pfliicke in den Examina - so Liebllsch - gemach
lieh dell Priifimgskohl. aber die belreffelldell Ausdriicke. die o llfs Schollsle 
verbwulenell Stitze /lud ihre exacte Ort/lIImg silld keilleswegs ein Beweis fUr 
die geu'ollllelle Darste/lulIgskrajl des Scllii/ers. 

Dem Revisionsbericht vom 30. Juni 1876 ist zu entnehmen. daG das Projekt 
eines Um- und Erweiterungsbaus aus finanziellen Griinden nieht realisiert 
warden war. Solange dariiber nicht entschieden worden sei. k6nne das erhebli 
che Schaden aufweisende ahe Klostergebaude nicht ausgebessert werden. 
Dieser Stagnation stiinden allerdings zahlreiche positi ve Reformen des neuen 
Direktors gegeniiber wie die Inspekt ion des hauslichen Lebens der Seminari-
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sten dll rch alle Seminarlehrer. Inzwischen betrllg die Freqllenz der Anstalt 71 
SchUler, von den 23 in def oberen, 2 1 in def mittlercll und 27 in def umeren 
Klasse unterrichtet wurden. Damit lag Schliichtern in der Sehiilerzahl hinter 
Homberg und vor Fulda. Dank des padagogisehen Gesehieks des Direktors 
Liebllsch blieben dem Seminar in Sehliiehtern ahnliche Sehwierigkeiten \V ie 
die def Homberger Schwesteranstalt zur Zeil D oemichs erspart. 

DaG sieh das Sehliiehterner Seminar trotz des pltitzliehen Todes von Lie
buseh in den folgenden lahren weiterhin positi v ent \Vickelte. war dessen 
Naehfolger l ohannes Wieaeker zu verdanken. der zuvor als Rektor an der 
h6heren Biirgerschule in Hofgeismar gewirkt hatte. Er hatte seinerzeit die 
Leitung dieser Schule unter schwierigen Verhahnissen iibernommen und aus 
ihr eine prosperierende Anstalt gemaeht. Fiir ihn spraeh aueh. daB er fUr das 
Elementarlehraml im Seminar und fUr das hdhere Lehramt an del' Uni versitat 
ausgebildet war. was di e wenigsten Seminarlehrkriiftc aufweisen konnten. 

Wie sehr damals gespart wurde, zeigt sich am Beispiel des an Kaisers 
Geburtstag veranstalteten Festmahls, woran sieh die Seminarlehrer finanziell 
beteiligen sollten. Diese waren dazu aber nieht bereit. weil cs seit dem Beste
hen des Seminars - 1836 - stets Sine gewesen sei. daB del' Seminardirektor am 
Geburtstag des Landesherrn die Seminarlehrer zu einem Festmahl eingeladen, 
diesen aber dafiir keine Kosten auferlegt habe. Das Kultusministerium nahm 
daraut'hin se ine Anordnung zurtick. verlangte aber. daB der entsprcchcnde Titel 
des Elats nicht Uberschritten werden dtirfe. M il SpannaBnahmen des Fiskus' 
hing aueh die Erhohung des Kostge lds fUr die Zoglinge von jiihrlieh 90 auf 150 
Mark zusammen. M anche Vater wie der Gendarm Fiedler aus Schwarzenfels 
und der Lehrer Gonnermann aus Obermeiser nahmen das nicht widerspruchs
los hin und bezogen sich dabei auf die ihnen vom Seminar ausgehandigten 
Aufnahmeurkunden fUr ihre Sbhne. Sie hatten mit ihrer Beschwerde insofern 
Erfolg, als das erhohte Kostgeld nur von den seit Ostern 1879 in das Seminar 
eingetretenen Aspiranten erhoben werden sollte. 

Der Revisionsberieht vom 18. November 1879 belegt. daB - abgesehen von 
der unbefri edigenden auGeren Besehaffenheit - in ali en Bereiehen Erfolge 
erzielt warden wuren. Lediglich zwei Seminaristen, der eine wegen Diebstahl s 
und del' andere, weil er in einem Stl'eit mit seinen KlassenbrUdern zum M esser 
gegriffen hatte, waren aus der Anstalt entfernt worden. Inzwischen war die 
Frequenz des Seminars auf 91 Zbglinge gestiegen. von denen sich 16 im 
Externat befanden. Alien Lehrkriiften wurde das Zeugnis ausgestellt. daG sie 
ihr Ami treu und gewissenhaft verwalteten und in ausreichendem MaB padaga
gisehes Verstandnis und didaktisehes Gesehiek besaGen. 

Aus den 1880er l ahren nieGen die Naehriehten iiber das Seminar in 
Sehltiehtern in den Akten des Kultusministeriums reeht sparlieh. Erwahnens
wert si nd hier die Ein fUhrung eines speziellen Unterrichts in der Obstbaum
zucht. das Gesllch des Seminarlehrers Noack UI11 Versetzung an einen seiner 
Gesundheit mehr genehmen Ort. der Weggang des Hilfslehrers Reuber naeh 
Bremerhaven. die Dekorierung des Seminardirektors Wieacker mit dem Roten 
Adlerorden IV. Kl asse. die Proteste mehrerer Eltern gegen di e abermalige 
Erhohung des Kostgelds auf 2 10 Mark und die Berufung des Stadtorgan isten 
Lowe aus lever zum Seminarlehrer. 

In den hier vorgestellten Akten des Kultusministeri ums werden die AnHinge 
der preuGi sehen Volkssehullehrerbildung in Kurhcsscn beleuehtet. Diese 
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knUpfte an d ie Organisation der Lehrerbildung im Kurfii rstentum Hessen an, 
wo seit 1835 Seminare in Fulda, Homberg und Schllichtern bestanden. Gerade 
im sensiblen Bereich des Schul wesens zeigte sich, daB der Ubergang des 
Kurstaates an PreuBen nicht oh ne Bruch verlief, wurden doch mehrere der 
"althessischen" Richtung zuneigende Seminarlehrer auf Pfarrstellen versetzt. 
Mit der Versetzung vie ler Lehrer aus den altpreuBischen Provinzen an d ie 
kurhessischen Lehrerbildungsanstalten suchte die neue Administration hier 
Abhilfe zu schaffen. Diese auch in spateren l ahren geGbte Versetzungsprax is 
hane zur Folge, daB die besagten Seminare ihre provinzielle Enge verloren und 
in ihnen Erkenntn isse vermittelt wurden, d ie mancher Seminarlehrer aus seiner 
schlesischen oder brandenburgischen Heimat mitgebracht hane. Auch der von 
den Lehrkraften geforderte Besuch anderer Seminare, vornehmlich in den 
alten Provinzen, erweiterte ihr Gesichtsfeld. Auf der Grundlage der Regulati ve 
von 1854 und des Normal-Lehrplans von 1872 wurde e ine strikte Verei nheil
lichung des Unterrichls belrieben. Damil waren die Voraussetzungen fUr den 
syslemalischen Aufbau der Lehrerbildung geschaffen, der auf jeweils drei
jahrigen Praparandien und Seminaren beruhte. Dieses System. das auch 
den Praparandenanslalten staallichen Charakler verlieh, sollte bis zu r Errich
lung von Plidagog ischen Akademien im l ahre 1925 in PreuBen seine Geltung 
behalten. 
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