
Ein Beitrag zur Geschichte des Hersfelder 
Gymnasiums. 

(1632- 1704.) 
Von 

Phillpp Ha.fner. 

In dem Archiv des Staatlichen Gymnasiums in Hersfeld 
befindet sich ein Folioband, enthaltend die Leges Scholae 
Hers(e/dlmsis von 1633, sowie die Catalogi discipulnrwn vom 
Jahre 1632 bis zum Jahre 1704. FUr die Geschichte des 
Hersfelder Gymnasiums in dem Zeitraume von 1632- 1704 
ist dieses Album von hervorragendem Wert und bildet eine 
der wichtigsten Quellen, zumal da es zahlreiche auf die 
Schulgeschichte beziigliche Notizen enthalt. Es unterrichtet 
uns iiber Lehrer und Schiiler, iiber Lehrplane und Halls
ordnungen, iiber Versetzungen und PrOfungen. Auch fOr 
familiengeschichtliche F orschungen bieten die vielfach den 
Namen der Catalogi nachtraglich hinzugefiigten Bemerkungen 
eine schatzenswerte Fundgrube. 

I. Beschreibung des Albums. 
Der Band ist in Pergament gebunden, das alten Hand

schriften (kirchlichen Inhalts) entnommen ist. Auf der 
Vorderseite des Deckels ist zwischen den Zeilen der alten 
Handschrift geschrieben : . 

LEGES 
PRINCIPALIS 

SCH OUE . 
HERSFELDENSIS 

1633. 
CATALOGI 

DISCIPULORUM 
Anf der Riickseite, von der das Papier z. T. abgerissen ist, 
findet sich in der rechten unteren Ecke das Fragment einer 
Grabschrift fUr den Rektor Joh. Daniel Crug von dessen 
eigener Hand : 

Joh. Dan. Orugius 
Hassia 
Rei .. (els me genuit . .. . .. . 
Inspectorque (ui, verb . . .. . 

Epitaph. 
1. 

• 

(abgerissen) 
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Auf dem Titelblatt steht wieder: Leges principalis Sckola. 
Hersfeldensis. Dann folgt ein spater eingehefteter Bogen ' 
mit zwei Ansprachen von der Hand des Rektors Ende
mann (1738-1771), womit dieser die Verlesung der Schul
gesetze einzuleiten pflegte. 

Darauf beginnen die Leges studiosa. iU"entutis in ilhtstri 
sekola Hersfeldensi. Sie sind in lateinischer Sprache abgefailt 
und geschrieben von dem Rektor Piskator (seit 1632); da
neben steht eine deutsche Vbersetzung von derselben Hand 
bis S. 12, wo sie von dem Konrektor Hug fortgesetzt 
wird, der auch die Ordnung vnd gesetx. Von des Oeeonomi, 
Vnd seiner Convietom, oder Rostgenger Ampt Vnd befeleh, 
sowie die Geset.e der Stipendiaten Vnd Kostgenger geschrieben 
hat. Diese beiden letzteren Gesetze sind nur in deutscher 
Sprache abgefailt. 

Dahinter folgen noch zwei Ansprachen von der Hand 
des Rektors Endemann und nach sechs weiBen Blattern 
die Calalogi. 

Die Spracbe der Cataloyi ist durchweg die lateinische; 
die Namen sind mit vereinzelten Ausnahmen in lateinischer 
Schrift und, besonders in der ersten Halfte, mit lateinischen 
Endungen geschrieben. Die Orthographie der Eigennamen 
ist vielfach schwankend, z. B. Clebius und Klebius, Cleimius 
und Gleimius; zuweilen wechselt auch der deutsche Name 
mit dem latinisierten oder gracisierten ab, z. B. Han und 
Gallus, Neuwirt und Neoxenus, Kock und Coquus, Schueharlus 
und Sutorius. 

Die Cataloyi enthalten die Namen der Schiiler nach 
ihren Platzen, wie sie die Colloeatio post examen vemum und 
post examen auetumnal. ergeben hat. Besonders sorgfaltig 
sind die 7 ersten Cataloyi von Herbst 1632 bis Herbst 1634 
von der Hand des Rektors Piskator. Bei den Namen der 
Abgegangenen stebt der Grund des Abgangs, hinter den 
Verzeichnissen werden die Promoti und die NO'l,itii mit An
gabe der Aufnahmeklasse besonders aufgefUhrt. 

Zwischen dem Cataloyus post examen vernu", und dem 
Cat. post examen auctumnale 1633 ist eingeschaltet der von 
dem Rektor Piskator entworfene Lehrplan: 

Judicium Rectoris (ab examine veTrlo 1633) 
de methodo Leetionum instituenda et 

eonformanda 
Commu,n:t"catum cum dn. 

CoUegis 
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Von April 1634 werden auch die Namen der alumni illu 
strissimi principis, qui mensa seu, convictu l.m etc. angegeben. 

Seit dem im FrUhjahr 1635 erfolgten Tode des Rektors 
Piskator rUhren die Catalogi von dem Konrektor Hugius 
her. Hier beginnen auch die durch alle folgenden Cataiogi 
eingestreuten Notizen zur Geschichte der Schule. Die Ein
trage des Konrektors Hugius sind nicht ganz gleichmiHlig, 
bald genauer, bald weniger genau; die Novitii sind meist 
besonders aufgefUhrt mit Angabe ihres H eimatsortes, zuweilen 
sind sie aber auch nur zwischengeschrieben. 

Von Herbst 1651 an sind die Catalogi von dem K on
rektor Crug aufgestellt bis zum FrUhjahr 1653, wo die 
Tatigkeit des Rektors Crollius beginnt. Dieser gibt 11 U r 
Vor- und Zunamen, zuerst mit, spater ohne Angabe der 
Heimat ; die Novitii sind nicht besonders kenntlich gemacht, 
auch ist kein Abgang verzeichnet. Nach Crolls Erkrankung 
im J. 1658 sind die Gataiogi fUr das FrUhjahr 1659 und fUr 
1660 nachtraglich von dem Konrektor Crug aufgestellt 
(quantum assequi illos lJOtuit memoria); fUr 1661 sind nur die 
Ab- und Zugange verzeichnet. Mit Herbst 1662 beginnen 
dann wieder die Catalogi mit dem Rektorat Crugs, und zwar 
mit besonderer Angabe der Novitii, ihrer Heimat und viel
fach (zuletzt regelmaBig) auch ihres Vaters. Auch die Ab
gange sind bemerkt und zahlreiche Zusatze gemacht, aus 
denen der spatere Beruf der Schlller zu erkennen ist. Seinen 
letzten Ca/alog'/)J 85. ab anllo 1662 ad Alln. 1704 in vere 
bat Crug nicht mehr vollenden kOqnen; er starb am 1. 
April 1704. 

Die zwei letzten Calalogi sind V0 11 dem K onrektor G()bel 
geschrieben. 

Auf der inneren Seite des hinteren Deckels sind dann 
noch von Hugius' Hand die Beziige des K onrektors, der 
Collaboratores, des Collecto/' und des Pedellen verzeichnet,. 
wozu spater von Crug noch die Besoldung des Rektors 
binzugefugt worden ist. 

Die folgende Darstellung stiltzt sich, soweit nicht be
sondere Quellen angegeben sind, auf dieses Album. 

n. Geschichte des Hersfelder Gymnasiums von 
1632-1704 . 

Am 2. Juli 1570 hatte der Abt Michael in Hersfeld ein 
Padagogium gestiftet ' ), worin junge Leute zur Erhaltung 

t) Die Stiftungsurkunde ist herausgegeben von Eysell . Festprogramm, 
HersfeJd 1870, worin sich auch oach andere auI die GrUndung des 
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der wahren Religion und christlicher FrOmmigkeit, zur 
rechten R eg ierung des Staates und zur Forderung der' 
menschlichen Gese1lschaft herangebildet werden s01lten; die 
J ugend, die berufen war, dereinst an die Spitze van Staat 
und Kirche zu treten, saUte hier aus der reinsten Que1le 
schopfen, Vor a1lem s01lte in der neuen Schule die wahre 
Religion und die Liebe zur FrOmmigkeit nach den pro
phetischen und apostolischen Bachern der heiL Schrift schlicht ' 
und ohne die Tanche menschlicher Satzungen und ohne 
Sophistik (simpliciter absque rueo hwnanarum Traditio nu", 
atque sine Sophistical gelehrt werden, AIs weitere Unter
richtsgegensta nde bestimmte der Abt die Facher des Tri
viums, Grammatik, Dialektik, Rhetorik nach dem Fassungs
vermOgen der J ugend (pro captu Iu"e"tutis), wozu noch bei 
geniigender Fahigkeit die griechische und, wenn mOglich, 
die hebraische Sprache hinznkommen soUten, AuBerdem 
fiig te er noch Musik und Mathematik hinzu als notwendige 
Mittel zu menschlicher Bild.mg. Diese in der Stiftungsur
kunde des Abtes Michael niedergelegten Grundzilge der 
Lehrverfassung hatten, wie es scheint, ihr Vorbild in dem 
auf Melanchthon zurackgehenden Schulplan der Narnberger 
Schule van 1526 und in den Einrichtungen der sachsischen 
Fiirstenschulen, die 1543 gegriindet warden waren. 

Der Unterricht sollte nach dem Willen des Abtes in 
die H ande frommer und a\lseitig gebildeter Lehrer (Praecep
tores cum pi; twn undequaque docti) va n ausgezeichnetem 
Charakter gelegt werden, die befahigt waren, die ange
borenen Gaben der Zoglinge zu entwickeln und die ihnen 
innewohnenden Funken zu entfachen. Urn aber dieser Auf
gabe gerecht werden zu kOnnen, soli ten die Lehrer eine 
anstandige und ihrem Stande angemessene Besoldung (sala
,ium honesturn et suae dignilati QC statui conveniens) erhalten. 
Zu diesem Zweck und zum Unterhalt va n 20 Alumnen be
stimmte der Abt die Zinsen van einem Kapital von 40000 
Gulden aus dem Abts-VermOgen ' ). Aullerdem iibenvies er 
der Schule das an.. der Ostseite der Stadt gelegene Barfuller-

Gymnasiums bezUgliche Aktenstiicke finden (au6eedem mit geringen Ab· 
weichungen abgedruckt bei Winkelmann, Deschreibung dee hcssisehen 
FiirstentUmce IV S. 468). 

1) "uff hie uiernig touaenbt gulbcn mert~ uon benen giittcrn, 9\enll)en 
DnM 3inbe:11 hie aUnt I~eil nicbt Dornembticb DUIlt Corpore unnht Q;igcl1l~lIntb 
unaerll Stiffts ge~ort l)abel1, Sonbern de peculio nostro q~asi Castrensi, 
hab Dnaer nccbftcr uorfal)r <»ottfeliger gebed)tnu9 onbt mir, 91Ull Don Dielen 
8a~rcn an onser 'l3erfo~n onnb! jtanb! bet)b, fmnbt ,,[pnrt Ollb! !nfnmmen. 
9c~altel1n" (aus der Dotations-Urkunde). 
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k!oster. Funf Lehrer wurden von ihm berufen, die unter 
der Kanzlei des Abtes standen und eine feste Besoldung 
bezogen. 

Die neue Schu!e bestand in der ihr vom Abte Michae! 
gegebenen Verfassung bis zum F ebruar des J ahres 1629, wo 
der durch Kaiserlichen ErlaB vom 17. Oktober 1628 mit der 
Administration des S tiftes Hersfeld im Namen des Erzher
zogs Leopo!d Wilhelm beauftragte Abt von Fulda, Johann 
Bemhard Schenck zu Schweinsberg, seinen Einzug in Hers
fe!cl hie!t, Pfarrer und Lehrer absetzte und das Gymnasium 
der Societas Jesu ubergab. Nachdem jedoch im J. 1631 
Hersfeld durch den Landgrafen Wilhelm von H essen wieder
gewonnen war, wurden die alten Ordnungen wieder hergestellt 
und die fruheren Lehrer zuruckgerufen I). Dor Rektor 
D. H einrich Wetzel aber, der seit 1620 die Schule geleitet 
hatte, starb schon bald darauf am 19. Juni 1632, und nun 
wurde von dem Landgrafen aus dem dama!s von hessischen 
Truppen besetzten Fulda ein neuer R ektor berufen, J o hannes 
Piskator, ein Oberpfalzer (Narisco ·Palatinus, wie er sich im 
Album nennt), der im Oktober des Jahres (post examen 
auctumnale) sein Amt antrat und sofort daran ging, eine 
Reorganisation der Anstalt im Sinne ihres Stifters durch
zufuhren. Die von ihm der Schule gegebene Lehrverfassung 
hat im groJ3en und ganzen wahrend des ganzen 17. Jahr
hunderts sich behauptet; die von ihm aufgestellten Gesetze 
aber fur Schuler (Leges studiosae juventutis in illustn schola 
Hersfeldensi) von 1633 und fur Lehrer (Leges scholae Her.
feldensis) von 1634 sind bis zum U ntergang des hessischen 
Staates im J ahre 1806 in Geltung geblieben ' ). 

Leider wurde die Entwicklung der Schule schon nach 
kurzer Zeit wieder unterbrochen. AIs im Oktober 1634 
die Kroaten und andere kaiserliche VOlker Hersfeld und 
sein Gebiet uberschwemmten, JOste si ch das Gymnasium 
auf, die Lehrer flohen grOJ3tenteils nach Kassel, der Rektor 
Piskator selbst starb im Fruhjahr 1635; er wurde in der 
Stiftskirche begraben S). Erst im Anfang des Jahres 1636 
kehrten die Lehrer zuruck und nahmen ihren ordnungs
maJ3igen Unterricht wieder auf; wegen der geringen Zahl 
der Schuler wurden ab er nur 2 Klassen eingerichtet. Die 

I) Leddcrhosc, Jurium Hassiae principum in abb. Hersl. etc. S. 110 fI. 
2) N Deh im Jahre 1787 wurden die L eges 8cltolae HC1's/eldensis 

ausweisJi ch einer Bemerkung auf einer erhaltenen Abschrift dem Colla
borator Kraushaar zur Nachachtung mitgetcilt. 

3) Seinen Grabstein hat W. Mfinscher oDeh gesehen. (Schriftl iche 
Notiz in dcssen Handausgabc des Hersf. 11rogr. IES6 aut deT Bibliothek.) 
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Stelle des Rektors wurde bei der U nsicherheit der Ver
haltnisse und vielleicht auch infolge der Zerriiltung der Fi
nanzen nicht besetzt, seine Geschafte wurden von dem K on
rektor Balthasar Hugius wahrgenommen, Schon im Februar 
1637 erschienen aufs neue die Kroaten, verwiisteten das 
Land und brandschatzten die Stadt, Wiederum wurde das 
Gymnasium geschlossen und erst im J uni mit 12 Schiilern, 
samtlich aus Hersfeld, wieder eroffnet, Noch einmal mull 
cine Unterbrechung des Unterrichts eingetreten sein, als 
im Sommer 1640 Piccolomini von Vacha aus ilber Friedewald 
und Hersfeld nach Homberg und Fritzlar 109 '); wenn sich 
darilber in dem Album auch keine ausdriickliche Angahe 
findet, so mull man es doch aus fOlgender Notiz zum Jahre 
1640 schliellen: Posl exa1l1en auctunmale, pallia ti 1I1ililibus 
1'epurgala el praeceploribus Carsellis re Versis nU1l1erus disci
pulorum aliquanlo diminul1ls filii, Die Schiilerzahl, die im 
H erbst 1634 vor dem Einfall der Kroaten 64 betragen 
hatte, sank im Herbst 1639 auf 8 und im Jahre 1642 sogar 
auf 7 herab '); erst von 1644 an fing sie an, si ch wieder lang
sam zu heben, so dall im Jahre 1651 der Konrektor J oh, 
Daniel Crug, der nah dem 'lode des K on rektors Hugius in 
dessen Stelle berufen worden war und die Leitung der 
Schule iibernahm, bei einer Zahl von 41 Schiilern statt der 
bisherigen 2 wieder 4 Klassen einrichten konnte, 

Die Stelle des Rektors war zunachst noch unbesetzt 
geblieben, Erst im Jahre 1653 wurde als solcher der Dekan 
des Stiftes zu R oten burg, J 0 h ann e s C r 0 lli us, berufen, 
dem auch, wie schon den Rektoren Wetzel und Piskator, 
die geistliche lnspektur iiber die Kirchen des nunmehrigen 
(seit 1648) Filrstentums H ersfeld ilbertragen wurde. lm 
Herbst 1653 trat er sein Amt in Hersfeld an; er erkrankte 
aber im Sommer 1658, und da er keine Aussicht auf Wieder
herstellung hatte, legte er schlielllich im Sommer 1662 sein 
Amt nieder und starb schon im Oktober desselben Jahres '). 

N ach seinem Abgange wurde der bisherige Konrektor 

1) Rommel , Geschichte von Hess~ll VIn S. 588. 
i) Notiz zu 1639: Dijcipu/ormn modo ob ]!art£s sCEvit£am et jJes ti

fene litis aliquot amW8 [J1"afsa1lt1"S £nclemtnt£am, ad paucos admodum 
l"edactu8 ... Jm So mm er 1635 wiitete die Pest besonders heftig: nach 
dem Kirchenbu chc wurden van ihr in dee Zeit VOUl 20. August bis zum 
3. Oktober 425 Menschen dahingerafft. 

9) Croll war geboren in Marburg im Sept. 1599 , wurde l629 Rektor 
an dcr Schule in Eschwege, 1634 Dekan und Hofprediger zu Rotenburg. 
(Strieder, Grundlagc zn einer Hess . Gelehrten u. Schriftsteller Gcsch iehte n 
S, 427,) 

, 
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J o hann Dani e l C rug zu seinem Nachfolger berufen 1) . 

Dieser hatte selbst das H ersfelder Gy mnasium von 1633-1637 
besucht, in welcher Zeit sein Vater Thomas Crug als 4. Lehrer 
daran wirkte, und war dann mit diesem nach Kassel liber
gesiedelt, wo er nach Absolvierung des Padagogiums an der 
U niversita t immatrikuliert wurde (1640 S ept. 12). Nach 
einem Aufenthalt in Groningen und R eisen durch Holland 
bekleidete er in K illn die Stelle eines Informators und wurde 
von dort im S ommer 1651 als K onrektor an das Gymnasium 
in Hersfeld berufen. Hier ubem ahm er zugleich, da noch 
kein R ektor em annt war, die Leitung der Schule bis ?ur 
Berufung des R ektors Croll (1653) und dann wieder, nach
dem dieser im Sommer 1658 erkrankt war, bis er im S ommer 
1662 nach Crolls Abdankung in dessen S telle als Rektor 
und Geistlicher Inspektor eintrat. 

Im O ktober 1662 wurde J oh. Daniel Crug von dem 
Superintendenten Hutterodt in sein Amt als Inspektor der 
Kirchen ,Ies Flirstentums H ersfeld und dann von dem 
Flirstlichen Rat W olff in sein S chulamt eingefuhrt, das ihm 
bald ein reiches Feld der Tatig keit eroffnete. 

Die Wunden, die der unheilvolle Krieg der Schule ge
schlagen hatte, waren noch nicht geheilt. Die Gebaude 
waren groJ3tenteils verwustet und z. T. verfallen, so daB fur 
die Alumnen keine U nterkunftsraume mehr vorhanden waren. 
Es war hauptsachlich Crugs Verdienst ' ), daJ3 auf Befehl 

1) Crug wat gcboren am 11. November 1625 zu Ruppershofen bei 
St. Goar, wo sein Vater damals Pfarrer war. (Strieder II S. 470). ADs 
eilligen Noti zen des Alh ums gewillnt man den Eindruck, aIs ob Crug die 
Abdankung seines Vorgiingers mi t einigcr Ungeduld crwartet habe. So, 
wcnn er eilllll:t1 bemerkt, da B der Rektor sehon 2 Jahre krank sei sine 
8pe 1'estitutionis uud daB er (Crug) deshalb allein die hoiden erstcn 
Klassen ha be unterri chten mLissen, oder wenn er schreibt, daB er die von 
dem Hektor nicht fo rt.geWhrten Catalogi nnchtrllglich aufgest~llt habe, 
und dann hinzugeftigt: tandem aO. 1662 rector declaratus. Oberhaupt 
scheint Crugs Verh iiltnis zu seinem Vorgiinger nicht das beste gewesen 
zu sein , wie man aus folgender Notiz schlieBen kann. Zu dem Namen 
Justus Stirnius fi ndet sich in dem von Crng aufgestellten Catalogus 1653 
von der Hand des Rektors Croll die Bemerkung: absque consensu et 
testimonio abiit Jlf arpu1'gum, indignus et inep f.us ad lectiones publicas 
audiendas ; diese BemerkuDg versieht Crug mit einem N B . Duns Crollius 
inspector haec adjecit nod mit dem etwas boshaften Zusatz: jam metro
politanus apud B orkanos, D nus vero melts successor I nspector 0 1'olliu8 
hoc encomium ei dedit, uti manus ejlls testatm·. - Auffa llend ist auch, 
daB si ch keine Bemerkung liber Crolls Tod uDd Beerd igung tiDdet, wahrend 
bei alIen anderen Lehrern solche Angaben gemacht, meist sogar die Texte 
der Leichenpredigten angegeben werden. - Vielleicht war es eine Ent
tauschung fUr Crug gewesen, nIs CroU im Jahre 1603 zum Rektor be-

I lufen wurde. 
') me submississhne disciplin':te obse'rvall dae causa petente. 

• 
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des Landgrafen Wilhelm VI. im Jahre 1663 die Gebliudi> 
wenigstens notdiirftig wieder hergestellt wurden. Es stellte 
sich aber bald heraus, dall diese Herstellung nur als ein 
Notbehelf angesehen werden konnte; es bedurfte einer grund
lichen Erneuerung. Crug begab si ch daher mit dem Fiirstl. 
Rat Chr. Scheffer gegen Ende des Jahres 1687 zu dem ge
rade in Friedewald weilenden Landgrafen Karl, urn diesem 
uber den Zustand der alten Klostergebaude Bericht zu er
statten. Der Landgraf entschied daraufhin, dall das alte 
Kloster samt der Kirche abgebrochen und ein Neubau auf
gefuhrt werden solle, der sobald als mOglich in Angriff zu 
nehmen sei. Sofort nach dem Fruhjahrsexamen 1688, das 
deshalb schon am 8. Marz abgehalten wurde, begann man 
mit dem Abbruch, und am 11. Juni dess. J. k onnte in dem 
bisherigen (Tarten des Okonomen der Grundstein zu dem 
Neubau in feierlicher Weise gelegt werden. Nach einleiten
dem Gesang hielt der R ektor eine Rede, worauf der Rat 
Scheffer mit dem Steinmetzen in d ie Grube hinabstieg und 
eine Urkunde 1) uber den Vorgang in den Grundstein einliell; 
mit abermaligem Gesang schloB die Feier, worauf den An
wesenden (quorum intererat) eine Mall \Vein verehrt wurde. 
Am 29. Septbr. waren an der H alfte des Baues die Stein
metzarbeiten, am 2. November die Zimmermannsarbeiten 
vollendet, und im Jahre 1689 wurde der Bau soweit gefordert, 
dall vom 27. September an zwei Lehrzimmer benutzt werden 
konnten, wahrend bis dahin der Unterricht in der Wohnung 
des Rektors abgehalten word en war. Im Marz 1691 fand 
dann die feierliche Einweihung des Gebaudes statt, wobei 
2 ChOre auftraten, deren einer, die 7 Planeten darstellend, 
in einem von dem Rektor verfallten Preisgedichte den Land
grafen als den Sonnengott, der andere, in Gestalt der 9 Musen, 
als A polio verherrlichte '). 

In dem neuen SChulgebaude wurden 3 Auditorien ein
gerichtet, deren eins zu Prilfungen und besonderen Akten 
bestimmt war; aullerdem erhieltep darin der K onrektor, de .. 
Okonom und 20 Alumnen ihre Wohnung. Bis zum Jahre 
1825 ist dieser Bau fast unverandert geblieben; in diesem 
J ahre und spater nochmals 1865 und 1882 wurden U m
bezw. Erweiterungsbauten vorgenommen 3). Erst im Jahre 

1) Abgedruckt bei Winkelmann a. a. O. S. 471. 
t) Zugleich wurde dem Gymnasium die Bezeichnung Carol£nttm 

Hersfeldense beigelegt, die sich aber nicht eingeburgert hat. 
S) Vg!. Hafner, Geschichtc des Gymnasiums zu Hersfeld von 1817 

bis 187G (Hersl. Progr. von 1904) S. 7 u. 31. 
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1909 wurde ein neues Gymnasialgebaude in nachster Nllhe 
des alten errichtet und die beiden Fliigel des im J. 1691 
eingeweihten Baues abgetragen, wahrend der Hauptbau 
desselben hauptsachlich zu Lehrerwohnungen eingerichtet 
wurde. 

Durch sein Eintreten fUr einen geeigneten Neubau 
hatte sieh Crug ein groJiles Verdienst urn die Anstalt er
worben. Vberhaupt erfreute sich das Gymnasium unter 
seinem Rektorat einer Zeit der BlUte, wie schon die groBe 
Zahl der Schiiler beweist. Er war bis zu seinem T ode tatig. 
Nach dem FrUhjahrsexamen 1704 schrieb er noch in dem 
Album die Vberschrift zu seinem Catalogus 85, da entwand 
der Tod seiner Hand die Feder; er starb am 1. April 1704 
im 79. Lebensjahre, im 53. J ahre seiner Tatigkeit am Hers
felder Gymnasium, Rector Gymnasii meritissimlls, imo ipsa 
cani/ie venerandus, wie der Konrector Gobel in dem Album 
von ihm schreibt. 

Das Amt des Konrektors bekleidete von 1626-1651 
Joh. Balthasar Hugius, der seit 1610 dritter Lehrer 
gewesen war ') ; von 1634 bis zu seinem Tode (1651) lag 
ihm zugleich wahrend der stUrmischsten Zeit des Krieges 
die Leitung der Schule ob. Ihm folgte Joh. Daniel Crug 
und nachdem dieser 1662 Rektor geworden war, Mag. 
Georg Schimmelpfeng, der im Marz oder April 1597 
geboren war und seit 1617 die Universitat Marburg hesucht 
batte; seit 1626 war er 4., seit 1638 3. Lehrer gewesen '). 
Er starb am 12. Dezmber 1674, 77 Jahre und 9 Monate 
alt, Ulld wurde 7.ugleich mit seiner zwei Tage nach ihm 
verstorbenen Gemahlin in der Stiftskirche begraben '). In 
seine S telle wurd e nocb in dcmselben Jahre Mag: J oh. 
M a rt i n J 0 h r e n ius, ein Sohn des Metropolitans J oh. J oh
renius in Gudensberg, beruren, der aber wegen einer in 
Hersfeld herrschenden Seuche erst nach Ostern 1675 sein 
Amt antrat. Er starb am 28. April 1692') und hatte zum 
Nachfolger Lie. th. Dr. ph. Salomon Berthold 5) , der 

• 

1) Nach einer handschriftlichen Aufzcichnung in dor Gymn.-Bibliothek . 
• ) Ebcnda. 

! 

1 

• 

$) Notiz zum Jahre 1674 . I 
. ) Das bei Striedcr YIII, 71 angegebene Geburts jahr 1650 scheint 

nieht ri chtig zu se in , da J. schon 1662 April 17 in Marburg immalrikulicrt 
wurdc. Das Todesjahr 1701 ist falsch j J. starb 1692 April 28 (Notiz zu 1692). 

&) D. is t 1665 in Marburg aI s Sohn des Professors der Logik und 
Metaphysik Nikolaus B. geboren, trat 1674 in das dortige Padagogium 
nnd wurdc sehon am 4. April 16( 9 in Marburg immutrikuliert. (Vg!. 
S tricder I1 378.) Ph. Dr. nennt er s ieh in einem auf der Hersf. Gymnasial
.BibJ. befindlichen Stammbuche des spiiteren Rektors Mel. 

, 
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erst am 10. Dezember eingefOhrt wurde, aber scbon nach I) 
Jahren, am 12. April 1697 die Schule verliell, urn als Metro
politan und Pfarrer (in Ziegenbain) ins geistiicbe Amt iiber
zugeben, worauf Joh. Heinrich GObel aus Ziegenhain, 
bisber Rektor der Schule in Homberg, als Konrektor be
rufen und am 8. J uli eingefuhrt wurde. 

AIsKollaboratoren wirkten an dem Gymnasium T h 0 mas 
C ru g I), der Vater des Rektors, als 4. Lehrer von 1633-1637 
und nach ihm Joh. Wolffius von 1638 mit einer Unter
brechung von 1647-1649 bis zum Jabre 1658, wo er ent
lassen wurde. An seine Stelle trat Ern s t W i I h e I m We ill ') 
aus Hersfeld, Schiiler des Gymnasiums von 1641- 1647, als 
4., seit 1662 als 3. Lehrer; er starb am 8. November 1676. 
Hermann Philipp Crug'), ein jUngerer Bruder des 
Rektors, seit 1662 4. Lehrer, starb schon am 15. Februar 
1675, 40 Jahre all. Er wurde ersetzt durch Balthasar 
Wit c h t er, vorher Lehrer an der Schule zu Vac ha ; 1677 
(Febr.) wurde er 3. Lehrer') und starb 1710. In die 4. Stelle 
riickte ein K a rl Ta ss ius ' ) aus Hersfeld, SchUler des 
Gymnasiums vom Herbst 1657 bis Ostern 1666, und als 
dieser 1682 in ein Pfarramt eintrat, W i I bel m L imp e r g e r '), 
gleichfalls aus Hersfeld, Schiiler des Gymnasiums vom Herbst 
16;5 bis FrUhjahr 1663, bisher K onrektor in Detmold; er 
wurde am 31. Juli 1682 eingefiihrt. 

Ill. Die innere Verfassung des Gymnasiums. 

Die 8ehola prinC'ipalis oder Iltus/,is Schola Hers(eldensis stand 
unter der Oberaufsicht der obersten Stiftsbeamten (scliolac 
cura/ores), wahrend die spezielle Leitung in der Hand des 

1) Thomas Crug seit 1638 Lehrer, seit 1M3 Rektor des Padag. in 
Kassel. 

t} W. scheint vor seiner Berufung in Frankreich gewescn zu se in ; 
denn Rektor Crug schrcibt zu 1662, er habe ihn zweimlll e ingefUhrt, 
1. c um adveuiret ex Ga llia., 2. cum llromoveretur ad S. locum . 

• ) Geb . in Hersfeld 163<1 oder 1635 (Notiz zu 1675: obdormiit natus 
an. 40), Schillcr des Padagogiums in Kassel und an der dortigen Uni· 
versitat am 4 . September 165 1 jmmatrikuliert. 

f) W. wartete mit der MeJdung urn die S. Stellc nicht einmal bis 
zur Beisetzung seines Vorgrrngers. Crug berichtet den Tod des S. Lehrers 
Wei6 und fahrt dann fort: i]JBO mortis die Dn. Wiicltter tertii locum 
libello 8upplice alJUd IUuBtri88imwn et C01~8i8toriu,fn pett'it, et impetmvit. 

') In Marburg immatrikuliert 1666 Mai 21. 
6) Geb. in Hersfeld am 9. April 1G44 als Sohn des Kaufmanos 

Heinrich L .• studierte in Marburg (imm. LGGS Juni 15) und RinteIn. 
(Strieder VIIl 44). 
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Rektors oder GYlllllGsiarcha lag. Nach dem Anfall der Abtei 
.an Hessen-Kassel trat hierin il1sofern eine Anderung ein, 
als die Oberaufsicht auf das K onsistorium in K assel, die 
-Ortliche Verwaltung auf das aus dem furstlichen Oberamt
mann und dem R ektor bestehende Scholarchat ilberging ; 
·die innere Leitung blieb natilrlich auch jetzt dem Rektor 
vorbehalten. 

Der R ektor \Vie auch die ubrigen Lehrer wurden e ma1l
<lalo prillGipis von dem K onsistorium ernannt. S ie bezogen 
-cine feste Besoldung, und zwar der R ektor 308 Gulden, 
12 Viertel K orn nnd 10 Klafter H olz, daneben W ohnun g 
"nd Garten I), der K onrektor 238 Gulden, 4 Viertel K orn 
und filr H olz eine Geldentschadigung , sowie g Ieichfalls 
W ohnung und Garten, der 3. Lehrer 196 Gulden und, be
vor er eine W ohnun g erhielt, 18' /. Gulden fur H aus- und 
-Gartenzins, der 4. Lehrer 182 Gulden und spater auch 
W ohnung. Die S telle des o. Lehres gin g seit 1637 ein. 
Diese materielle S icherstellung ' ) tru g naturlich nicht weni g 
·dazll bei, da13 die Lehrer der H ersfelder Schule eine sehr 
vieI hOhere soziale S tellung einnahmen, als es im allgemeinen 
der Fall zu sein pflegte. Dnd daraus durfte es auch zu er
klllren sein, daB das Lehramt in H ersfeld als dauernder Be
ruf an gesehen wurde, wahrend es an den meisten Schulen 
jener Zeit nur als vorHlufige Versorgung gait und die Lehrer 
nur auf den Tag warteten, der ihnen die ErIOsung ex pul
vere seholastico und den E ingang in ein ruhigeres und ein
traglicheres P farramt bringen sollte '). In H ersfeld sind in 
·dem ganzen hier behandelten Zeitraume nur zwei Lehrer 
in ein Pfarramt ubergetreten, die ubrigen sind im Schulamt 
gestorben. Fur diese hohere soziale W ertung war van be
'sonderer Bedeutung auch der D mstand, daB seit 1620 die 
geistliche Inspektur uber die Kirchen der Abtei bezw. des 
F urstentums H ersfeld (seit 1673 nebst der ersten Stifts
predigerstelle) mit dem Rektorat verbunden war, wodurch 

I) AuDcrdem als Inspektor nnd 1. Stiftspredigcr an standiger Be
soldung aus dee Renterei : Hir 1 Hammel 1 RthJr. 8 alb., fUr L Fuder Heu 
4 Rthlr j in natura 5 Hahnc, 2 Ganse, 2 HUhner; aus der Fruchtschreiberei 
6 Vrtl. Korn, 9 Vrt! . Gerste, 1 VrU. 8 Metzen Dunkel , 5 Vrtl . Haler, 
2 Metzeu Erbsen, 1 Schock Stroh. (Steuerkataster der Sladt Hersfeld 
1747 in II Mein Hcimatland" 6, S. SS.) 

') .Man vergleichc mit der Besoldung dee Hersfelder Lehrcr die Bar
.bcsoldung dcr Lchrcr am l)adagogium in Kassel, die im Jahre 1600 fOr 
die betreffcndcn StCllCD 101, 74, 64 und &4 Gulden aufweist. (Rommel, 
Geschiehte von HesseD VI S. 041 Anm.) 

*) PauJsen, Gcschichte des gelebrtcn Untcrrichtswesens, Band I 
.S. 927, 362 f. 

• 

, 
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der Rektor neben dem FOrstlichen O beramtmann der hOchste 
Wiirdentrager des Furstentums wurde ' ). 

Die Einfiihrung des Rektors erfolgte im Auftrage 
des Konsistoriums durch den Oberamtmann, die des Kon
rektors und der Collaboratoren durch den Rektor in Gegen
wart des Oberamtmanns, der Geistlichen und der Literah. 
Nach der Einfuhrung fand eine Bewirtung der Anwesenden 
stat!; die Unterlassung derselben bei der EinfOhrung des 
Konrektors GObel (1697) wird als eine Ausnahme bezeichnet 
(NB. "011 tmctaballt",· convivio pia 1Il0re, sed ""icuique . . . 
abgerisse.n und unleserlich). 

Ihrer Herkunft nach waren alle Rektoren und Lehrer, 
mit Ausnahme des Rektors Piskator, Hessen od er H ersfelder. 

Samtliche Lehrer waren naturlich Theologen, wie ja 
iiberhaupt der Schuldienst selbst als Kirchendienst aufgefaBt 
wurde. Zu alien Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen, 
wie auch an den gewOhnlichen Mittwochs-Bettagen zieht 
die ganze Schule in Prozession in die Stiftskirche - (das 
Gymnasium gehOrte zur Stiftsgemeinde) - und wieder zu
rOck. Der Hebdomadarius, d. h. der diensthabende Lehrer, 
steUt die etwa fehlenden fest und fuhrt dann die Scholer 
aus der Anstalt ; vor dem Tore schlieJilen sich die Obrigen 
Lehrer an und zwar so, dall die magistn infe,'iores an der 
Seite, die s"periores hinterher gehen. In der Kirche selbst 
sollen Lehrer und Scholer sich eifrig am Gesang beteiligen 
und mit Andacht der Predigt folgen. N ach der ROckkehr 
in die Schule wird von dem Hebdomadarius die Predigt ab
gefragt, und die Schiiler, die sich in der Kirche oder auf 
dem Wege dahin und zuruck UngebOhrlichkeiten haben zu 
schulden kommen lassen , werden mit Worten od er auch 
mit Schliigen bestraft. Zu bestimmten Zeiten gehen auch 
Lehrer und Schiiler gemeinschaftlich zum hI. Abendmahl. 

Die Gesetze fOr di e Lehr e r sind von dem Rektor 
Piskator niedergelegt in den Leges ScllOlae Hersfeldensis allno 
Salutis MDCXXXIV ,'enovatae et cOllfirmatae, die nicht in 
das Album aufgenommen, aber in besonderer Abschrift er
halten sind. Sie umfassen I. Leges omn':"m Magistrorum 
communes, n. Leges Recto/is propriae, Ill. L eges hypodidasca-

1) Die Rangordnung war folgende: Oberamtmann (FtlrstJicher Rat), 
lospektor, Filrstl . Oberschulth(>is, Stadtpfarrer (Metropolitan und Diakonus), 
2. StiItsprtldiger, amtsfilhrende Burgermeister, [Heste Schoffen, Schij[fcn 
usw. (Vg!. Demmc, Nachrichten und Urkullden zur Chronik von Hers
fcld , II S. 211). Die Vereinigung van fnspcktue uod Rcktorat bestand 
his zum J. 1787, wo die gcistl . Inspektur dcm ersten Plarrer an dee 
Stadtkirche iihertragen wuede. 
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/01'''''' propriae. (Am SchluB: IlIsinllalae hae lcges el publice 
in 1}/eno conscs ... l}melectae 3. Martti 1634.) 

Diese Gesetze kOnnten, was die allgemeinen Gesichts
punkte betrifft, auch heute in jede Dienstanweisung auf
genom men werden. An die Spitze wird die Forderung 
gestellt, dall die Lehrer unausgesetzt ihr gaOles Streben 
darauf richten milssen, die ihnen anvertraute Jugend in 
k Orzester Zeit und mit der geringsten Belastigung ad ?I1.e- I 
diocrem pielatis hU11Ianitalisqlle cognitioncm hinzufOhren. Des-
halb wird von ihnen Gelcbrsamkcit und Fleill, sowie im 
amtlichen wie aulleramtlichen Leben ein tadelloses Verhalten 
gefordert und ihnen treue und pilnktliche Verrichtung ihres 
Dienstes und gewissenhafte AusfOhrung der von den Vor- I 

gesetzten erlassenen Anordnun gen zur Pllicht gemacht; auch 
sollen sie untereinander ein gutes kollegialisches Verhaltnis 
pllegcn. Der R ektor insbesondere soil sich durch Gelehrsam-
keit auszeichnen und durch ein humanes ernstes W csen seine 
AutoriUlt wahren ; den K ollegen soil e r in allen Tugenden mit 
gutem Beispiel vorangehen. Trefllich ist auch Punkt 4 der Leges 
R ectoris !}rop";ae : Hos (collegas) 1'1'0 laborwII sociis ac COllsor-
libus colilo, 'nOll pro mancipiis abutilor. Sed ne ipsi ut mancipia 
se tractari fi.ngan t, si i",pen"'" in R ector,," i/lis denegetur, vel 
R ector SUit'" o{fici"m ex legum prae.<cripto erga illos (aciat. 
Der Rektor ist fOr die ordnungsmallige Durchfiihrung des 
Unterrichts, wie auch fur die Aufrechterhaltung der Disziplin 
in erster Linie verantwortlich; er hat die Amtstatigkeit der 
anderen Lehrer zu oberwachen, die Lassigen zur Erfiillung 
ihrer Pllichten mit freundlicben Worten zu ermahn en und, 
wenn dies erfolg los sein sollte, der Aufsichtsbeborde anzu-
zeigen. - Da der Rektor zugleich Geistl. Inspektor ist , 
soil er in der R egel wochentlich nur 9 U nterrichtsstunden 
erteilen, nisi wbol'1tm ScilOwsticon,m multiludo plures imponat. 

IV. Das Unterrichtsverfahren. 

Das U nterrichtsverfahren ist von dem R ektor Piskator 
in seinem Judicium R ecloris de methodo lectionum inslituenda 
el con{ormanda ab examine verno 1633 1) festgestellt. Dieses 
erfabrt einige Erganzungen durch die oben erwahnten Leges 
von 1634 fur die Lehrer. 

In dem Judicium hatte Piskator seinen Lehrplan auf 3 
Klassen aufgebaut, suprema, media, infi.ma classis, aber schon 

' ) S. Beil.go. 

, 
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im Herbst desselben Jahres richtete er durch Teilung der 
infima eine 4. Klasse ein, in der Weise jedoch, dall 2 Klassen 
jedesmal in einem Lehrzimmer unterrichtet wurden. Diese 
Einteilung ist, nur mit einer U nterbrechung von 1636 bis 
1651, wo die infolge der Kriegsstiirme eingetretene Verringe
rung der Schiilerzahl eine Reduktion auf 2 Klassen not
wendig machte, spater unverandert geblieben. 

Das liel alles U nterrichts blieb, wie es schon in der 
Stiftungsurkunde des Abtes Michael ausgesprochen war, die 
Unterweisung in der wahren Religion, die Kenntnis der 
Sprachen, vor allem der lateinischen, und die Bekanntschaft 
mit den Wissenschaften (artes). Demgemalil sind Lehrgegen
stande Religion, Sprachen (Lateinisch, Griechisch und He
braisch), dazu Arithmetik und Musik. Aus der Beschaftigung 
mit den alten Autoren wurden zugleich die Sachkennt
nisse, philosophisches, historisches, antiquarisches usw. Wissen 
(erudilio) erworben. 

Von den Lehrern wird eine griindliche V orbereitung 
fur die Unterrichtsstunden gefordert, und der Unterricht son 
zielbewulilt auf den Lehrgegenstand gerichtet sein und sich 
dem Fassungsvermogen der Schiiler anpassen unter Ver
meidung aner nicht zur Sache geh()rigen Abschweifungen, 
die nur dazu geeignet sind, die Schiiler zu verwirren und 
die leit zu vertrOdeln; rationem denique tempo,.is brevitatisque 
summa", habento. 

Das Unterrichtsverfahren besteht im Vortragen, bezw. 
Vorexponieren und Abfragen bzw. Hersagen; es wendet sich 
also vorzugsweise an das Gedachtnis der Schiiler. In der 
einen Halfte der Stunde soli der Lehrer vorexponieren; diese 
Exposition sollen die Schiiler in ein besonderes Heft ein
tragen, ebenso auch die von dem Lehrer diktierten Dber
setzungen der vorgelegten Autoren. In der anderen Halfte 
der Stunde wird das Pensum der vorigen abgefragt oder 
hergesagt; und wenn auch wegen der gr()lIeren lahl der 
Schiiler nicht jeder alles hersagen kann, so sollen doch aus 
jeder Dekurie mehrere aufgerufen werden, besonders die
jenigen, die in dem Verdachte der Tragheit stehen. 

Der Lehrplan war durch das Judicium in folgender 
Weise festgestellt: 

1. Religion. 
In III (bzw. III und IV) wird der Katechismus in 

deutscher Sprache eingepragt, und zwar nur die Fragen 
(solae quaestiones). 

Zeitscbr. Bd. 06. 29 

• 
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In n gleicblalls der deutscbe Katechismus mit Erkla
rungen und SprOchen aus der h!. Schrift. 

In I der Katechismus in lateinischer Sprache mit Er
kHirungen und SprOchen, dazl' Erklarung der Confessio 
Augustana verbunden mit Lesung der Bibe!. 

Welcher Katechisrnus zu Grundc zu legen sei, war zu
erst zweifelhaft gelassen. In den Leges studiosae jllventutis 
von 1633 bieB es ursprunglicb in Lulileri ,:el allerius probali 
allthmis Calechismo: die Worte Lufheri bis authoris sind 

• 

. aber dann durchgestrichen. U nd wenn in den Leges von 
1634 "esagt wird : Ca leehesin noslram 011hodoxam proponllnlo, 
so kann bei den Beziehungen Hersfelds zu Hessen-Kassel 
damit nur der Hessicbe Landeskatechismus gemeint sein . 

2. Lateinis c h e Sprache. 
In III (bzw. III u. IV) werden Terenz, Ciceros Briefe 

und Catos Distichen gelesen und zwar in der Weise, da13 
sie ins Deutsche ubersetzt, die grammatischen Regeln daran 
geubt und die Phrasen, Sentenzen und Epitheta ausgezogen 
und gelernt werden. An Catos Distichen soil zugleich das 
Allgemeine der lateinischen Prosodie gelehrt werden. 

In n bildet die Lektore O vidius ex Ponto, woran neben 
der deutschen Dbersetzung Grammatik und Prosodie, sowie 
dichterische Phrasen und Epitheta zu uben sind. 

In II und I vereinigt werden Ciceros Reden und Vergil 
gelesen und an beiden das Bemerkenswerte aus Grammatik 
und Philologie geubt. Die deutsche Exposition hOrt bei 
diesen Autoren aul; nur fOr die inferiores soli Vergil noch 
deutsch erkHirt werdell. Daneben dient dann Cicero in 
erster Linie dem Unterricht in der Rhetorik, Vergil in der 
Synonymik und poetischen Phraseologie. 

III I allein wird vorgelegt Cicero de officiis, wovon eine 
Disposition des Inhalts gegeben und woraus das Bemerkens
werte aus der Grammatik und Philologie hervorgehoben 
werden soil, wahrend das Hauptgewicht auf die Aufstellung 
von Themafa Logica und DeclamalO1-ia gelegt wird. 

So finden wir hier wieder die Facher des Triviums, 
indem die Grammatik besonders der unteren (Ill. u. IV.) 
Klasse, die Rhetorik der n. und I., die Dialektik der I. zu
gewiesen wird. 

Griechische Sprache. 
In III (bzw. III u. IV) sollen die sonntaglichen Evan

gelien oder ein Spruch daraus aus dem Griechischen ins 
Lateinische uber.etzt und an ihnen die Deklinationen und 
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K onjugationen, sowie die allgemeine Akzentlebre geilbt 
werden. 

In II und I vcreini g t wird Isokrates ins Lateinische 
ilbertragen und damit die eingehendere Akzentlehre sowie 
die griechische Phraseologie verbunden. 

In I allein wird Theognis behandelt, der ins Lateinische 
ilbersetzt wird und zugleich die Fundgrube far die Auf
stellung g riecbischer Themata bilden sol1; auBerdem dient 
er dem U nterricht in der Prosodie und Synonymik. 

In beiden Sprachen sollen schriftliche Arbeiten in 
all en Klassen angefertigt werden und zwar domestica und 
eXlempomlia ; in den beiden oberen Klassen sollen auch Exer
zitien in gebundener R ede geschrieben werdeIi, diese sollen 
sich in II auf die H erstellung versetzter Verse beschranken. 
Diese schriftlichen Arbeiten sollen durcbweg der Imitation 
dienen, und es soil mit Strenge auf gute Latinitat und Gracitlit 
gehalten werden. Die sorgfaltige Verbesserung dieser Arbeiten 
wird mit besonderem Nachdruck geforrlert, ebenso eine aus
filbrliche Besprechung der Fehler non tacite, non perfuTlc
torie, sed diligenter, n011. superstitiose, sed clare, 'Ut audiant uni
versi, weil die Schiiler nur dadurch zu einer richtigen Kom
position angeleitet werden kOnnen, dall sie ihre Fehler ein
sehen lernen. 

Vberblicken wir noch einmal kurz diesen sprachlichen 
Lehrplan, so erkennen wir deutlich ·die 3 Seiten des Unter
richtsverfahrens, das Auswendiglernen der R egel (praecep
turn), die Einilbung der Regeln an den Schriftstellern 
(exemplum ) verbunden mit Unterweisung in P hraseologie, 
Synonymik USW., sowie mit Rhetorik und Dialektik, und 
endlich die Nutzbarmachung des durch praeceptum und 
exemplum Gelernten in der Nachbi ld ung lateinischer (und 
griechischer) Prosa und Poesie (imitatio). Diese letztere, 
die Nachahmung der alten Schriftsteller (zumal natilrlich 
der lateinischen ) ist das nachste Ziel des U nterrichts, dem 
die Aufgabe zufallt, dem Schiller d:e (besonders fUr den 
protestantischen Prediger erforderliche) Eloquenz zu eigen 
zu machen. Das ist auch der fUr die Auswahl der Schrift
steller ausschlaggehende Gesichtspunkt gewesen. Weit ent
fernt, eine Einfahrung in das Geistesleben und die Kultur 
des Altertums anzustreben, las man die Schriftsteller nur zu 
dem Zweck, urn aus ihnen die Sachen nnd Worte (,·es et 
,·.,·ba) fUr die Eloquenz zu gewinnen, und bevorzugte daher 
solche Autoren; die entweder fUr die rhetorische Bildung 
besonders geeignet waren oder durch ihren Sentenzenreich
turn eine Fundgrube fUr logische und deklamatorische The-

2!.P· 
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mata zu werden versprachen. Es ist noch durchaus der Lehr
plan der nach den Grundsatzen Melanchthons und Sturms 
eingerichteten Schule des Reformationszeitalters 1). Ra
tichius'che oder Comenius'sche Ideen halten darin noch kei
nen Eingang gefunden; ja man ist fast geneigt, die War
nung vor Abschweifungen in den Leges (digressionibus nihil 
ad rem pertinentibus, et "aeierOl', quibus obruallt discentes et 
tempus fallnnt ) als eine bewuJ3te Abwehr gegen die neue 
Richtung aufzufassen. 

Dieser ganzen Auffassung entsprach auch die Gering
schatzung der deutschen Sprache, deren Gebrauch im U nter
richt mOglichst eingeschrankt werden soli. (In explicatione a,,
torum non omnc tempus in puerili et 'l'eutonica e:Lpositione 0012, 
s"munto. ) Auch wurde von den SchUlern verlangt, daJ3 sie 
allezeit und an alien Orten mit Leuten, die Latein verstehen, 
d. h. also auch untereinander diese Sprache reden; und in 
jeder Klasse 5011 ein besonderer (oder auch wohl zwei) Auf
merker (eorycaeus) bestellt werden, der die Ohertreter der 
Gesetze im allgemeinen, besonders aber desjenigen, das das 
Lateinsprechen gebietet, dem Rektor oder den Lehrern an
zeigen soil. 

AuBer der Religion und den beiden klassischen Sprachen 
sind in Piskalors Iudici"m als Lehrgegenstande noch vor
geschrieben Arithmeti\< und Musik, wozu in den Leges 
praecepIDrom noch die hebraische Sprache kommt. 

Die hebraische Grammatik 5011 an den prophe
tischen BUchern, den Psalmen und den Spriichen Salomonis 
befestigt werden . Sie ist wohl der oberen oder den beiden 
oberen Klassen vorbehalten '; eine nahere Angabe findet sich 
dariiber nicht. 

In der A r it h met i k soUen den inferiorib1ls die 4 Spezies 
beigebracht werden, den mperioribus die Lehre von den 
Proportionen. In der Musik endlich sollen die UngeUbteren 
in den Anfangsgriinden der Gesanglehre unterrichtet, die 
Geilbteren im Singen von Moletten geschult werden. 

Ein Verzeichnis der in jedem Semesler lU haltenden 
Vorlesungen und Obungen 5011 der Rektor jedesmal vorher 
und lwar vor der Frankfurter Messe an der Tilre des Gym
nasiums anschlagen. 

Der von dem R ektor Piskator entworfene Lehrplan ist 
wllhrend des ganzen 17. J ahrhunderts im groJ3en und ganlen 
in Geltung gebJieben, wenn er vielleicht auch durch die von 
dem Landg~afen Wilhelm VI. im Jahre 1656 erlassene Schul-

.) Vg!. Paulsen a. &. O. S. 336 ft. und 849 H. 
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ordnung im einzelnen manche Modifikationen erfahren haben 
mag. 

Gem wilrden wir etwas ilber die im U nterricht ge
brauchten Lehrbilcher erfahren. Hierilber aber lassen uns 
sowohl die Leges I'raeceptornm, als auch das Judicium Rec
ioris vOllig im Stich. Es mOge aber bei dieser Gelegenheit 
erwilhnt werden, dail den Lehrern eine fiir damalige Ver
haltnisse sehr reichhaltige Bib li 0 the k zur Verfilgung 
stand. Ein Blick in die Kataloge der Hersfelder Gymnasia!
Bibliothek belehrt uns, dail nicht nur die besten Ausgaben 
der lateinischen und griechischen A utoren, sondern auch 
zahlreiche Werke theologischen, philologischen, geschicht
lichen, ja auch juristischen Inhalts aus dem 16. und 17. Jahr
hundert vorhanden sind. 

Die A u f n a h m e der, neuen Schiiler erfolgte der Regel 
nach nach den halbjahrigen Priifungen, war aber an keinen 
bestimmten Termin gebunden; denn es wurden einzelne 
Schiiler auch im Juli, August, November und selbst im 
Marz (ante examen vemum) aufgenommen. Die Anmeldungen 
erfolgten bei dem Rektor, dem auch in Gemeinschaft mit 
den anderen Lehrern die Priifung oblag; dafilr war an ihn 
'I. Reichstaler zu zahlen, den er zur Halfte (zuweilen auch 
' /. ) mit den Kollegen teilte. Bediirftigen Schillern wurde 
das Eintrittsgeld erlassen (nihil pro i11Scriptione solvit). Die 
Aufnahme setzte Kenntnisse in der lateinischen Sprache 
voraus I), die auf einer Stadtschule ') oder durch Privatunter
richt erworben wurden. 

Am Schlu13 eines jeden Semesters fand ein ()ffentliches 
E x a men statt. Der Monat vor dem Examen war jedesmal 
der Wiederholung der durchgenommenen Pensen gewidmet. 
Das Friihjahrsexamen begann am Montag nach dem Sonntag 
Judica, das Herbstexamen mit dem Herbstaquinoktium. In 
der Priifungswoche lieB der Rektor in jeder Klasse ein 
E xenitium pro loco schreiben, das die Lehrer der einzelnen 
Klassen zu korrigieren und dann dem Rector zu iibergeben 
hatten. In der obersten Klasse sollten Rektor und Konrektor 
diese Arbeiten gegenseitig nach Ubereinkommen rezensieren. 
Die abschlieBende milndliche Priifung, wozu die Literati der 
Stadt eingeladen wurden, sollte in der Weise angestellt 

I) Leges Rectoris propriae S : Juvenes stu,diososJ ut nomina sua 
p rojiteant ltr adventatllesJ si modo alifjuatn docilitatis spetn IJraebeant et 
rudimenta Grammaticae latinae perceperintJ in D iscipli1l a11l recip it . 

t) Dcr fUr die Gelehrtenschulc vorbcrcitcnde U nterricht in der Hers
i elder Stadtschule wurde crst durch Ministcrial-Reskript vom 25. Miin 
1837 bcseitigt. 
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werden, dall man die Fahigkeiten und Fortschritte der 
Schuler, zugleich aber auch die Gewissenhaftigkeit und Ge
schicklichkeit der Lehrer daraus erkennen konne. Den Ab
schlull der offentlichen Prufung bildete ein von dem Rektor 
auf Kosten der Schule gegebenes einfaches Mahl ((rugale 
Convivillm, ",id. pro ratione 8umtuum, quos sehola suppeditare 
potest), an dem der Oberamtmann und die Literati teilnahmen. 

Ferien "fanden nach den ursprunglichen Leges R ecloris 
propriae nur einmal im Jahre statP) und zwar vom Sonntag 
Palmarum bis zum Sonntag Quasimodogeniti. Nachher 
aber kamen auch 14tagige Herbstferien hinzu; dann mu8 
aber, da das nene Semester mit dem 1. Oktober begann, 
der Beginn der Priifung schon 14 Tage vor dem Herbst
aquinoctium angesetzt worden sein. Die einheimischen 
Schiiler und diejenigen auswartigen. die nicht nach Hau~e 
reisten, erhielten wahrend der Ferien taglich eine Stunde 
U nterricht. 

Vor Beginn des Unterrichts versammelten sich in jedem · 
Halbjahre Lehrer und 'Schuler, und der Rektor verlas die 
Gesetze, worauf dann die Verkundigung der auf grund der 
mundlichen Prufung und besonders der pro loco-Arbeiten 
in Beratung mit dem Lehrerkollegium festgestellten Kollo
kation ,!nd Translokation erfolgte. 

Die Versetzungen selbst lassen ein regelmalliges 
Aufsteigen vollig vermissen; daher ist auch die Dauer des 
Aufenthaltes in einer Klasse durchaus verschieden, sie 
schwankt zwischen 'I. und 4' /. Jahren. In der IV. Klasse 
scheinen 1' /. bis 2 Jahre, in der Ill. 1' /', in der Il. 2 Jahre 
die normale Zeit zu bezeichnen. Die Entlassung aus der 
1. erfolgte nach 1-2, zuweilen auch erst nach 3 und ganz 
vereinzelt nach 4 Jahren, ohne dall man dabei immer an 
mangelhafte Leistungen den ken mullte. So blieb der spatere 
Rinteler Professor Johannes Franck 3 Jahre in I, obwohl 
er schon nach dem ersten Jahre primus omnium wurde. 
Andrerseits verliellen manche Schuler die Anstalt schon nach 
halbjahrigem Besuche der I oder gleich nach Versetzung 
in diese Klasse; manche bezogen auch, ohne uberhaupt nach 

I) Leges Rectoris propriae 15 : U11iversQ gregi 8cholastico duarum 
septimanarum ferias a lectionibu8 ordinariis audumdis et ea; exercitiis 
8criben-dis c01lcedito; damit vg!. 12,: E xamen Vernum die lunari a 
D ominica, quam Judica vocant, .A.utumnale vero ab aequinoctio eiusde1n 
temporis auspicator, ita ut praelectiones Vernae die Lunari proxima 
post D ominicmu quasimodogeniti, et Autumnales ab ipsis Calendis Octobris 
initium detluo sortiantu1'. Hier waren also im Herbst keine Ferien Yor
gesehen, 
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I versetzt zu sein, die Universita t, wie z. B. der spatere Metro
politan D. theol. J oh. Hartmann Ludolph, der im Herbst 1662 
in die II eintra! und diese Klasse nach 2 J ahren verliell, urn 
sich nach halbjahriger Unterbrechung in Marburg imma
trikulieren zu lassen, oder ein anderer, Joh. Gg. W etzel, der 
im Herbst 1699 aus II abg ing und im O ktober desselben 
Jahres in Marburg immatrikuliert wurde . 

Die Entlassun g der S chiiler erfolg te nach Beginn 
des S emesters und scheint mit einem R edeakt und einer 
Disputation verbunden ge wesen zu sein '). Der Abgang von 
der Anstalt wird in unseren S chulerverzeichnissen in ver
schiedener Weise bezeichnet: digni judieati qui ad leetiones 
publieas dimittel'enlur, promolus ad wcliones In,blieas. dimissus 
ad leetiolles publicas audielldas, cum testimonio dimissus, obiil 
studiorum causa (Marpurgum, Bre/M m, ad Rinlelienses ele.), 
valedixil. Diese letztere W endung wird aber auch sonst bei 
ordnungsmaBiger Abmeldung angewandt. In anderen F allen 
heillt es: enumsit (insalutato hospile), abiil ut i llgmli solenl, 
(ad ingratos, cum ingratis), diseessil, in den friiheren Ver
zeichnissen auch: cum Musis divorli",,,, feeil und spater ein
mal: jugum disciplinae = ussil. 

V. Die SchiHer. 

Da das Album vom H erbst 1632 bis zum H erbst 1704 
die vollstandigen Schiiler-Verzeichnisse, nach Klassen und 
Platzen geordnet entha lt (mit Ausnahme des Jahres 1661), 
so kann man nicht nur bei j edem einzelnen Schiiler das 
Aufsteigen in die hohere Klasse bis zu seinem Abgang von 
der S chule verfolgen, sondern man kann auch vollsta ndige 
Frequenz-Tabellen aufstellen, letzteres al\erdings mit Sicher
heit erst vom Jahre 1662 an, wo die AbganKe regelmallig 
angegeben werden. 

Die Schiil e rzahl betrug im Jahre 1632 nach der 
Wiederherstellung des Gymnasiums 46; sie stieg dann bis 
zum H erbst. 1634 auf 65, g ing aber infolge der Kriegsstiirme 
bis auf 7 im J ahre 1642 zuriick. Dann hob sie sich wieder 
stetig bis zum J ahre 1672, wo die H ochstzahl 102 erreicht 
wurde; von da an hielt sie sich bis 1688 auf 67 - 91. beweg te 
sich·dann zwischen 50 und 75 und sank auf 43 im Jahre 

I) Notiz zu Catalogus 1666 Herbst: D iglli judicati qui ad lectiones 
Publicas dimit~rentur in praesentia quippe Dnomm examinatorum. 
pe r o r a r un t et di 81Ju t arunt. 
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1701 herab ' ), worauf sieh wieder eine Steigerung bemerk
bar maehte (im J ahre 1704: 67). Im allgemeinen weist die 
IV die geringste, die II und I die hOChste Sehillerzahl auf, 
was damit zusammenhangt, daB die meisten auswartigen 
Sehiller erst in III und besonders in II eintraten. Diese 
waren auf anderen Sehulen oder, da sie vielfaeh Sohne von 
Pfarrern waren, von ihren V;itern vorbereitet worden. 

Leider enthalten die Verzeichnisse der Neuaufgenom
menen mit ganz versehwindenden Ausnahmen keineAngaben 
Qber das Le ben s a It e r der Sehiller. Da wir aber fOr eine 
Reihe von Schillern aus anderen Quellen das Geburtsjahr 
kennen, so lailt si ch bei ihnen das Alter bei der Aufnahme 
feststellen, und man kann daraus Sehlilsse auf das Aufn.hme
Alter im allgemeinen ziehen. Danach dOrfte der Eintritt 
in die IV gewohnlich mit 11'/. bis 12'/. Jahren erfolgt sein, 
woraus sich fur die Abiturienten ein durchsehittliches Alter 
von 18- 20 J ahren ergeben wilrde; einige waren alter als 
20, vereinzelte junger als 18 J ahre. 

Besser sind wir ilber die He i m a t der Sehiller unter
riehtet, die nur in den Verzeiehnissen von 1653 bis 1658 
nieht angegeben ist, aber auch hi er aus spateren Verzeich
nissen und Universitats-Matrikeln fast in alien Fallen erganzt 
werden kann. AuBer Hersfeld selbst kommt da in erster 
Linie Niederhessen in Betraeht, fur das das Hersfelder Gym
nasium als die eigentliche Gelehrtensehule und im wahrsten 
Sinne des Wortes als das s",,,inarillm pas/orum angesehen 
werden kann. Manche SchOler kamen aber auch aus wei
terer Ferne, aus Lippe, einer aus Kopenhagen, einer aus 
Polen, auch 2 aus ihrer Heimat vertriebene Franzosen (ex
""l Galliae) . 

Verhaltnismamg am zahlreichsten sind natilrlieh die 
Schliler aus der Stadt Hersfeld vertreten. In den Jahren 
1632-1704 haben im ganzen 1139 Schliler dem Gymnasium 
angehOrt, von denen nur bei 9 die Heimat nicht bekannt 
ist. Von den ubrigen 1130 SeMlern werden 405 = 35,8 0/0 

als Hersfeldenses bezeiehnet, wobei allerdings bemerkt wer
den muil, daB der Prozentsatz in den ersten Jahrzehnten 
..,twas hOher, in den letzten 20-30 Jabren etwas niedriger 
'war (von 1670-1704 betragt die Zahl der Hersfelder unter 

I) Die niedrigercl1 Zahlcn im letzten Jahrzehnt des 17. Jh . sind wohl 
z. T. veranlaBt durch die Ungunst def Zcitcn, MiBernten USW., di e uns 
auch sonst bezeugt werden. In diesen Jahrcn findet sich mebrmals die 
Bemcrknng; et1l ausit ob ,"e,,, angustmn clomi, uDd zom Jabre 1693 wi rd 
bemcrkt, daB dem Okonomcn o b an n onae ca ri t atem 20 ft . Ent· 
schiidigung gezablt worden seicn. 

• 
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den Neuaufgenommenen nur noch 30 0/0). Hier finden wir 
nun eine lange Reihe von Namen heute noch bliihender · 
Familien. Von den Hersfelder Schiilern verliellen aber ver
haltnismallig viele die Schule nach kUrzerer Zeit, ohne die 
I oder auch nur die Il zu erreichen, und die Rektoren wer
den nicht mUde, in den S chiilerverzeichnissen diese vorzei· 
tigen Abgange in . alien Tonarten zu rOgen durch Zusatze, 
wie: emansit ut He1"S feldenses solent. emansit more (ad morem) 
Hersfeldensi"," u. dgl. U nd doch war diese Erscheinung 
sehr erklarlich ; die Eltern mancher SchOler, die die sehola 
civica besucht hatten, benutzten die g Unstige Gelegenheit, 
die ihnen das heimische Gymnasium bot, ohne dall sie die 
Absicht hatten, ihre Sohne studieren zu lassen. Sie lieBen 
diese 2- 3 J ahre etwa bis zur K onfirmation das Gymnasium 
besuchen, urn sie dann in die Lehre eines ehrsam-en Hand· 
werksmeisters iibergehen zu lassen, wie man es o.brigens 
noch bis in das ausgehende 19. Jh. hinein beobachten konnte. 
So kommt es, daB der Prozentsatz der H ersfelder in der I 
naturlich viel geringer ist. In den Jahren 1662--1698 sind 
654 Scholer eingetreten, davon 227 = 34,8 % H ersfelder. 
Von diesen 654 haben die I erreicht 431 SchOler, darunter 
nur 100 = 23,2 % Hersfelder gegeniiber 76,8 Ofo Auswartigen. 

Von besonderem Interesse ist ein Blick auf die H e r
k u n ft der SchOler. Leider lassen uns in dieser Beziehung 
die SchOlerverzeichnisse vielfach im S tich. Selbst in dem 
Zeitraume, der verhaltnissmallig die zahlreichsten Angaben 
ilber den Stand des Vaters enthillt - es ist derselbe, den 
ich oben meinen statistischen Berechnungen zugrunde ge· 
legt ha be (1662--1698) - ist bei 260 (von 654) Schiilern 
kein entsprechender Zusatz g emacht. Immerhin bieten auch 
schon die A ngaben bei den iibrigen 394 Schiilern wert
volles Material. F erner ist zu beachten, dall bei Beamten, 
Pfarrern und anderen akademischen Berufen fast regelmallig 
der Stand des Vaters angegeben ist ; wir werden daher 
jene 260 vorzugsweise dem Stande der Burger und Hand
werker zuzuweisen baben, eine Annahrne, die auch noch 
dadurch eine gewisse Bestatigung findet, daB von dieser 
Zahl 132 H ersfelder sind. So ermOglichen uns die Ver
zeichnisse dennoch, ein ann ahernd zutreffendes Bild von 
der Zusammensetzung des SchUlermaterials zu gewinnen. 

VerhaltnismaBig am zahlreichsten sind danach die SOhne 
von P farrern (einschl. der Theologen im Lehramte) vertreten. 
Von den 654 Schiilern, die von 1662-1698 eingetreten sind, 
werden 165 = 25,2 % ausdriicklich als solche bezeichn et; 
auch unter den SchOlern der I nehmen sie mit 133 von 431 
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Schiilern (= 30,8 0;0) die erste Stelle ein. Adlige und SOhne 
von Beamten, die als solche genannt werden, sind es 91 
= 13,9 "/0, in I 64 = 14,80/0. Von den 165 PfarrerssOhnen 
waren in I (431) 133 = 80,6"10, von den SOhnen des Adels 
und der Beamten 64 = 70,3 "/0 . SOhne vOn Schullehrern 
(ludima.gistri) werden 11 ausdrucklich genannt, davon 9 ·in I; 
von den 12 Schillern, die als Sohne eines rusticus bezeichnet 
werden, finden wir 10 in 1. : 

Durchmustern wir die Schiilerverzeichnisse, so finden wir 
in bunter Reihe alle mOglichen Stande vertreten: Beamte 
der verschiedenen Rangstufen (Antistes, cons.:tiarius, satrapes,. 
praefectus.. archipraetor, praeior, Dr. juris, Jlrocurato~, advocatus, 
notarills (publicus), jllstitiarills miiitaris, burggravius .. registrator 
bis zum p£dellus dicasterii i praefectus saitual'io1"um, salluariu.s ; 
aClnl'ii praefectlls , quaestor, fTU.g",n (frumentorum) pmefectus, 
fmm entomm scriba; - praefectus hospitii publici), Hofbe
dienstete (allriga alliiclls, principis coquu..), stadtische Wilrden
trager (consul. senator, scabinill.s, potigmmmateus [potigraphus, 
sm'iba civitatis], telonarius), Geistliche (D. theot., Superintendens, 
inspector, decanus, mei>·opolitallll.';, pastor, diaconus) , Gelehrte 
und Lehrer (P1"ofessor, rector, conrecior, collaborator, cantor, 
praeceptor, ludimagister), Arzte und Apotheker (Dr. med., 
chi"""chlls, phannacopola, pharmacopoeus), AngebOrige des 
Handels-, Gewerbe-, und Handwerkerstandes (merea.tor, ne
gotlatar, tahernarius, institor; ~ aurifaber, faber ferrarius, co
ria-rius, (allo ,. molitor, Pl:Sto~·. lanius,. sr.riniarius, sular, ephippi
millS, sm·tor, hortulanus ,o tons01', balneator). Gutspachter und 
Bauern colonus, incola, aqricola, m sticus) .. endlich der Scharf
richter (camifex), dessen Sohn, wie der R ektor bemerkt, auf 
Anordhung des K ansistariums einen abgesonderten Platz 
einnehmen mullte I). Aullerdem besuchte das Gymnasium 
eine Anzahl von Schillern adliger Familien . (v. Baumbach, 
v. Buchenau, v. Capella, v. Dalwigk, v. Diepenbroick, v. DOrn
berg, v. Moskowitz, v. Oynhausen, v. Peterswald, v. Riedesel; 
v. Ramrod, v. Wallenstein, Wolf v. Hohenschildt). 

Es ist eine reizvolle und lohnende Beschaftigung, diese 
Schiilerverzeichnisse durchzugehen, in denen wir die Namen 
aller der vielen hessischen Beamten- und Pfarrerfamilien 
irgmer wieder finden, zuweilen Gro~vater, Vater und Sohn; 
bei sehr vielen von ihnen ist durch eine kurze Notiz ihre 
spatere Stellung angegeben. Ich mull mich an dieser Stelle 
darauf beschranken, aus der groBen Zahl der Scbiller, die 

1) carnificis .filius, qui sic volent-ibiM DIU's ConsistoriaUbus separatwl. 
a reiiqltis lOCI,'" sortitus" Consiston"i literas in meis stl"omatt"bus invenies. 

• 
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von ·1632-1704 das Hersfelder Gymnasium besucht haben, 
nur einige wenige hervorzuheben, die als Gelehrte oder im· 
Staats- und Kirchendienst eine hohere Bedeutung gewonnen 
haben: 
- Constantin Nusler (Nisler), (Schuler 1651-'-1654), Philos .. 

et JUD. Instit. Imp. ut et Ethic. et Potit. Profess. O/·din. 
(Rinteln, Mels Stammbuch). 

Johannes F,·ankius, Prof Rintel. (1653-1661), Pror. del' 
hebraischen Sprache in Rinteln. (Strieder IV, 159 f.) 

Joh. Lallrentills Orollius (1653-1658), Doel. Iheol. et 
primo Prof Herbom. 2. Heidelberg. 3. Marpurg. Sohn 
des Rektors Croll. (Strieder n, 429 if.) 

Theod. Ohr. O""gius (1660-1670) Medicinae Doc/or, Bmn-
. deburgensis Consiliar;us Aulicu.s und an anderer Stelle: 

meltS {ilius p(imus, Sehmalkaldiam et IJerolinam voca
Ius el a Rege BorttSsiae nobilitatus (Krug von Nidda) ; 
die Nobilitierung muB dem~ach z\Vischen 1701 undo 
1704 (Todesjahr des l{cktors Crug) erfolgt scin. 
(Strieder n, 472.) 

Joh. Ha ck cn ius CasseU. (1661 - 1663) I ltSpeclor (ccc/csiar",") 
Hanol'iellsis. (Strieder V, 119.) 

Com·. Mc lli us , D. Metropolitani Gltdell sbergellsis f . (1680 
. bis 1682), Prof. der Theol. in K onigsberg, seit 1704 

Geistl. Inspektor und Rektor des Gymnasiums' in Hers
feld. (Strieder VIII, 387 if.) 

Martin . Ban. Joh,·cnitt. Dr. me<!. Detmold. f (1691 - 1693~ 
Prof. ord. der Physik und extraord. der Medizin in 
Frankfurt a. d. O. (Strieder VI, 374.) 

Joh.-Joaehim Schroder Neuk;'·chensis (1693-1698), Ver
fasser -des Thesaurus linguae Armenicae; Prof. del' 
oriental. Sprachen, spater auch der Theologie in Mar- · 
burg. (Strieder XIII, 230 if.) 

- Joh. Chr. Ungewitt er D. pastoris Haselani f (1696 bis 
1701), Superintendent und Oberhofprediger in Kassel. 

-

(Strieder X VI, 248 f.) . 
Joh. Caspar San d roe k praefecti hospilii Imblici Cassel/an' 

SCl< xenodoehii f (1698-1701); Prof. der griech. und 
latein. Altertumer usw. in Marburg. (Str. XII, 180 ff.) 

VI. Schulordnung und Schulzucht. 
• 

Fur das Verhalten der Schuler innerhalb und aullerhalh 
der Schule enthalten die L eges studiosac j""CIltutz:, sehr ein
gehende Vorschriften. Sic zerfallen in 10 Kapitel, wovon 
die beiden ersten die Leges generales umfassen. 

• 



460 Philipp Hafner 

In dem ersten Kapitel (Leges gen. erga Deum et homines) 
wird den Schiilern zur Pflicht gemacht, dall sie ihr Leben 
nach den 10 Geboten Gottes einrichten, ihr Morgen- und 
Abendgebet, sowie die Tischgebete verrichten, niemals liigen, 
regelmallig zur Kirche gehen und die Predigt mit Fleill an
hOren. lhren Eltern und Lehrern gegeniiber sollen sie sich 
aller harten W orte enthalten, auch wenn sie heftig gescholten 
werden. ,,~cm eanbesfiirftcn, ben 'l3rebigern giittlidjes roort!!:;, 
ben Doctoribus, magistris, praeceptorihus, bem 6tattfdjult. 
Ijeiflen, bcn ~iirgermeiftern, unb! roas ober' ober unber ~ljat. 
ftanbis ift, allcn '!lorneljmen Ijerrcn, roie audj iljrcn Ijauflfrauen, 
erroadjfcnen 6iiljnen unb tiidjtern, fambt anbcrn eljrlidjcn ma
tronen unb jUl1gfrarocn, fOllen fie bie gebiiljrenbe cljr, mitt Ijut 
ab3iel)Cn, unbt bcrgleid)cn, cr3eigen unb crrocifcn." Unter ein
ander sollen sie in Eintracht leben und sich alles Zankes 
enthalten, sollen niemanden mit Lasterworten beleidigen, 
auch keine Schmahbriefe verbreiten. U nflatiger Reden und 
unziichtiger Gesange sollen sie sich enthalten und unziich
tige Dirnen und alle Reizungen zur Unzucht tnnqu.am Si
'oenum cantus meiden. 

Das 2. Kapitel (Leges generales stud/orum omniumqlle 
rerum, qu.ae ea possint promovere sell impedire vel retardal'e) 
gibt zunachst Vorschriften ilber den Schulbesuch und das 
Verhalten in den U nterrichtsstunden; sodann enthalt es eine 
Reihe van Verboten so1cher Dinge, van den en man eine 
Ablenkung von den Studien fOrchtete. Degen und Walfen 
sollen die Schiiler nur, wenn sie ilber Feld gehen und nur 
mit Erlaubnis des Rektors tragen, an H ochzeiten und an
deren Gastereien, an Tanzen gleichfalls nur mit Erlaubnis 
d es Rektors od er seiner Kollegen teilnehmen; merkwiirdi
'gerweise muB diese Erlaubnis auch fiir Schlittschuhlaufen 
und Baden nachgesucht werden. Besonders sollen sie sich 
vor Trunkellheit, als dadll,.c" die ingenia Qngesterkt l/1ld vel'
dm'bt werden, mit allem FleiB hiiten. Endlich sollen die 
SchOler allezeit und an alien Orten mit Leuten, die Latein 
verstehen, nur in dieser Sprache reden. Zum Schlull ent-

. halt dieses Kapitel auch noch die Strafen: Karzer, Ziichti
gung mit der Rute, Ausschliellung von der Schule. Hierzu 
enthalten die Leges praecepion/m mehrere Erganzungen, wo
runter besonders die Bestimmung hervorgehoben werden mag, 
dall jeder Lehrer selbst die von dem Rektor verhangte 
Ziichtigung an den Schiilern seiner Klasse coram toto coetu 
vornehmen 5011 und dall bei den Schiilern von II abwarts 
Vergehungen weniger mit Karzer als mit Anwendung der 
Rute geahndet werden sollen. Daneben werden allerdings die 
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Lehrer ermahnt, bei Zuchtigungen Mall Zll halten und sich 
nicht vom J Abzorn leiten zu lassen. ' 

Die folgenden Kapitel (3-6) enthalten Leges speciales, 
namlich Kap. 3 Leges Famulonlm (Leges filr die Pedellen, 
auch Nomenclalores genannt). Diesehatten im Sommermorgens 
4 Uhr, im Winter urn 5 Uhr, fern er ,,3l1 benen 6tunben, 
roann 3ur 6djul 3u Rommen, mann lUieber baraus 3u gel)en, 
roann in bie Sl'irdje 3u gel)en, lUann abenbts bas Cl:ollegium 3u 
[djlieffen", mit der Glocke ein Zeichen zu geben; auch hatten 
sie im Sommer urn 8 Uhr, im Winter urn 7 Uhr das Colle
gium mit einem Glockenzeichen zu schliellen und ebenso 
am Morgen zu offenen. AuBerdem hatten sie die Feuerung 

_ zu besorgen und (besonders vor dem Kirchgang) die Namen 
der Schuler zu verlesen und die Absenten zu notieren. Fur 
ihre Miihewaltung erhielten die Pedelli jAhrlich zusammen 
12 Gulden; war nur einer vorhanden, so erhielt dieser allein 
den Betrag. - Die weiteren Kapitel enthalte~ die Leges 
Corycaeorum, in jeder Klasse 1-2, die auf die Ubertretung 
der Gesetze achten und besonders diejenigen anzeigen sollen, 
die gegen das Gebot des Lateinsprechens verstollen, - die 
Leges decun·onum .. in jeder Klasse soil ein Schiiler nach dem 
andern abwechselnd eine Woche lang das Amt des decurio 
verwalten, der die Absenten in Kirche und Schule einzu
tragen und die Schiiler, die in der Kirche schwatzen oder 
in der Klasse nach dem Lauten herumlaufen usw., zu notieren 
hat - ; endlich die L eges oustodum, die in alien Stunden 
die Ruten bereit zu halten und dem Lehrer auf Erfordern 
zu reichen, auch an Sonntagen baculos mit in die Kirche 
zu nehmen haben ad cantiones dimeliendas el j uventulis garru
/italem et petu lanliam coercmda",. Dreimal in der Woche, 
am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend hatten sie die 
Auditorien und den Kreuzgang zu kehren. 

Im 7. Kapitel (de officio eorum, qui in Col/egio habilant) 
werden dann noch genauere Vorschriften fur die Alumnen 
gegeben, die sich im ganzen auf eine allgemeine Anweisung 
zu guter Auffiihrung und strenger Benutzung der Zeit be-. 
schranken. Das 8. Kapitel (de disciplina el moribus praestandis 
in mensa oeoonomi) enthAlt Vorschriften fiir das Benehmen 
der Alumnen bei den Mahlzeiten. 

Das 9. Kapitel handelt de ludo, ambulalionibus, el similibus 
recrealionibus scholaslicis, Danach soli den Schiilern nach 
dem Essen, "lUan llIan 0011 bell orbelltlid)en lecliollen lufit gat", 
gestattet sein, eine halbe oder ganze Stunde sich durch 
"el)rlid)e 6piel, Dnb [0 eljrlidjer eeut Sl'illbern gebiilJren, roeldje 
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in iibung bC5 rdbc5 bcftc~en", zu erfrischen. Auch Musizieren 
'Soli ihnen nach dem Essen ,,0(5 ein c~rlidj iibung unb erluftigung" 
gestattet sein. 

Das 10. Kapitel endlich (de ipsis legibus universis) ver
Jangt Gehorsam gegen alle Schulgesetze und bestimmt, dall 
<liese zweimal im Jahre, im FrOhling und im Herbst, in dem 
groBeren Auditorium in bet)icin oiler Praecep/orum 'Enb Dis

-cipul Offentlich von dem Rektor verlesen werden. 
Werfen ' wir noch einen Blick auf die Gesetze im allge

-meinen, so muH man die Beschaffenheit jenes Zeitalters be
. rQcksichtigen; nur so sind die in die Gesetze aufgenommenen 
. Bestimmungen gegen Roheit, Trunksucht und andere Laster 

zu verstehen. A uffallend ist die Menge der Vorschriften, 
.auch solcher, deren Befolgung eigentlich als selbstverstand
Jich angesehen werden sollte. Allerdings hat sich diese 
Weitschweifigkeit der Schulgesetze hi er und da bis weit in 
<las 19. Jahrhundert erhalten. Immerhin wird man zuge
stehen mOssen, dall die Hersfelder Schulgesetze, wenn sie 
.mit padagogischer Einsicht angewandt wurden, die Grund
lage einer guten Disziplin bieten konnten. Wenn sie den
'noch vielfach versagten, so lag dies vielleicht weniger an 
der menschlichen U nvollkommenheit, als vielmehr an der 
'entsetzlichen sittlichen Verwilderung und Verrohung, die der 
verheerende Krieg auf lange Jahre hin in seinem Gefolge ge
habt hatte. Unser Album enthlllt keine genaueren Angaben 
Ober Disziplinarfalle; aber ab und zu wirft eine kurze Notiz 
..,in grelles Streiflicht auf die FOhrung der Schiller, so wenn 
es zum J. 1653 (Herbst) bei einem Schuler heillt : ob perpe
·(rata nefanda aliquot facinora schola e:iectus und bei einem 
anderen: hie quia cuidam sulori in grassalione noelurna pol
-lieem abscideral .. discessil, od er zum Jahre 1662: e schola 
7elegalus el e:jectus est und zum Jahre 1666: abiil furti accusatus, 
1671: forluita . . . emissione occidil mililem, fugit itaque, 1687: 
fugit ob furtum, 1695 : fllga salutem quaesivit und 1699; e:iec
-tus quia rem cum dn. conreciore . " Schon aus diesen mageren 

.. Notizen wird man den Schlull ziehen durfen, dall das Ho
.razische Zeges sine moribu. • ..anae auch fur das Hersfelder 
·Gymnasium jener Zeit seine Geltung hat. 

VII. Das Alumnat. 

Der Stifter der Hersfelder Klosterschule, Abt Michael, 
diatte, wie wir sahen, ein Alumnat filr 20 ZOglinge aus dem 
Rersfelder Gebiet oder aus Hessen und den angrenzenden 

I 

• 



Ein Beitrag zur Gesehichte des Hersfelder Gymnasiums 463 

Landern vorgesehen. Mit der U mgestaltung des Gymna
siums wahrend der katholischen Restauration scheint dieses ' 
Alumnat in Verfall geraten zu sein. Erst am 21. April 1634 
wurden wieder 20 Schuler in das Konvikt aufgenommen, 
wo sie natiirlich auch den Tisch erhielten; die Haifte der 
Kosten muJ3ten sie aber selbst tragen, wahrend die anderen 
aus der landesfiirst1ichen Kasse des Landgrafen von Hessen
Kassel bestritten wurde. Auilerdem erhielten 16 Schiiler, 
zumeist Hersfelder et peregrini pauperes, darunter 2 pro uno , 
die landesfiirstliche Halfte des Stipendiums nach Hause. 

Aber schon im Herbst desselben Jahres, als bei der An
naherung der Kroaten die Schule sich auflOste, fand das 
Alumnat natiirlich auch sein Ende.. Auch nach dem Frie
densschluil konnte es nicht wieder eroffnet werden, da in 
den Kriegsstiirmen die Klostergebaude zum groJilen Teil 
zerstOrt warden waren und die erforderlichen Einkiinfte 
fehlten. Am l. Februar 1649 wurde wenigstens wieder ein 
Freitisch eingerichtet, und zwar erhielten 6 Schiiler .. den 
vollen Freitisch, 4 andere mu/3ten die Halite an den Oko
nomen zahlen, weitere 4 erhielten die Halfte des Stipendiums 
nach Hause; 1651 erhielten 8 Schiiler den vollen, 4 den 
halben Freitisch, 1652 7 und 6. An Stelle des Freitisches 
trat aber sehr bald eine Geldzahlung; so erhielten im J ahre 
1662 10 Schiiler je 20 Gulden, 10 je 10 Gulden. Null"s 
horum in col/egio cibum aceepit. Erst im Jahre 1664 traten 
wieder geordnete Verhaltnisse ein. 

Wahrend die bisherigen Freitische, bzw. Geldzahlungen 
als Geschenk des Landgrafen anzusehen waren, wurde in 
diesem Jahre das Gymnasium wieder in den Genuil der ihm 
zustehenden Einkiinfte gesetzt, als die von dem Landgrafen 
von Hessen-Darmstadt an den Landgrafen von Hessen
Kassel zu zahlenden Betrage wieder dem Gymnasium iiber
wiesen wurden. Es handelte sich hierbei urn die Zinsen des 
Stiftungsfonds des Gymnasiums, der zum groilten Teil in 
Kaufgeldern und Darlehen bestand, die Landgraf Philipp 
der Grolilmiitige dem Stifter der Schule, Abt Michael, schul
dete; diese Zinsen waren zum nicht geringen Teil auf die 
Amter Grunberg, Nidda, Alsfeld und Schottenangewiesen, 
die bei der Teilung von Oberhessen an Hessen-Darmstadt 
gefallen waren. Auf Bitten des Rektors Crug, der sich 
dabei besonders auf die Erhaltung der Schulzucht berief, 
wurden nun auf Anordnung 'des Landgrafen die zerstorten 
Gebaude wieder aufgerichtet und zur Aufnahme der Alum
nen und der Wirtschaftsraume instandgesetzt, So konnte 
am 24. Juli 1664 das Alumnat wieder fur 20 Schiiler er-
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offnet werden, die darin Wohnung und Unterhalt erhielten. 
Dem Collector (Rendanten) wurde fUr jeden SchOler des 
Alumnats ' /. spanischer Taler fUr die W oche aus den Ein
kUnften uberwiesen und auBerdem die Erlaubnis erteilt, 
zweimal qlla schola freies Bier zu brauen. 

Durch die g rolle Zahl der Bewerber urn eine Stelle im 
Alumnat wurde der R ektor veranlallt, bei der regierenden 
Landgrafin H ed wig Sophie urn Einrichtung eines dritten 
Tisches nachzusuchen, der dann auch durch einen Erlall 
vom 3. Mai 1668 bewilligt wurde, so daB nun auBer den 
20 Alumnen noch weitere 10 SchUler einen Freitisch ge
nossen. Und im Jahre 1683 benutzte Crug die Anwesenheit 
des Landgrafen auf dem Eichhofe (bei H ersfeld) dazu, urn 
beim Mahle nochmals urn eine Erweiterung zu bitten; da
raufhin wurde noch ein vierter Tisch fUr 10 SchUler ein
gerichtet, die aber die H alfte bezahlen mullten. Diese rUckten 
bei Vakanzen in volle Freistellen ei n. 

Dieser 4. Tisch ging aber schon 1688 wieder ein, da 
die Mittel fUr den mittlerweile beschlossenen Neubau des 
Gymnasiums verwendet werden mullten. U nd im folgenden 
FrUhjahre wurden aus denselben Grunde die frei werdenden 
Stellen uberhaupt nicht wieder besetzt, so dall bei Reginn 
des Winterhalbjahrs 1689 nur 14 Alumnen vorhanden waren, 
die aber in der Stadt wohnten, da im Friihjahr 1688 das alte 
Klostergebilude abgerissen worden war. lm November 1689 
verfUgte jedoch der Landgraf, daB die Zahl von 30 Alumnen 
wieder vollgemacht werde, und so wurden 16 neue SchUler 
in den Genulldes Freitisches eingewiesen,der am 23. November 
wieder eroffnet wurde. Die K osten des noch nicht voll
standig aufgefUhrten Neubaues fiihrten aber schon im folgen
den Jahre zu einer ern euten H erabsetzung der Zahl der Frei
tische, zunachst nuf 24, dann auf 20. Fur diese wurden dann 
nach Vollendung des Neubaues aueh wieder W ohnungen ein
geriehtet, die am 2. O ktober 1695 mit einer kleinen Feier in 
Gegenwart des FUrst!. Rates Justus Vultejus bezogen wurden. 

Die Speisung der Alumnen lag in der Hand des gleich
falls im Gymnasium wohnenden Okonomen, fUr den eine 
besondere Anweisung erlassen war: ,,\)rbnung unb G5efe!Je 
'non bes Oecor/omi, 'nnb feiner Convietom ober ~of!genger 'limp! 
unb 'nefeldj" (oon ber S)anb bes ~onrek!or S)ugius). Er erhielt 
fUr jeden Sehiller 20 Gulden jilhrlieh; wurde einem Stipen
diaten ausnahmsweise gestattet, aullerhalb des Alumnats zu 
wohnen, so wurden die 20 Gulden an diesen ausgezahlt, er 
muBte aber 5 Gulden davon an den Okonomen abgeben. 
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Die Anweisung war sehr eingehend und bestimmte genau 
die Gerichte, die, auf den Tisch gebracht w~rden mullten, 
Der Okonom soil 3 Gerichte zu jeder Mahlzeit geben, Suppe, 
Gemuse oder Fisch, und einmal Fleisch, fUr jede Person 
11. Pfund, zur anderen Mahlzeit statt des Fleisches Kase, 
Butter, Milch oder Obst und Kuchen, als Getrank einen 
halben (Schoppen) Bier, all den hohen Festtagen im 'ganzen 
4 Mall Wein "be>! be[tcn '!lnb t~eur[ten 5t>ollffs" : 

Die Aufnahme in die Zahl der Stipendiaten wurde von 
der WUrdigkeit abhangig gemacht. ,,(!;s [0[[ 91iemonbt in bic 
3o~l her 6tipenhiotcn ollfgenommcn roerben, cs [Cl) ban, boa er 
mit 3'riimllel)t, [leia, 60nberlidj abcr in '!lerfertigung cines gntcn 
'!l~b 3icrlid)cn 'Urguments onhere feine Competitores uf glltod)ten 
'!lnh 6entc113 her 6djolord)en onb 91cctoris l)bcrtreffc". - Be
merkt sei ubrigens, dall nur AngehOrige des reformierten 
Bekenntnisses Stipendiaten werden konnten; ein Schiller 
v. Oeynhausen, der dem lutherischen Bekenntnis angehOrte, 
mullte auf das Stipendium verzichten. 

, 
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B.eilage , 

Iudicium Rectoris (ab examine verno IGB8) de rnethodo Lectionulll 
instituenda et conformanda. 

Cornmunicatum cum do. collegis. 
1. Qui Autorcs tradendi. 

Autores tradendi et in Examine tradendi . 
In suprema classe 

Cateehesis Latina cum analysi marginali, et dictis Spr. 
Officia Ciceronis 
Theognis 

In suprema et media. c1asse junctim 
Orntiones Ciceronis 
Virgilius 
Isocratcs 

In media classe sejunctim 
Catcchesis Germanica cum analysi marginali, et dictis Spr. 
Ovidins de Ponto 

In infima classe 
Catechcsis Germanica. . salae quaestiones. 
Terentins 
Euangelia Dominicalia Graeca 
El)istolae Ciceronis 
Disticha Catonis. 

2. Artes, secundum quas autores iHi explicandi. et quomodo. 

Officia 
Ciccronis 

- Logice. 
ubi 

1. Dispositio summari& 
2. notabilior& ex Gramma

ticis et Philologicis 

{ 
Logica 

S. Themata Declamatoria 

ex professo Dispositio oratoria., gene
ralior saltem Autores 

Latini 
in orat. 

saint. 

Orationes 
Cieer. 

Terentius 

Epistolae 
Cieer. 

-
traetari 

debent 

-

-

Virgilius , 
ubi 

Autorcs Latini 
in orat ligata Ovidius, 

ubi 

Cato, 
ubi 

Gram
matice, 

ubi 

Gram
matice, 

ubi 

notabi liora ex Grammat. 
et Philologicis 
Rhetoricalia. 

L. Expositio German. 
2. Grammaticalia 
S. Phrases et sententiae 

1. Expositio German. 
2. Grammatiealia 
B. phrases et epitheta. 

E ·ti I Latina. pro super. per summaria 
XPOSl 0\ Gcrmanica pro infer. 

Notabiliora in Gramm. et Philol 
Synooymia et Phrasiologia Poetic&. 

Expositio Germanic&. 
Grammaticalia, cum Prosodiacis 
Phrases poeticae et Epitheta. 

Expositio Germaruc& 
Grammaticalia 
in specie Prosodiaca generaliora . 

• 
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Autores Graeci 

Exercitia. 
styli 

• 

r 

Theognis, 
ubi 

Isocrates, 
ubi 

Expositio Latins.. summario praemisso 
Thematologia Gr. 
Prosodiacs. cum Synonymia Gr. poet. 

Expositio Latins. 
Grammatica: ubi accentuum ratio accu

ratior et plenior 
Phrasiologia Graeca 

Euangelium Graecum 
vel dictum aJiquod 

ex eo, ubi 

Expositio Latina 
Exempla declinationum et 

Conjugat. 
Ratio accentuum generalior 

In supremo 
ordine 

In media 
classe 

Extemporalia Latins. 

Domestica { ~~~~:a so]uta 

ligata., ubi maa {materia} carminum 

solnta 
Externporalia { Gr~:c~~aubi 
D e t ·e scriptio aliqua oms ·la d·· . gr. me 11 genens 

Jigata, ubi restitutio versuum transpositor. 

l In classe infima soluts. solum 
E t {J~atina 

x empor. Graeca, ubi 

Domestica scriptio aliqua 
gr. inf. gen. 

Musica, 
ubi 

Arithmetica, 
ubi 

{ 
{ 

peritiorib. usus dernonstrandus in motetis 
imperitiorib. praecepta tradenda, et initia 

cantandis 
monstranda 

majoribus usus est tractandus, cum regula proportion urn etc. 
inferioribus species proponendae. 

Anno 1633. 

• 
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