
Das humanilkilce Schulwesen 
in den Reirslädten Biberach, Ravensburg, Jsny, 
Teuthird, Wangen, Bucau, Buchhorn, Weilder tadt, 

Ralen, Bopfingen und Giengen.
Von Professor Dr. Diehl

Die pädagogischen Strömungen, die in der Entwicklung der großen 
Stadtschulen erkennbar waren, machten sich natüirlic auch in den kleinen 
Reichsstädten bemerklich. Nur hing in diesen alles noch mehr von ein- 
seinen Persönlichkeiten ab, häufig von solchen, die von auswärts zum 
Kirchen- ober Schuldienst berufen wurden und die neuen Gedanken, bie 
sie draußen kennen gelernt hatten, in dem neuen Wirkungskreise in bie 
Tat umzusetzen suchten. Cs ist nicht zu verwundern, wenn im allgemeinen 
bie Neuerungen in diesen kleinen Stadtrepubliken später durchgeführt 
wurden und manches trotz ber guten Absicht bei ber Kleinheit ber Ver- 
hältnise sic nicht verwirklichen ließ. Dazu kommt noch, baß bie Duellen 
meist recht spärlic fließen und zum Teil noc nicht erschlossen sind 1). 
Einrichtungen unb besonders Lehrerpersönlichkeiten lernen mir nur in- 
vollständig kennen; so mag manc tüchtiger Schulmann, manch origineller 
Kopf verborgen bleiben, während anbere mit lässiger Amtsführung unb 
unerfreulichem Lebenswandel ftänbig in ben Scholarchatsprotokolen er- 
scheinen.

Am besten unterrichtet sind mir noch über bie beiben größeren ober- 
schwäbischen Reichsstädte Biberac und Ravensburg. Sie bilbeii auc eine 
Gruppe für sich, weil feines ber beiden Bekenntnisse sic ganz durchzusetzen 
vermochte, so baß sie beim Westfälischen Frieden unter bie paritätischen 
Städte eingereiht wurden.

Die Schule in Biberac erscheint urkundlich zum erstenmal im Jahr 
1278 unb beftanb von ba an vermutlich ununterbrochen das ganze Mittel- 
alter hindurch 2). Um 1500 gehörte sie sogar zu ben größten unseres

1) Militärische Einberufung macht mir zurzeit Archivstudien an Ort und Stelle un- 
möglich.

2) Sgl. bie Lehrerlisten Bd. I S. 230 und 429. — 1399 Haus unb Hof an ber 
alten Schule genannt in einer Dr.llrf. im KirchenpflegA. Biberach.
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Landes. Waren doch neben dem Rektor noc Kantor, Provisor und 
1—2 Lokaten an ihr tätig. Aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts 
besitzen wir die zeitgenössischen Aufzeichnungen, die mit warmer Teil- 
nahme und einer gewissen Wehmut niedergeschrieben, einen wertvollen 
Einblic in das Tun und Treiben von Lehrern und Schülern in Schule 
und Kirche, bei Prozessionen und dramatischen Aufführungen gewähren, 
wie er uns nur an wenig Orten vergönnt ist3). Humanistische Schriften 
waren in Biberach schon frühe vorhanden in der Bibliothek des Prebiger 
Heinrich Jäc, der einst an der Wiener Artistenfakultät gelehrt hatte und 
1477 seinen reichen Bücherschatz dem Spital vermachte"). Der Arzt Usri^ 
Clenbog unterrichtete seinen 1481 geborenen Sohn Nikolaus, den späteren 
Konventualen von Ottobeuren in Latein und Griechisch 5). In Die Schule 
war der Humanismus vor 1513 eingedrungen, wenn wirbem Bericht bee 
Memminger Rektors glauben dürfen. Der Lehrplan mag ähnlich wie Der 
Memminger gestaltet gewesen sein unb scholastische neben humanistischen 
Büchern aufgewiesen haben 6). Humanistischen Unterricht erteilte jedenfalls 
ber Schulmeister Johann Michael Guntius (Gunz) von Lieblingen ber 
mit bem Freund des klassischen Altertums Wolfgang Aichart " Ulm 
1519 in Briefverkehr trat7). .

Ale sich 1531 bie Mehrheit in Biberac ber Reformation juwanbtc, 
ba würbe auch bie Schule bald mit evangelischen Lehrern befett. S0 
treffen wir 1532—33 bort Hieronymus Gunz, den Gehilfen Zwingli® )• 
Bal sollte sic ben Viberachern Gelegenheit bieten, auch eine Cinrichtung 
jur Quebildung von Schülern für Predigt- und Lehramt zu schaffen, n 
StraFzburg war man damit beschäftigt, für diesen Zwec ein Stipendium }U 
errichten. Sturer warb dafür, daßz die oberschwäbischen Reichsstädte Kkonjtand, 
Memmingen, Lindau, Jeny, Uta und Biberach je einen Zögling auf ihre 
Kosten schicken sollten 0). Sm Frühjahr 1534, als man entichlofsen m«

9 geeibider Diözefanarchiv XIX (1887) S. 1-191. Die Einzelheiten lind in 
38p. I biers YS&Fes verwertet (vgl. das Register), eine asfuhtliche Wiebetgabe ist hier 
nicht möglich, auc tönnte sie das Original boc nicht ersehen.

8 #P Ja8en888ae2] Borsiduten ber 2. Safte des Mittelalter« in ber Biösese 

Quagburq. Progr. 1885 S. 65. — Vgl. A. D. B. VI, 47. . , . . —
6) §§ I S. 268. 273. 351. Ganz sicher is allerdings nicht, ob gera h manifhidsCinitertid; tue« die sernfung auf die anderen. Etäpte pertgipist.voegßsn S 

Der Echülmeister redet nur von „Steiß und Regiment", DgL Soh. "ter, B0F 
frühreformatorische Schulordnungen und SchulpertrÖge, * 10 •

8) %St.MRO"klescn87a.1nN? 321. s f- = so. ».s x (1007.102/ beS 

9) %. 98. Föhricy, Mitteilungen aus ber Geschichte ber eva g 1
Elsasses II, 45. 
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im ehemaligen Predigerkloster in Straszburg dieses Kollegium einzurichten, 
traten Wolf Capito, Martin Butzer und Jakob Bedrot mit genaueren Vor- 
schlägen an Konstanz heran 10). Straszburg wollte zunächst 4 Zöglinge dazu 
bestimmen, von den Städten erwartete man mindestens 6, barunter 2, die 
ziemlich gelehrt und etwa 20 Jahre alt sein sollten. Andere Städte sollten 
bie Möglichkeit haben, Zöglinge in beschränkter Zahl zu senden. Als Lehr- 
gegenstände waren vorgesehen: Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Dialektik, 
Rhetorik, Geometrie und Arithmetik, Musik unb Unterweisung in beiden 
Testamenten; in Aussicht genommen war Philosophie. Die Ausführung 
des Planes würbe gefördert durc eine hochherzige Stiftung des Jenyer 
Ratsherrn Peter Bufler, ber ein eifriger Förderer ber Deformation in 
feiner Vaterstadt war, unb seines Bruders Johannes. Jede ber vier 
Städte Konstanz, Lindau, Biberac unb Jeny sollte jährlich 30 fl. er 
halten unb bie gleiche Summe zuschieszen. Dafür sollten 2 Schüler aus 
jeber zusammen an einem Ort unter einem Präzeptor unterhalten werben, 
zu dessen Besoldung jebe Stadt unb bie Stiftung 10 fs. beitragen sollten 11). 
Als Ort wählte man Straszburg, weil bort bereits eine gleiche Lehre zu 
finden fei. Schon zu Anfang Juni 1534 zogen bie ersten 7 Knaben 
gen Straszburg (ein Isnyer war schon bort). Nac einem Bericht von 
Konstanz, ber bie ganze Einrichtung ausführlic schildert, war man aber 
von ihnen enttäuscht. Die Knaben, auszer dem einen von Jeny, hätten 
„noc wenig gefaßt", etliche seien noch ganz jung. Es sollten gestandene, 
erfahrene Gesellen geschickt werben, bie früher für ben Kirchendiens taugen. 
Die Straßburger hätten vier verordnet, bereu jeber für sic selber einen 
Schulmeister gebe, auch nicht lauter Stadtkinder.

Als ein kaiserlicher Befehl vom 7. Juli 1548 bie Einführung des 
Interims in Biberac anorbnete, blieb dies nicht ohne Einfluß auf bie 
Schule 12), unb mit ber Buflerischen Stiftung scheinen sic allerlei Schwierig- 
feiten ergeben zu haben 13). Die Einsetzung eines sog. „Hasenrates" auf

10) Dies und das Folgende teilweise nac der Korrespondenz im Archiv ber Bi- 
beratet Kirchenpflege 1. 39. 5. — über Storers unb Butzers Bemühungen um das 
Kollegium vgl. Briefwechsel ber Brüder Ambrosius unb Thomas Blaurer. Gearbeitet 
von Tr. Schieß Bd. I unb II (Register).

11) Geschichte ber Reformation zu Biberac vom Jahr 1517 bis zum Jahr 1650 
[von Essic] S. 33. W. KG. S. 322. — Der jährliche Aufwand von 240 fl. sollte durc 
bie Zinsen eines Kapitals von 4800 fl. gedeckt werben, wozu bie Güster 2400 fl., jebe ber 
vier Städte 600 fl. beisteuern sollten. ®. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahr- 
hundert (= Bibliothek Deutscher Geschichte 7) Gb. II S. 320 A 8 nac ber Prälat 
v. Schmidschen Sammlung im Staatsarchiv Stuttgart Gb. 50 S. 40—50.

12) Geschichte ber Sieformation S. 61 unb 64.
18) Vgl. bie Korrespondenz a. a. D.
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kaiserlichen Befehl 1551 und die Anordnung, das bei Besetzung der Ämter 
Anhänger der alten Lehre bevorzugt werben sollten, hatten ohne Zweifel 
die Wirkung, daß auc die Lateinschule katholische Lehrer erhielt. Erst 
1588 erscheint neben einem katholischen auc ein evangelischer lateinischer 
Schulmeister, der spätere Frühprediger Jatob Zoller 14). Die Stelle eines 
evangelischen Lateinlehrers überdauerte die Wirren dee Dreißigjährigen 
Krieges, denn als die Schweden 1633 vor den Kaiserlichen kapitulierten, 
wurde festgesetzt, daß die Kirchen- und Schuldiener „unperturbiert dem 
alten Herkommen gemäßz bleiben" sollten]. Eine gesicherte Rechtsgrund- 
läge erhielt sie durch den Westfälischen Frieden 1648. Entsprechend dem 
Zustand im Normaljahr 1624 würbe für Biberac wie für Augsburg, 
Dinkelsbühl unb Ravensburg bie Parität in ber Besetzung ber Ratsstellen 
unb Ämter festgelegt und weiter bestimmt: „Was bie Kirchen unb Schulen 
anbetrifft, so hat jeder Teil bie Freiheit vor bie seinige zu sorgen". In 
bem Rezeßz, ben bie Crekutionskommission 1649 erliefe, würbe für bie 
Evangelischen ein lateinischer Präzeptor, ein Provisor, ein Spitalschul- 
meister unb zwei weitere deutsche Schulmeister angesetzt 16).

Gleichzeitig bestaub eine katholische lateinische Schule. Ob sie seit bem 
Jahr 1551 ohne Unterbrechung unterhalten worben war, ist nicht über- 
liefert, vermutlich hatte sie während des Aufenthalts ber Schweden in 
Biberach ausgesetzt. Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts würbe für 
bie lateinlernende katholische Jugend durch eine besonbere Stiftung ge- 
sorgt. In ben siebziger Jahren stiftete Pfarrer Weitmani in Rauperte- 
bansen ein Kapital zur Gründung einer — katholischen — lateinischen 
Sebranitalt, bie mit Jesuiten besetzt werben sollte. Es würben bann 
sei geistliche Lehrstellen geschaffen mit je 500 ^ Gehalt; da aber bie 
Stiftung hiezu nicht ausreichte, würben sie mit zwei Staplaneien Der- 
einigt, o baß etwa 350 fl. aus ber Stiftung zuzuschieszen waren. Beiett 

würben sie mit den Professoren Thaddäus Plazzari aus Dillingen und 
grans be $ala Gsebharot; maq) qlazzatis zoo folgte sRepomut Btofd): 

"aleE.Nus reiflicher fließen bie Quellen für bie coamgetiide tateimisde 

bie wenn dich zeitweilig als ein bürftiges Prtänvzlein, bie ganze 

gell“fite Bi? den M des 17. Zahythunderts sinio uns ein poor
14) Geschichte der Reformation 8. 78. Kirchenpflege

1. 28. 1) erscheinen ein evang. und ein tath. Prdzeptor ne bgngjpan ’ G e ber 
16) Staatsarchiv Stuttgart: Biberach. Cod. Bibersc..s: -'. „8 71867 8. 238. 

Deformation S. 99 und Ktath. Kirchenblatt für die Büösese Bottenburg
17) Luz, Beiträge ©. 344 f.
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Lehrernamen überliefert; auszerdem erfahren wir, daßz die Präzeptoren 
mit ihren Schülern öffentliche dramatische Aufführungen veranstalteten 
und daßz ihnen seit 1655 das Privileg hiefür erteilt war unter Aus- 
schluß der deutschen Lehrer 18). Beim Reformationsjubiläum 1717 wurde 
dem Rektor der lateinischen Schule vergönnt, „die zuvor revidierte, den 
zwar gedrückten, dabei aber höchstbeglückten israelitischen König Hiskiam 
repräsentierende Komödie" aufzuführen 1%). Sonst scheinen die Schul- 
aufführungen ganz verschwunden ober in den Hintergrund getreten zu 
fein neben benen ber bürgerlichen Theatergesellschaften. Dagegen traten 
in biefen wiederholt Schüler auf, namentlich wenn etwa ber Nestor zu- 
gleic Theaterdirektor war 20).

Für das 18. Jahrhundert ist ein Band Scholarchatsprotokole er- 
halten 21). Häufig handelt es sic barin um allerlei Kleinigkeiten, Reibungen 
unter ben Lehrern, weil sie einander bie Schüler abspenstig machten, um 
ihre Klassen zu füllen, bann um bie Verteilung des Geldes, das bei bem 
Weihnachtsgesang vor ben Häusern einging 22). ©aneben bildet eine staubige 
Nubrif bie Annahme ber 4, feit 1716 aber 6 Alumnen, bie für Leistungen 
bei ber Kirchenmusik ein Stipendium genossen, und Änderungen in ber 
Organisation und Leitung biefer Stiftung. Häufig sind auc bie Be- 
schwerden über Aufnahme ungeeigneter Schüler. Gleic 1707 werben 
diejenigen, bie nicht lesen und schreiben sönnen, aus ber untersten (2.), 
diejenigen, bie nicht konjugieren unb deklinieren sönnen, aus des Rektors 
Klasse (1.) „ausgemustert". Eine Aufnahmeprüfung würbe festgesetzt, 
ebenso sollten bie Schüler nur nac Prüfung bei einer ber halbjährlichen 
Visitationen versetzt werben. Am Anfang dieses Zeitraums hatte bie 
Schule nur 2 Klassen, 1720 würbe eine weitere 3. Klasse unten an- 
gefügt. Ähnlich wie in unseren Lateinschulen umfaßte eine Klasse mehrere 
Abteilungen (ordines), bie des Rektors wohl 2, bie des Präzeptors 3; 
biefe sollten ordnungémäszig in 11/2 Jahren durchlaufen werben. Schon 
1721 würben sie auf 4 erhöht, so daßz ein Schüler 2 Jahre in ber
2. Klasse faB, weil bie Pensen zu groß waren. ©ie 3. Klasse scheint

18) W.3.I.H. VI (1883) S. 38.
19) Beschreibung der Feier des Jubelfestes der Reformation zu Biberac 1717 

und 1817 [von Essic] S. 28.
20) Sgl. W.3.3.5. VI (1883) S. 39 ff. Rektor M. Jeremias Adam war 1729 

bis 1740 Direktor, Rektor Dol 1750—52 Vizedirektor. 1763 komponierte der elfjährige 
Justin Heinric Knecht ein Singspiel zur Feier des Hubertusburger Friedens.

21) Das Wichtigste, die Lehrpläne, war in besonderen Beilagen enthalten, die 
nicht mehr bei dem Bande liegen.

22) Der Ertrag stieg von rund 80 fl. auf rund 120 fl. 
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eine unsichere Einrichtung gewesen zu sein, denn 1746 wurde die deutsche 
Schule als 3. Klasse angesehen, und zwölf Jahre nachher wurde wieder 
über die 3. Klasse beraten, die faum aus fünf Kindern bestand 23). Schon 
1741 fanden sic in des Präzeptors Klasse auc solche, die gar nicht 
Lateinisch lernen wollten; die Aufnahme non solchen wurde zeitweilig 
verboten, aber 1775 bat Präzeptor Knecht „weil die mehreren Eltern 
ihre Kinder nicht mehr Latein lernen lassen" auc Deutsch lehren zu 
bürfen wie der selige Präzeptor Doll. Diese Abneigung gegen das Latein, 

überhaupt gegen Fremdsprachen, war ja damals nicht nur in ber ober- 
schwäbischen Reichsstadt zu finden. So erbot sic Knecht, biefe nicht- 

ftubierenbe Jugend nac Herrn Pastor Resewitz 24) Echrift „Die Erziehung 
des Bürgers" ohne Bücher um das gleiche Schulgeld zu unterrichten. 
Nac einem Vierteljahr würbe ihm empfohlen, statt beffen „vorzüglich 
auf Erkenntnis ber christlichen Religion aus ber Kinderlehre und dem 
Biberacher Gesangbuch und bann aufs Lateinische zu sehen". Hatte 
diesmal das Alte gesiegt, so drang fünf Jahre später das Neue ein. 
Die bisherige Methode, ber 1. Klasse bie Weltgeschichte nach einer be- 
stimmten Versart beizubringen, erschien unschicklich; man schaffte für den 
Rektor Schröckhs „Weltgeschichte für Kinder"25) an. Sie sonnte auf den 
„Bücherstand" wandern, ben man 1774 auf ben Vorschlag eine Schul- 
bibliothet zu gründen, aus Mangel an Mitteln beschafft hatte „in Hoff- 
nung auf Geschenke". Gleichzeitig wurden, um ben Eltern Kosten zu 
ersparen, bie von ben Schülern anzuschaffenden Bücher festgesetzt. Bon 
lateinischen Autoren erscheint nur Nepos; Curtius, ber 1740 vorgeschrieben 
war, ist wieber verschwunden. Von Griechisch ist nicht bie Rede, es erscheint 
in den Protokollen überhaupt nur einmal. Im Jahr 1708 wollte es ber 
Rektor mit einem Schiller anfangen, ber Primus sollte an biefem Unters 
richt teilnehmen. Cin Zugeständnis an ben Zeitgeist war es, daß in des 
Präzeptors Klasse aus bem Berlinischen Lehrbuc Sittens, Klugheitss und 
Gesundheitsregeln vorgetragen werben sollten. Zur Anregung des Eifers 
sollten Prämien, bestehend in Büchern, eingeführt werben. Seltsam mutet 
es uns an, daßz am Schützentag, bem jährlichen Biberacher Sinderfeit, 
„jeder mit seinem Prämium parabieren" bürste 26). Im Jahre 1792

23) Der damalige Kollaborator I. G. Knecht scheint unbeliebt gewesen zu fein, so boß 

manche unter Umgehung dieser Klasse ihre Kinder gleich in die bes Brdzeptors 2o" 

zu schicken versuchten.
24) Vgl. über ihn Allgemeine Deutsche Biographie (AI. 2. 8.) 28 &• 241—45.
25) Igl. oben S. 179.
26) Im Jahr 1742 gab es auc eine Art Jugendwehr in Biberach; beim Einzug be6 

Komthurs von Altshausen machten bie Knaben mit ihren hölzernen Flinten ihre Aufwartung.
Geschichte des humanist. Schulwesens in Württ. II. 38
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lernen wir die Lehrgegenstände der 2. Klasse kennen: Evangelische Religion, 
Latein, Erdbeschreibung, Weltgeschichte, Sitten- und Höflichkeitsregeln, 
Schreibkunst. Für Rechen- und Musikunterricht war durch besondere 
Stunden bei einem Rechenschulmeister bzw. beim Organisten ober Kantor 
gesorgt. Während man gleichzeitig fürchtete, bie 2. Klasse sonnte bei der 
nächsten Versetzung leer stehen, taufte man bie lateinische Schule Lyzeum, 
offenbar um ihr neben ber damals erneuerten katholischen Anstalt mehr 
Glanz zu verleihen. Das Lehrziel, das gesteckt war, blieb hinter bem 
einer heutigen Lateinschule zurück, doc nahm bie reichsstädtische Schule 
im Bildungswesen insofern eine ähnliche Stellung ein, als bie Schüler 
von ihr nicht unmittelbar zur Universität abgingen, sondern vorher noc 
eine grössere Schule, z. B. Ulm ober ©Blingen, befugten.

Die Schülerzahl betrug im Herbst 1795 in Klasse 3 mit 3 Ordnungen 
19 Schüler, in Klasse 2 mit 2 Ordnungen 15 Schüler, bie Zahlen für 
bie 1. Klasse fehlen; insgesamt mögen es 45—50 Schüler gewesen sein. 
Dabei zählte im Jahre 1802 die Stadt 1294 männliche, 1412 weibliche 
Evangelische, dazu 1642 Katholiken unb 303 auswärtige Dienstboten, 

insgesamt 4651 Seelen27). Unter den Schülern, bie im 18. Jahrhundert 
in Biberach auf ber Schulbant saßzen, erregt einer unser besonderes 
Interesse: Wieland 28). Leider erzählt er nur wenig von feinen Biberacher 
Schuljahren; mit 131/2 Jahren fam auc er in bie Fremde nac Kloster 
Sergen bei Magdeburg, unb während bet Biberacher Seit genoß er neben 
ber Schule ben Privatunterricht seines Vaters. Was er diesem verdankte, 
was jener, ist schwer zu unterscheiden.

Für bie Lehrer war fein bestimmter Bildungsgang vorgeschrieben. 
Die meisten ber Rektoren, wohl auc ber Konrektoren unb Präzeptoren, 
namentlich bie gebürtigen Biberacher hatten Theologie ftubiert unb be- 
trachteten das Rektorat bzw. Präzeptorat als Anfargsstufe, von ber aus 
sie bie Leiter ber verschiedenen Predigerstellen bis zum ehrwürdigen 
Senior Ministern erklimmen wollten, wie bieS auc anberwärtS war29).

27) Stadtarchiv Biberac 1. 4. 16.
28) 2. F. Dfterdinger. Chr. I. Wielands Leben und Wirken in Schwaben unb in 

ber Schweiz 1877. S. 7 unb 20.
29) Sie folgende Liste ber Präzeptoren unb Rektoren beruht auf einem Auszug 

aus bem Anhang des sogen. Seelenregisters ber evangelischen Gemeinde Biberac a. 9. 
Band B S. 408 f., ben ic Herrn Dekan Werner verdanke.

Präzeptoren.
1. M. David Welz aus Brackenheim. Mag. 1587. Erster sogenannter lat. Schul- 

meister 1588—1594. Präz. in Brackenheim 1604. — 2. M. Jo. Ge. Bader aus Ulm. 
Mag. 21. Febr. 1593. Präz. 1594. — 3. M. Jo. Sutor ober Schumacher aus Bib. 
geb. 5. Ott. 1572. Mag. 11. Aug. 1592. Lat. Echulm. hier 1596. — 4. M. Io. Stäng-
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Gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts war das Rektorat mit der 
4. Predigerstelle vereinigt. Manche hatten auc feine abgeschlossene 
Hochschulbildung, so hatte 3. B. ber cand. Maier, der 1792 bie 2. Klasse 
erhielt, mir zwei Jahre studiert. Unbedingtes Erfordernis für bie Über- 
tragung dieser Klasse war das Hochschulstudium nicht. So hatte 3- B. 
Justin Heinrich Knecht nur das Cszlinger Gymnasium besucht. Die Geist- 
lichteit stellte mit ihm 1771 eine Prüfung an aus Corderii colloquiis, 
Mulleri Chrestomathia, Cornelio Nepote, aus welc letzterem ein Crer- 
zitium biftiert wurde, Rhetorica, Logica, aus bem Christentum. Noc 
umfangreicher, zugleich noc mehr auf die praktischen Erfordernisse ber 
Stelle zugeschnitten war bie Prüfung, bie im Jahr 1797 mit ben Be 
Werbern um bie Kollaboratorstelle abgehalten würbe; sie umfasste zwölf 
„Fächer": Buchstabieren, Bibelaufschlagen, Lesen, Religionskenntnisse, 

lin aus Deggingen. Mag. 3. Febr. 1594. Lat. Schulmeister 1599. - 5. M. o. 
Colmar aus Bib., geb. 1. Zan. 1607. Mag. 11. Aug. 1630. Lat. W althier 
1635. _ 6. Christoph Kempif, Präz. 16 41. Kassiert 1653. — 7. M. Narcinus 
Rauner aus Augsburg. Mag. 16. Juli 1652. Präz. alliier 1654. Rektor in augs: 
bürg 1657. Machte sic durc feinen, mit einer Botrede D. Speners 1670 zu Augsburg 
gedruckten Zesus-Psalter berühmt. - 8. M. Michael Withau, aus Bib., geb. 6. 2ez- 
1626, ein Sohn des Stadtaischers Withau. Mag. 6. Aug. 1645. Prüz- 1657.

Nestoren.
9. M. Conrad Mühischleget aus Bib., geb. 16. Aug. 1644. Der erste Rektor 

alhier 1670, ber ins Ministerium gekommen. — 10. Conrad Sc reiner aus ürn: 
berg erster Kollab. im Dkt. 1653. Rektor ober Präz. 1675, auc Organist. - 
11. Jaul Grieb. Renz auë^, geb. 1662, Rektor allh. 1693, nachher in Sem— 
12 Christian Er harbt aus Memmingen. Rektor 1697. Er predigte auc und würbe 
in Memmingen Superintendent. - 13. Barthol. Brändel, aus Nürnberg. Reftor 
1700. - 14. M. Jerem. Adam aus Ulm, geb. 1677, Rektor 1702. Ein ausnehmend 
qeschictter unb beliebter Schulmann. Er versah auc die St. Nicolaikirche viele Sahre 
unb liefe sic sonst im Predigen gebrauchen. — 15. Christian Seyfried aus Seny. 
Settor 1740. Predigte hier auc viel und wurde 1744 nac Kaufbeuren berufen, wo 
er Senior warb. - 16. Joh. Jac. Dol aus Bib., geb. 10. Mai 1718. ettos,3744. 
Sesam zuerst das Prädikat als Vicarius perpetuus Ministern. T 30. ‘4
17. M. 30h. Qbet $0c eisen aus um. 16. Sept. 1744. Rektor 14. Mai ‘ ■ Tar 
ber erste Rektor, ber orbiniert unb bem sacro zu ab ministrieren vergönnt wurde. Siechen- 
prebiger 5. 90v. 1772; Hosp. Pr. 14. Sept. 1795; Abendprediger ohne Beso bung 
15. Bey. 1795; mit Bef. im Mai 1797. Jubiläum 14. Mai 1822; + 22. Des: 1825. 
18. M. 30. Frib. Briget aus Tübingen, geb. 12. Dez. 1744. Reftor 5. Xov. • 
Siedjenpr. 14. Sept. 1795. posp.BBr. ohne Bej. 15. Tey- 1795, mit Be. Pigi 787: 
tl.®e?. 1819. - 19. M. J0. sac. Mayer aus Bib., geb. 21. Mai 1769. Son 
reftor %0v. 1792. Rektor 2 8. Sept. 1795. Siechenpr. 1795. Hospita Ipr. 1820, 
2(benbpr. 1826, Friihpr. unb I. Stabtpf. 1829; + 31. Aug. 1852 - 20. M. So: 
AHOEch mis aus um, geb. 21. März 1771. » 27. 2lpr. 1797. Drbin. 16 >uli 
1797. qeoF. am Gymi. 1806. Pr. in Bermaringen Sept. 1812; + dal Sept. 18 5.
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Buchstabieren gleichlautender Wörter, Rechnen, Geographie, Latinität, 
Singen, Schreiben, Federschneiden und Erklärung einiger biblischen 
Redensarten.

Über die nähere Umgebung hinaus besannt wurde unter den Lehrern 
der Lateinschule Justin Heinric Knecht, der hier 1752 als Sohn des 
Kantors und Kollaborators Johann Georg Knecht geboren wurde. Schon 
als Knabe trat er mit seinem Bruder im Biberacher Theater auf und 
im elften Jahr komponierte er ein Singspiel zur Feier des Hubertus- 
burger Friedens. Er durchlief die lateinische Schule, der damals Rektor 
Dol vorstand, der auch Wieland unterrichtet hatte. Daneben lernte er 
bei Wieland Italienisch. Mit sechzehn Jahren kam er nac Illingen 
ins Pädagogium zu Rektor Böch, um sic als Lehrer auszubilden und 
gleichzeitig in der Musi weiteren Unterricht zu erhalten. Nac drei 
Jahren besam er, in feinem neunzehnten Lebensjahr, ohne akademische 
Bildung die Stelle an der 2. Lateinschultlasse als Nachfolger des hoch- 
betagten Präzeptors Doll. Gleichzeitig wurde er zum Musitdireftor ge- 
wählt. Von seinen Refornvorschlägen im Jahre 1775 war schon früher 
die Rede; 1787 erreichte er bann doch, daß er in feiner Klasse eine 
deutsche Ordnung einrichten durfte. Als Lehrer scheint er seine großen 
Erfolge erzielt zu haben. Wiederholt fam es vor dem Scholarchat zu 
Klagen, schlieszlic war feine Klasse so schwach besucht, daß man ihr Ein- 

gehen befürchtete. Co wurde er 1792 von feinem Schulamte enthoben 
und bekleidete von ba an bie Stelle eines Musikdirektors und Organisten. 
Nun konnte er sich ganz ber Musi widmen, in ber feine Stärke lag, 
zunächst noc in Biberach, seit 1807 in Stuttgart, wohin König Fried- 
riet) ihn berief. Mit besonderer Siebe pflegte er bie kirchliche Musik, 
über 200 Choräle setzte er unb für Württemberg ebenso wie für Bayern 
bearbeitete er ein evangelisches Choralbuch 30).

Derjenige, bet brei Jahre nac Knechts Abgang bie zweite Klasse als 
Konrektor erhielt, war ebenfalls ein Biberacher Kind: Johann Konrad 
Krais 31), ber Verfasser einer zehnbändigen handschristlichen Chronif ber 
Stabt. Sein Bildungsgang gewährt einen guten Einblick in bie damaligen 
Schulverhältnisse. Im Jahr 1755 geboren, fam er sechsjährig in bie 
deutsche Knabenschule zu bem Bortenmacher Angele, bann in bie Klasse 
des Spitalschulmeisters Gol, eines Seifensieders. Mit acht Jahren fam 
er unter bie Alumnen (Singfnaben). Später rückte er in bie Klasse 
des Präzeptors Dol, im 12. Jahr in bie des Rektors Doll vor, um

30) Igl. Luz, Beiträge S. 394—97. Weitere Literatur bei Heyd, Württ. Biblio- 
graphie Bd. II, 468, IV, 354. — Seine Prüfung f. oben S. 595.

31) Bgl. Luz, Beiträge 397—402.
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Latein zu lernen. Daneben genoßz er Rechenunterricht bei dem öffent= 
lichen Rechenlehrer. Eigentlich war er zum Bortenmacher bestimmt, da 
fam der Bürgermeister von Zell auf den Gedanken, einen Schulmann 
all6 ihm zu machen, und verschaffte ihm eine Unterstützimg aus der 
evangelischen Schulkasse; Krais erhielt nun Musikunterricht und täglich 
eine Lektion durch den Spitalprediger Eben. Achtzehnjährig würbe er 
Kantor und vikarierte als Schulgehilfe; nac einem Jahr brachte er es 
zum Kollaborator und gab als solcher eine Menge Privatstuden, um 
seine Besoldung zu verbessern; 1787 wurde er öffentlicher Rechenlehrer. 
Die Rechenschule behielt er auch, als er 1795 Konrektor wurde. 2d er 
ein anregender, tüchtiger, bei ben Schülern gearteter Lehrer war, würbe 
er auch 1806 an das badische Gymnasium übernommen.

Nachdem nämlic bie Reichsstadt 1802 an Baden übergegangen war, 
wollte bie Oiegierung an bie Stelle ber beiden Lateinschulen eine ge* 
meinfame paritätische Anstalt setzen, deren Lehrplan gleichzeitig dem . 
badischen angepaszt werben sonnte. Der Plan würbe 1808 auSgefü^rt. 6 
An das neue Gymnasium würben von ber evangelischen Lateinschule, ver- 
setzt als Professor ber Rektor Johann Martin Schmid, ehemals Haus- 
lehrer beim englischen Gesandten in Frankfurt, und Krais mit feinem 
alten Titel. Als weiterer Professor kam dazu von der katholischen Seite 
Franz Raver Weingart 32). Die Bürger beider Konfessionen, benen ohne- 
dies das Einleben in bie neuen Verhältnisse nicht ganz leicht fiel, scheinen 
mit ber Schule wenig zufrieden gewesen zu fein. Das würbe auch nicht 
anders, als bie Stabt noc im Jahr 1806 württembergifcf) würbe, beim 
bie Einrichtung des Gymnasiums blieb zunächst unverändert.

Sthnlich entwickelte sich bie Stadtschule von Ravensburg- erstmals 
urtuidlic erwähnt 1248 bestaub sie wohl das ganze Mittelalter hin: 
durc/33); seit 1313 finden wir sie in einem besonderen zoue 
mindestens ein zweiter Lehrer, der Kantor, war gegen das Ende bet 
15. Jahrhunderts an ihr tätig 35). Vielleicht standen schon damals neben 
ihm noch Provisor und Lokat"), so ba^ 3—4 Klassen gebildet werben

32) So nach 2uj, Beiträge. Nac der Grund beschreibung in der Registratur per 
s. Minifterialabteilung für die höheren Schulen waren es drei Lehrer für die alten 
Sprachen und ein Lehrer für Realfächer. Eine Auszeichnung für bo6 Sdbr 1806 
Stadtarchiv Biberac (1. 4. 16) gibt nur bie brei Namen wie 2u3-

33) Igl. bie Lehrerlisten Bd. I S. 244 f. unb 441, sowie bas Register.
34) Bd. I S. 87.

36) Sie erscheinen in einer unbatierten Jeftalung aus dem 15.—16. Jahthutnoert, 
die mindestens zweimal als Entwurf biente. Stadtarchiv 57 a 3. 2014.
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konnten wie in Biberach. Spätestens im ersten Jahrzehnt des 16. Jahr- 
hunderts hielt dann der Humanismus feinen Einzug in die Schule. 
Durch wen er zuerst hier heimisch wurde, ist nicht mit Sicherheit festzu- 
stellen. Vielleicht geschah es durc den Freund des bekannten Ulmer 
Humanisten Wolfgang Nychard, Jodokus Hesch, der vor 1511 hier ge- 
wirkt haben musz 37). Möglich auch, daßz Hans Hofmeister schon vor ihm 
hier die neue Richtung vertrat38). Dagegen läszt sic nicht nachweisen, 
daßz der Ravensburger Humanist Michael Hummelberger, der von 1511 
bis zu feinem Tode im Jahr 1527 fast stets in feiner Vaterstadt lebte, 
unmittelbar auf die Schule eingewirkt hätte. Er scheint nur Privatunter- 
richt namentlich im Griechischen gegeben zu haben 39). Doc ist kaum anzu- 
nehmen, daßz er nicht Beziehungen zu den humanistischen Lehrern der Schule 
unterhalten hat. Hofmeister kehrte bann nochmals 1528 hierher zurück, 
wobei er sic nac bem Vorgang in Memmingen ein Monopol für feine 
Schule zusichern liesz 40). Wohl fein unmittelbarer Vorgänger und Nach- 
folger war dabei ber Mann, ber für ben Schulhumanismus in Ober- 
schwaben ohne Zweifel am meisten getan hat, Hans Sufenbrot41). Ein 
Allgäuer Kind (geboren zu Wangen 1484) hat er nac Beendigung 
feiner Studien meist an oberschwäbischen Schulen gelehrt unb babei auc 
nicht wenige Schüler aus bem hohen unb nieberen Adel zu feinen Füszen 
gesehen. Wir finben ihn um 1524 in Ravensburg, aber bie Schule 
war infolge ber Pest nur schwach besucht, unb so mochte sie ihm wenig 
Befriedigung gewähren. Seszhafter war er, als er nac einem Jahrzent 
1534 wiederkehrte. Zwei Lehrbücher, eine lateinische Grammatik 42) unb 
eine Rhetorik, schrieb er hier, wohl unmittelbar für bie Zwecke seines 
Unterrichts. Seine Wirksamkeit, ber 1542 fein Tod ein Ziel setzte, 
reichte bis nahe an bie Einführung ber Deformation heran.

Ihren förmlichen Anschlusz an bie Evangelischen vollzog bie Stadt, 
inbem sie am 20. April 1546 bem Schmalkaldischen Bunde beitrat.

37) Vgl. über ihn Bd. I, bes. S. 98, 272, 331, 441.
38) Igl. Bd. I, be[. 274, 398, 441. Im Jahr 1510 kam er von hier nac 

Memmingen; Joh. Müller, Vor- und frühreformatorische Schulordnungen unb Schul- 
oerträge I S. 164 ff. unb 349.

39) Sgl. Bd. I, 275.
40) Sgl. Bd. I, 96, 386, 398. — Herr Kanzleirat Baur in Ravensburg hatte bie 

Liebenswürdigkeit, mir feine Handschrift einer demnächst erscheinenden Geschichte des 
Ravensburger Gymnasiums zu überlassen, ber ic im folgenden manches Wertvolle 
entnehmen sonnte.

41) Sgl. über ihn P. Fox im Diözesanarchiv für Schwaben XXV (1907) S. 8—12, 
darnach oben Bd. I, 274.

42) Ein Exemplar in ber Ravensburger Stadtbibliothek.
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Einen Monat später wurde bie Reformation mit Abschaffung der Sese 
auf alle Kirchen ausgedehnt, nachdem schon 1544 die erste evangelische 
gredigt gehalten und etwas später bie Reformation in ber Karmeliterkirche 
begonnen worden war43). Jörg Barth, der seit 1544 hier Lehrer war, 
blieb offenbar ber katholischen Lehre zugetan und schied aus dem Schul- 
bienst44). Da nac ber Zuchtordnung künftig zwei Knabenschulen bestehen 
sollten, eine lateinische und eine deutsche, mußzte sic bie Stabt nac einem 
gateinlehrer umsehen 45). Sie fand ihn in einem Sohn der Dachbaritabt 
gindau, Kaspar Heldelin, ber von 1522-25 in Wittenberg studiert un) 
bei Melanchthon Griechisch gelernt hatte. In Lindau hatte er zund dit 
eine Jrivatschule auf getan, war bann 1528 von ber Stabt angestcUt, 
aber zu Anfang des Jahres 1546 entlassen worben46). Er wurbe 81: 
nächst von Pfingsten 1546 auf zwei Jahre angestellt 47). Seines Bleibens 
war nicht lange; schon im Dezember 1547 würbe er wieber für Einbau 
angenommen, doch sollte er noch bis Pfingsten 1548 seinem Ertrag 
entsprechend bleiben. In Lindau hatte man wohl ersannt, baß man tu 
Selbelin einen tüchtigen Lehrer verloren hatte 48). Den Entschluß zur 
Rüctehr erleichterten ihm ohne Zweifel die Verhältnisse in Vavenöburg; 
waren doc am 8. Oktober spanische Gruppen für 15 Wochen in Die 
Stabt gelegt worben. Zunächst suchte die Stadt allerdings wieder einen 
evangelischen Lehrer. Die Bemühungen nm einen geeigneten dann 
seiger anschaulich, wie bei bem Fehlen eines durc staatliches Prüfung®- 
wesen gesicherten Standes von Anwärtern für bie Auffindung von taug- 
liehen Bewerbern persönliche Beziehungen verwertet würben wanbte 
sich nach Straßburg. Dort waren damals zwei von den Gehilfen NQX 
stanzers bei ber Reformation von Ravensburg, Dr. Johann "larbach )/

43) QBürtt. Kirchengeschichte herausgegeben vom Calwer Berlagsverein 364 unb

Baur a. a. D.
454 Mr,0-9.91546 legten zilianus, Senglin unb Konstanter bem Rat eine 

Dentidyti Dor, in ber sie auch Vorschläge für Einrichtung ber Schulen" machten.

49) Ngur,ne"eSCiteten beschichte ber Schule E G. Gben, W «InerOeiarote ber Stabt sadensburg usw. 1835. Held, Geschichte der humanistischenSehranfaltin 9 von ihrer ersten Gründung bis zu ihrer Erhebung zum Gymnasium. Programm bes 
1882. Tobias safnet, wie evang. Kirche in I. 1882. Zobios dainev, Geschichte 

ber Stabt 31. 1887. - Die Bestallung etbelins Stabtardjiv 57 a "r. 2014, 

oeorugg "rlbsER““p..SeRI vgl. ««^ Gettidste ber Stabt Sinbau . 3. 3m Auftrag ber 

^^Ä ÄdsoMREEi: ÄÄ somm, Bl edule 
Johann Stuani unb bie Kirche Strassburgs (= Distor. Bibliothet bexousg- von ber
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Pfarrer zu St. Nikolai, und Dr. Johann Lenglin, Pfarrer zu St. Wilhelm. 
Beide suchten gewissenhaft unter den Strassburger Schulmännern, aber 
inzwischen trafen die Ravensburger selbst ihre Wahl. Sie fiel aus Lau- 
rentius Montanus, Schulmeister in Gengenbach. Diesen hatte ihnen ihr 
Pfarrer Thomas Tilianus (Lindner) empfohlen, der selbst auf Anraten 
Marbachs von Gengenbac nac Ravensburg berufen worden war 5)). 
Montanus stellte seine Bedingungen: für die Schule solle ein Kollaborator 
angestellt werden, damit niemand versäumt werde; des Kirchengesangs 
solle man ihn entladen, weil viel Zeit darauf gelegt werde, die sic füg- 
licher zum Unterricht eigne; der Nat möge Schulherren ober Scholarchen 
verordnen, mit benen er das Nötige beraten sönne; wolle ber Rat ihn 
annehmen, so wolle er es ein ober zwei Jahre versuchen, „soverr eyn 
ersamer Nat die wahr unb angenommen Religion nac ber Augsburgischen 
Konfession erhaltet". So erhielt er benn seine Bestallung, in ber wir 
neben anberen üblichen Bezügen durch das Jahr auch ein Fuder Wein 
finden „nit des ergsten noch des bösten, sonbern ain zimlic guten 
Trinkwein"51). Die Klausel, bie Montanus seiner Einwilligung angehängt 
hatte, war nicht unbegrünbet; schon im Sommer des Jahres 1548 mufften 
bie evangelischen Prediger unb, wie es scheint, auc ber Schulmeister bie 
Stabt verlassen 52), vermutlich auf ©rängen des Abtes Gerwig klarer 
von Weingarten. Mehrmals änberten sic bie politischen unb kirchlichen 
Verhältnisse ber Stabt in kurzer Zeit: am 17. Oktober 1551 würbe ein 
sog. Hasenrat eingesetzt, am 27. Mai 1552 wurde er gestürzt, aber schon 
am 19. Oftober wieber eingesetzt. Während jedoc vorher bie Lehrer 
schnell gewechselt hatten 53), scheinen biese Änderungen zu feinem Wechsel 
im Schulamt geführt zu haben. Auf Pfingsten 1552 stellte man I06 
Schnell von Wangen i. A. zumächs für 5 Jahre an, am 3. April 1555 
würbe sein Vertrag auf 10 Jahre neu abgeschlossen 54). Schnell war

Redaktion ber Histor. Zeitschr. Bd. 27). — Geb. ju Lindau 14. April 1521 hatte er 
dort den Unterricht Heldelins genossen, besuchte bie Straßburger Schule, vielleicht mit 
einem ber Buflerischen Stipendien (vgl. oben S. 590), später weilte er in Jëny, um 
bei Fagius Hebräisc zu lernen unb war eine Zeitlang dessen Nachfolger, verheiratet 
war er mit einer Ravensburgerin (Horning S. 224).

50) Die Briefe Lenglins vom 2. März unb 1. April 1548 im Stadtarchiv 57 a 
2014. - Vgl. Held S. 10 f.

51) Beide Schriftstücke Stadtarchiv 57 a, 2014. Sgl. Held S. 11 f.
52) Hafner, Evang. Kirche S. 45 unb 47; Baur a. a. D.
53) Baur a. a. D. nennt zum 12. Juni 1549 Christoph Niepanen (?) unb zum 

11. Dez. 1551 Christ. Riesch.
54) Stadtarchiv 57 a, 2014 Konzept. — Nac Hafner war er noch 1580 im Amt. 

Geschichte G. 555.
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ohne Zweifel Katholik. Er stellte wie Montanus feine Bedingungen: 
man solle „ine bey feiner Religion, darinnen er erzogen, erforn unb 
bisher angehangen, bleiben lassen, davon nit bringen, auch ime in Der 
Seit biefer feiner Bestallung fein Provisoren, Locaten noch iemanD6 
anbern, ber feiner Religion zuwider, in fein Schul setzen". Damit vor 
ber Schule wieder ihr konfessioneller Charakter gesichert, . unb ba er sich 
das Schulmonopol verbürgen ließ, war sie jedenfalls zunächst bie einzige 

lateinische in ber Stadt.
Diese katholische Lateinschule bestaub offenbar ohne Unterbrechung. 016 

in bie Mitte des nächsten Jahrhunderts. In bie lebten Zeiten biefer 

Schule ist nach meiner Ansicht eine ausführliche handschriftliche nBer- 
mertung was ein lateinischer Schulmeister stirer zu Ravensburg in Der 
Schul unb Kirchen tun unb observieren soll" zu setzen55). Charafteristiich 

für bie Vermerkung ist neben ber starten Betonung der lateinischen Roms 
Position bie Benützung des Katechismus von Canisius56) und ber Hinmeis 
auf bie Jesuitenschulen als Vorbild: ihre Methode soll ber Präzeptor 
befolgen, bie Kataloge ber bei ihnen gelesenen Autoren sic verfrassen, 
unb weil sie das Griechische treiben, soll er seinen Schüler menigitens 
bie Anfangsgründe bavon beibringen.

Qle letzter Lehrer an biefer katholischen lateinischen Stabtichule er- 
scheint Johann Heim (1651—63)57). Das Eingehen dieser Schule hing 
offenbar zusammen mit dem Versuch des katholischen Rats seinen Glaubens 
nenoffen eine höhere lateinische Schule zu verschaffen. Im Sahr 

wurde in Das Karmelikertloster der theologische Surb von Würzburg ver: 
egt und gleichzeitig wurden im Kloster humaniora gelehrt xani 

bot ich ben Söbnen katholischer Familien Gelegenheit ihre Studien bis 
zum Abgang auf bie Universität fortzusetzen, während sie von ber Di9- 
herigen gateinschule noch ein Gymnasium als Zwischenstufe befudenyübten. 
Diese Einrichtung dauernd 5" erbatten war bas Biel bet 1662 ange- 

geotrdin 57 a, 2014 unbatiert, nach der sanoschrift dem 17. Zahthundert 
angeßsrens"“"EGetuet bei Eben, Serfich’II 6.237, Hel 6.45-.Safer Geigichte 

e. 508. Die eftatiing seldetins hat die alte Signatur Nr. 2 biesdmne Ts3cr.3z 
====-======== 

öafner, «se"Chiaste s. 810 (tief sic am den Wtoeriprudjen „ohne sie beseitigen s" tönr •

5â; cAisi heißt es Beusttic, auc Baur gibt es in seiner Abschrift, dagegen"”" 
das Wort in ben früheren Drucken bei del nnb bdfner

57) Baur a- a. D.

58) Baur a."a. D.
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knüpften Verhandlungen, die am 11. Juli 1665 zu einem Vertrag führten. 
Die Karmeliter verpflichteten sic die Schule zu erhalten, solange ber 
Rat bie Gehälter zahle. Als Gehalt für zwei Professoren wurden 125 fl. 
festgesetzt, Anstellung eines dritten Lehrers unb Erhöhung des Gehalts 
auf 100 fl. für jeden wurden in Aussicht genommen 59). Ein Vertrags- 
entwurf aus beut nächsten Jahr sieht eine Erweiterung vor. Der Pro- 
vinzial verspricht darin für Humaniora brei Präzeptoren unb für Philo- 
sophie zwei Professoren zu senden unb von ben letzteren einen zu salarieren. 
D er Rat soll für bie Präzeptoren unb ben einen Professor je 50 fl. 
bezahlen ®"). In ben Jahren 1668—73 blieb bie Stadt 600 fl. ober 
nac Abzug des Schulgelds noc 400 fl. schuldig“). Die Schülerzahl 
sank, unb so scheint biefe Schule wieder eingegangen zu sein. Doc gab 
es auc später wieder eine katholische Lateinschule, bereu Entstehung unb 
Charakter nicht besannt ist. Nac einem Bericht ber Landesdirektion Ulm 
an das bayrische Ministerium aus bem Jahr 1804 war sie lediglich 
Vorbereitungsschule 62).

Die evangelische Lateinschule, bie vermutlich mit ber Vertreibung des 
Montanus 1548 aufgehört hatte, wurde — unbekannt wann — wieder 
errichtet; jedenfalls wurden 1624 bie Gehälter aus ber Stadtkasse be- 
zahlt 63), bagegen waren bie Evangelischen 1628 gezwungen ihre Schuldiener 
selbst zu besolden 64). Die Rechtsgrundlage für ben ferneren Bestand ber 
evangelischen Schulen als öffentlicher Lehranstalten schuf auc in Ravens- 
bürg ber Westfälische Friede65). Die Ausführungsbestimmungen dazu 
wurden feftgelegt durch ben Lindauer Rezesz vom 4. Juni bis 25. Mai 
1649 66). Die Kirchen- unb Schuldiener sollten ihre Gehälter aus ber

59) Held S. 8f. Baur a. a. D.
60) Entwurf vom 13. Mai 1666 Stadtarchiv 57 a, 2015.
61) Held S. 10. Baur a. a. D.
62) Vgl. H. Dckel in Zeitschrift des hist. Vereins für Schwaben und Neuburg 

Bd. 37 (1911) S. 108f. — Baur a. a. D. nimmt an, daß es eine öffentliche katholische 
Lateinschule feit dem Ende des 17. Jahrh, nicht mehr gab. Held S. 10 dagegen, das 
sie bis ins 19. Jahrh, bestanden habe. Die kathol. Schulordnung vom 20. Juni 1720, 
bie Mert int Schwäbischen Archiv 28 (1910) veröffentlicht hat, behandelt bie Lehrstoffe 
nicht, von einer Lateinschule befindet sic darin aber auc feine Spur. — Gutermann 
in feiner Schrift „Die alte Ravenspure" erzählt, das er, obwohl Protestant, im Kloster 
geschichtliche Studien trieb. Held <3. 10. — Auc im benachbarten Benediktinerkloster 
Weingarten bot sic wohl Gelegenheit zu Studien.

63) Nac bem Rezes von 1649 (vgl. später).
64) Nach einer Beschwerde ber Evangelischen von 1632. Hafner, Evang. Kirche 

S. 70; Hafner, Geschichte S. 576.
65) Igl. oben bei Biberach S. 591.
66) Staatsarchiv Stuttgart: Ravensb. 11.5. 172. Gedruckt bei Hafner, Evang. 

Kirche 115 ff. Die Schulen betreffen Ziffer 21—27.
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Gtadttasse bekommen wie 1624, dem Schulmeister wurde ein Provisor 
beigegeben, ebenso erhielt der katholische lateinische Schulmeister einen 
solchen. In fein Kirchen- und Schulpatronat hatte sein Teil den anberi 
dreinzureden. Beraten von den herzoglich württembergischei Oberräten, 
beschlossen die Evangelischen am 9- Juli 1649 die Errichtung einer 
evangelisch-lateinischen Schule und die Bereinigung ber ersten Sehrstelle 
mit ber 4. Predigerstelle.

Über ben Lehrplan ber Schule erfahren wir lange Zeit nichts. Sm 
Mittelpunkt stand natürlich auc hier das Lateinische, neben ihm wurde 
ohne Zweifel ber Religion ziemlich viel Zeit gewidmet. Gelegenheit 
Französisch zu lernen bot sic ausserhalb ber Schule, 3- 8. 1685 bei einem 
Franzosen Pernella 67). Die Bereinigung von Kirchen- unb Schulamt 
scheint das übliche geblieben zu sein"), meist rückten die Präzeptoren 
ober Nestoren auf bie britte Predigerstelle vor. Unter ihnen erscheint 
1704 ein kurfürstlicher Feldgeistlicher Johann Gottfried Buder. Gelegent- 
lich wic man auc von ber Ording ab. Als Johannes Bec 1736 
britter Prediger wurde, behielt er bie lateinische Schule bei; infolge seines 
Alters wurde jedoch bie Lehrstelle 1746 bem Kandidaten Johann Christian 
Merkel übertragen. In ber Folgezeit findet sic das Rektorat noc öfter 
in ber Sand eines Kandidaten, ber sic dadurc eine gewisse Anwart- 

schaft auf bie 4. Predigerstelle erwarb. Im Jahr 1772 beschloß man 
nur bas Rektorat zu besehen und bie übrigen Einkünfte ber 4. Prediger: 
stelle zu einem Fundus von 500 fl. anzusammeln, doc bekam der Bettor 
unb Qbjuntt bes Ministeriums G. Bec schon 1773 diese vierte Srebiger: 
stelle69). Anteil an ber Schule nahm er auc noc später und schrieb 
daher 1792 „Kurzer Inbegriff aller Künste, Handwerker und Geschäfte 
bes gemeinen Lebens, ein Lesebuch für Knabenschulen" 70)/ womit er 
einer mehr auf Vorbildung für bie praktischen Berufe bringenben Bietung 
entgegen fam. Becks Nachfolger war sein Altersgenosse Johann Satob 
Grdomann, ber Verfasser bes „Gelehrten Schwaben" 71). Wie Bec ging 
au^ er von ber Ravensburger Lateinschule auf die Fürstenichule ju 
Reustabt an ber Aisch, besuchte aber bann noc baS Ulmer Cymnajiuni, 
ehe er bie Hochschule bezog. Nac Beendigung seiner Studien gab er 

67) Hafner, Geschichte 615.
68) Baur a. a. D. - Ebenda eine ehrerliste.
69) Die Angabe von Held S. 12, das erst von da an die Bereinigung be6 Bieftorats 

mit der 4. Gredigerstelle datiere, ist nac dem oben Gesagten nicht richtig. .
70) Grabmann, Gelehrtes Schwaben, darnach Held S. 13. Cine Art Fortsetzung 

fönte wohl sein „Reisebuc für junge Professionisten auf ihre Wanderschaft" bilden.
71) Igl. Held S. 14 f. — Literatur bei Heyd II S. 393, 1 * 511:
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von 1772 an acht Jahre lang Privatstunden in seiner Heimat und war 
bann zwei Jahre Nestor in Isny; so kam er wohl vorbereitet in sein 
Amt. Als er 1786 auf die brüte Predigerstelle vorrückte, besam zwar 
das Rektorat ber Student ber Theologie Johann Martin Kutler, aber 
Gradmann selbst behielt einige Schulstunden täglich, ba ihm ber Lehrberuf 
lieb geworden war unb ba ber Neuernannte erst ein Jahr später von ber 
Hochschule zurückkehrte. Er mußz ein vielseitiger Mann gewesen sein. 
Als Kandidat gab er 1775 eine Übersetzung von Voltaires Leben heraus. 
Auc als Prediger liess er neben einer Reihe theologischer Schriften 
mancherlei anderes erscheinen: Eine tabellarische Anweisung gefunb zu 
bleiben unb alt zu werben nac Hufeland 72), Knigge im Kleinen, ein 
Taschenbuch für junge Leute; ein Orthographisches Taschenbuch; einen 
kurzen vollständigen Brief steiler unb „Sprüche des nordischen Weisen 
ober ber Geis Friedrichs II." Sein grössten Wert aber war „Das gelehrte 
Schwaben ober Lexikon ber jetzt lebenden Schriftsteller in Schwaben."

Der letzte Rektor ber reichsstädtischen Lateinschule, Johann Philipp 
Eben von Oberholzheim, ernannt 1792, war der Verfechter einer Schul- 
reform73). Schon 1796 reichte er ein Gutachten ein: „Ob es nicht rat- 
famer wäre in einer ber etwas weiteren Ausbildung ber Knaben bestimmten 
Schule, wie bie hiesige lateinische ist, statt ber lateinischen bie französische 
Sprache öffentlich zu lehren". Um seinen Vorschlag richtig zu beurteilen 
muß man sic vergegenwärtigen, daßz bie Lateinschule bie einzige gehobene 
Schule neben ber Volksschule war, also auc bie heutige Bürger- unb 
Realschule ersehen muszte. Die Frage, bie Eben aitfwarf unb bie sic ohne 
Zweifel auc anbere damals vorlegten, war bie gleiche, bie noch in unserer 
Zeit bie Geister in ben Heinen Städten mit einer Lateinschule beschäftigt. 
Die Vorfrage, ob überhaupt eine Fremdsprache zu lehren fei, bejahte er, 
sie räume ben jungen Leuten ben Kopf aus. Für das Latein spreche 
u. a., daßz ein 4. Pfarrer, b. h. ber Rektor, Latein sönnen müsse aber nicht 
Französisch. Die Lateinschule fei „rezeszmäszig", b. h. entspreche bem 
Lindauer Nezesz von 1649, es komme aber wohl nicht auf ben tarnen 
an, fonbern auf bie Sache, eine Schule zu weiterer Förderung. Für 
bie meisten Köpfe von 10—14 Jahren seien zwei Sprachen zuviel (Latein 
öffentlich. Französisch privat). Im 18. Jahrhundert fei es jetzt ber vierte 
Fall, daßz man froh fei in Kriegszeiten Französisch zu sönnen. Andere 
wollen beide Sprachen nebeneinander einführen, statt bessert wolle er noc 
lieber nur Latein lehren. Er fei aufs festeste überzeugt, „daßz eben bie

72) Vielleicht als Schulbuch gedacht. Hufelands Makrobiotik erscheint im bayer. 
Lehrplan v. 1804 (§ 26).

73) Das Folgende nac Baur a. a. D.



— 605 —

stete Vermehrung ber Gegenstände des Unterrichts schuld sei, daß in 
seinem Stic befriedigende Fortschritte geschehen". Eben deshalb habe es 
noc zu seines Vaters Zeit sattelfestere Lateiner gegeben, erst nac und nac 
seien Naturgeschichte, Geographie, Geschichte und deutscher Aufsatz dazu- 
gekommen. Zunächst blieb das Lateinische Hauptsprache, doc wurde 1797 
ober 1798 Eben mit einer öffentlichen französischen Stunde betraut"), 
gleichzeitig ber Benefiziat Götz mit einer öffentlichen Zeichenschule; beide 
sollten paritätisch sein, nachdem schon seit 1784 ein paritätischer Musik- 
unterricht eingerichtet war75). So war in diesen Fachstunden angebahnt, 
was von ber bayrischen Regierung, unter bie Ravensburg durc ben Frieden 
von Luneville 1801 rechtlich, durc ben Einzug eines bayrischen Detachements 
am 27. Dezember 1802 tatsächlich kam, geschaffen wurde: Die paritätische 

höhere Schule.
Zunächst hatte Eben einen Bericht über bie bisherige einflassige 

Lateinschule einzureichen, bie er als „Bildungsanstalt für bie, welche etwas 
weiter geführt werben wollen als bie deutsche Schule" bezeichnete. Der 
Stundenplan wies auf: Latein 12 Stunden, Religion 3, Geographie 2 
Naturgeschichte mit Technologie 2, Geschichte 1, Deutsch 2, zusammen 22 
Wochenstunden, wobei Französisch, Zeichnen, Musit als offenbar freiwillige 
Fächer nicht gerechnet waren 70). Am 2. Januar 1805 würbe sodann bie 
paritätische Realanstalt eröffnet, an weiter Eben und Benefiziat Soc 
als Hauptlehrer angestellt würben7'), neben denen noch andere Lehrkräfte 
für Fachunterricht wirkten. Die Schule bestaub aus zwei Klassen, von 
benen bie obere zwei Ordnungen umfaßte, unb entsprach im wesentlichen 
bem ersten Triennalkurs ber Mittelschulen nac dem „Sehrplan für alle 
kurpfalzbayrischen Mittelschulen" von 1804. Im einzelnen bestauben in 
ber Stundenzahl ber Stoffverteilung und in manchen Lehrbüchern Untere 
schiede; ber bedeutendste war jedoc ber, daß schon in ber unteren Klasse 
Französisc gelehrt würbe, während nac bem bayrischen Lehrplan (§ 27,5) 
bie Schüler dieses ganzen Kurses (in ber Regel) ausgeschlossen waren. 
Darin wirb man ein Nachgeben gegen Wünsche Ebens und der Bürger- 
straft sehen bürfen, wie beim auc Eben und Koc in ihrem Sehrplan- 

74) Für diese schrieb er 1800: „Erste französische Lektüre für Anfänger", aleic- 
zeitig „Leichte lateinische Sätze zum übersetzen für die ersten Anfänger".

75) Sie Bah ber Sateinf^üler in ben Jahren 1784—1804 fdjroantte örpischen 

unb 5 bei 2485 kathol. unb 1448 evang. Einwohnern im Jahr 1789.

76) Baur a. a. D. . e
77) Das Folgende nach Held S. 18—30, der wesentlich aus Eben, Versuch idöpst, 

G. 20—26 bie Sieben bei ber Eröffnung. — Die Verwandlung in eine Redlonita ( 
hatte ber Rat bei ber Landesdirektion Freiherr von Nastiau beantragt. 39" 2 e 

a. a. D. S. 112 f. 118. 
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vorschlag durchweg die Rücksicht auf die praktischen Bedürfnisse betont 
hatten. Die wichtigste Neuerung war die Verdrängung des Lateinischen 
aus feiner Rolle als Hauptfach. Was allerdings bei der geringen Stunden- 
zahl auf die Tauer geleistet werden konnte, ist nicht gesagt; die Lehrer 
hatten in ihrem Vorschlag für diejenigen, bie auf ein bayrisches Landes- 
gymnasium übergehen wollten, auf Privatunterricht verwiesen. Die 
Stundenverteilung gestaltete sic solgendermaszen:

Untere
Klasse

Obere Klasse
Untere Obere Ordnung

Deutsche Sprache .... 4 3
Französische Sprache . . . 3 3 3
Lateinische Sprache .... 1 2 2
Religion ev. unb kath. je . . 2 gemeinsam
Naturgeschichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Naturlehre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
Erdkunde....................................... 2 2
Bayrische Geschichte . . . — 2
Weltgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gemeinsam
Populäre Mathematik . . . 3 2 (dazu 3 privat)
Zeichnungskuns.......................... 4 gemeinsam
Musi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 gemeinsam

Summe . . 19 + 8 21 + 8
Entsprechend bem bayrischen Lehrplan (§ 18) war das Fachlehrer- 

festem eingeführt. Die Schüler sollten wie in Altbayern durchschnittlich 
mit 9 Jahren aus ber Elementar-(Bolks-)schule übertreten. Im Jahr 
1808 zählte bie Obertasse 27, bie Unterklasse 28 Schüler bei einer 
Gesamtzahl (einschließlich evangelische unb katholische Volksschule) von 
428 Schülern 76), also etwa 13 °/. Neben bem öffentlichen Unterricht 
gab es Gelegenheit Privatstunden in ben verschiedensten Fächern zu nehmen, 
besonders in Lateinisch, Französisch unb Italienisch. Wer Lus hatte, 
sonnte sic wohl auc in französischer Konversation üben, befanden sic 
doc in bem Pensionat von Eben zeitweilig auc Schüler aus Genf unb 
Bordeaux 79). Ëben starb am 26. Dezember 1811, nachdem er feit 
18. Mai 1810 unter Württembergischer Herrschaft seines Amtes gewaltet 
hatte. Ein halbes Jahr nac feinem Tode, am 18. Juli 1812, würbe bie 
Errichtung einer zweit lässigen Lateinschule neben ber Realschule vorgesehen. 
Die weitere Entwicklung dieser beiden Anstalten wirb an anberer Stelle 
behandelt werben.

78) Hafner, Geschichte S. 516, 527, 533.
79) Held S. 19.
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Auch in der kleinen Allgäustadt 38ny gab es schon um die Mitte 
des 13. Jahrhunderts eine lateinische Schule; doc fällt auf ihre Ge- 
schichte während des Mittelalters nur hie und da ein Lichtstrahl, kaum 
genug um festzustellen, ob sie die ganze Bett hindurch fortbestand 39). 
Bei bet Reformation sol ein lateinischer Schulmeister mitgewirtt haben ). 
Dann besam die Stadt einen Lehrer, dessen Ruhm weit hinausreichte 
über bie nächste Umgebung, ben berühmten Hebräer Paul Fagius (Büch: 
lein) von Rheinzabern, der 1527-42 als Lehrer und bann als Prediger 
hier wirkte 82). Er fanb hier eine reichhaltige Bibliothek, beten Bestände 
noch heute in bet evangelischen Kirche beisammen sind unb manchen Echat 
bergen, unb er fanb Unterstützung bei bet Bürgerschaft, vor allem bei 
ben Brüdern J0s. unb Peter Bufler. Letzterem verdankte er 1000 ft. 
zur Einrichtung feiner hebräischen Druckerei83) unb mittelbare Unterstützung 
seiner Schule durch die schon früher besprochene Stiftung84), bie bei 
Lateinern aus ben oberschwäbischen Städten ihre weitere Ausbildung bis 
zum Beziehen bet Hochschule erleichtern sollte. Fagius 809 ohne Zweifel 
manche Theologen nac Isny zum Studium des Hebräischen, wie wir 
es von einem wissen, bem späteren Strasburger Prediger Johann Dar- 
bach, bem wir schon in Ravensburg begegnet sind 86).

Abgesehen von Lehrernamen erfahren wir erst nac einem Sahr- 
hundert wieder etwas über bie Schule. Im Jahr 1654 wurde der Bor 
schlag gemacht, einen befonberen lateinischen Präzeptor anzustellen, während 
bisher bie Stelle mit einem geistlichen Amt verbunden gewesen war. 
Dies empfehle sich, denn die lateinische fei neben ber deutschen Schule 
„ber beste Schatz und schönstes Zeughaus einer Stadt und Gemeinde" 
unb obschon unter zehn unb zwanzig unter ben lateinischen Schüleri 
nit einer völlig aufs Stubieren sic begebe, so bekomme doch solches 
jeden trefflich wohl". Und dann ein praktischer Grund: Durch Die 
Stabt ©Blingen werben auc drei hiesige Bürgerstinder mit Speis 
unb Trant, Kleidung unb anderem väterlich versorgt, was nur möglic) 
fei, weil sie zu Hause in Latein und Musit vorgebildet feien86).

80) Vgl. Bd. I S. 37. 239. . -
81) 3. Scarfs, Geschichte der Reformation der ehem. Reichsitabt Denn, — "0
82) 38. I G. 275. Im Lehramt war er vielleicht bis 1537. (Specht, ü- 2./ 

Jenisches Dentmat usw. S. 107 f.) - Über Fagius vgt. 2. D. 9. VI, 533 i weitere 
Literatur auc bei Heyd II, 367, IV, 295.

83) Specht a. st. D. S. 37.
84) Sgl. oben S. 590.
85) zagius war auc wohl der Echutmeister, ber 1528 mit nac Bern 8" Der 

Zwinglischen Disputation ging (vgl. Specht a. a. D. S. 33); .86) Slbergarchiv zu Isny. - Wegen singen vgt. oben S. 261 2t. 7 u. sonst.
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Wieder ein Jahrhundert später war die Lateinschule von 1761—65 
geschlossen „bis sic mehr Schüler finden"; einer der deutschen Lehrer 
sollte lateinischen Anfangsunterricht geben. Dann kam auc hier die Zeit 
der Reformversuche. Am 25. Juni 1778 beklagten sic die Prediger 
über eine Druckschrift des Rektors Loy, sie führte den Titel „Die wichtige 
Bestimmung des Menschen zu einer ewigen und besseren Welt, bey Ge- 
legenheit der neuen Einrichtung der deutschen Schulen, nebst einer Ge- 
schichte derselben von Johann Wilhelm Loy" 87). Der Anlaß dazu war 
bie Einführung ber österreichischen Methode unb bie Übertragung einer 
Aufsicht über bie deutschen Schulen an den Rektor. Ein Jahr darauf 
legte ber erste Prediger Abraham Schnapper ben Entwurf einer neuen 
Schulordnung vor, in ber Beharrung unb Fortschritt sic mischten. Das 
Formale war nac feiner Angabe feit 1591 fast unverändert unb gut, 
so behandelte er vorwiegend das Materiale, unb ba sollte sic bie Schule 
einer Realschule nähern. Das Lateinische war jedoc bie einzige Fremd- 
sprache, in seinen sonstigen Vorschlägen ging er nicht über ben Rahmen 
des aus anberen Städten Bekannten hinaus. Die höchste Leistung war 
Cornelius Nepos, für beffen Behandlung er ben guten Rat gab: „So 
Subjekte vorhanden, bie man iu ben C. N. einführen kann, so genügt 
es nicht zu wissen, was nac Knollii Vocabularium bie Phrase an 
biefer Stelle bedeutet, fonbern ber Schüler mußz ben ursprünglichen Sinn 
feimen lernen." Andere Wege schlug ber „Plan einer besseren Ein- 
richtung ber Isnyschen Knabenschulen" von einem ungenannten Verfasser 
ein. Im ersten Paragraphen betonte er bie Einheit des ganzen Schul- 
wesens: „Die ganze männliche Schuljugend musz als ein Ganzes ange- 
sehen werben, das nicht in einzelnen Teilen, nicht isoliert — für sic 
bestellen darf." Das sollte schon äußerlich sic zeigen durc Zusammenlegen 
ber lateinischen unb ber beiben deutschen Knabenschulen in ein Haus. 
Auc in ber Organisation sollte bie Einheit durchgeführt werben, inbem 
bie Lehrer in allen Klassen arbeiteten, jeber in beut Fach, in dem er 
bie meiste Geschicklichkeit hatte. Nac bem Plan sollte allerdings ber 
Rektor von seinen 20 Stunden 16 in ber 7. Klasse geben, in Latein (6), 
Geographie (1), Rechtschreiben (3), Deutsch (3), Auswendiglernen, nämlic 
Lateinische Regeln usw. (3). ferner hatte bie Klasse Naturgeschichte (1), 
Rechnen (1), Aufsatz (1), eine weitere Stunde Auswendiglernen unb mit 
anberen Klassen Religion unb Singen. Das Latein war bem Verfasser 
nur Mittel zum Zweck, zur Erleichterung bei Erlernung lebenber Sprachen. 
„Die Knaben lernen Latein, um Deutsch zu lernen. Unsere Knaben

87) Ölbergarchiv, ebenda die Duellen für das Folgende.
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Die jährlichebrauchen die alten Klassiker nicht verstehen zu lernen." . + geben 
sFeniliche grifunq dürfe in keine Komödie ausarten, „b. 9. die Eebrer 
PfKerEli ihre EEtl&r Tiht wie aogericptete Eingpöget darftedlen dürfen."ist baë tente gifailienhängende, was wir über die Snteinscu le er 
fahren; ad 38m 1806 milrttembergisc würbe, hatte sie schon z"l bestehen

»M W als "' Romoer. ESufe.AGft." 
“ ts"oembenodbortcnEru"tit?’ i *
2«' po He Ba8 gdfise QXiftetaTIer yimioirc W cryieli, beweisen 
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«eher nu leid) EtaDffchreiber, die Etabt hatte diese beiden Smter, Die.sie 
2"t X Saite, vereinigt; allein hätte feines seinen Mann "*2 
U W 1506 fas vier auf dem Katheber ver “^X' oft.Evfkee 
Brot teil mit schon von Ravensburg her kennen. Eine 1 ' ‘ 
©Miet muh er über Me Anfangsgride des Lateins Jingusgebr i, 
SC üp„, sie hatten Das Toctrinale des Alexander de Billabei in 
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m per Megitatur Der s. SRimfteriaiabicTunyg f« oie noberen
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1774 Woligang Satob Specht.—1775-80-39"A"ATebric Heinrich Jäger. - 1797 
1780-32 Johann Jakob Gradmann. - 1783 — oTEe. ‘
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89) Zum bisherigen vgl. Bd. 1 S. 80. 108
90) Sgl. B0. I S. 387. 414.. — 199

y Roth Geschichte der Stadt Leuttirc ,
92) %: X* a. a.0.182. Etadtatci Leuttircp. Büschel 6624. 39

Geschichte des humanist. Schulwesens in Büxtt. TT
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lateinischen Schulmeister hatte, ist fraglich. Bezeugt ist es für den Be-
ginn des 17. Jahrhunderts, nachdem auf evangelischer Seite gelegentlich
ein Mann lateinische und deutsche Schüler, Knaben und Mägdlein ver- 
sehen hatte "3). Schon 1613 wurde dann Präzeptorat und Diakonat 
vereinigt, wie es fernerhin üblic blieb 94). Nachdem die Pest hier furcht- 
bar gewütet hatte, gab es nur einen Lehrer, weil „zur Zeit der laidigen
Infektion sehr viele Kinder gestorben"; bei der Wiedereröffnung der
Schule zählte man ganze 19 Kinder95). So stand wohl die Schulordnung, 
die 1626 beim Beziehen des neuen Schulhauses erlassen war 9), für 
einige Zeit nur auf dem Papier. Neben den allgemeinen Ordnungen 
für den Präzeptor und seinen Kollega, sowie die Schüler war eine be- 
sondere Ordnung für die lateinische Schule barin. Erst hatten bie kleinen
Lateiner breimal täglich „ire lectiones mit Buchstabieren aufzusagen";
wenn sie bann ihre Deklinationen und Conjugationen ein wenig ergriffen, 
batten sie Nomenclaturam rerum zu rezitieren. „Sodann bie Knaben 
mehreres proficirt, lernen sie auc Catonem unb Epistolas Ciceronis
selectiores exponiren ober eine Comediam Frischlini 97), wie auc am
Freytag unb Sambstag Epistolas dominicales et Festorum evangelia 
dominicalia zu verteutschen mit exercierung ber syntaxeos."

Jedenfalls gab es 1693 nur eine einheitliche Schule; beim ba machte 
ber Stadtschreiber beii Vorschlag 98), ber Lehrer solle eine Privatschule 
zu besserer Erlernung ber lateinischen Sprache errichten. Das geschah; 
1697 würben bie Schulstunden auf 7—10 unb 12—3 Uhr angesetzt, 
bie übrige Zeit sollte zu Latein, Musik unb Rechnen verwendet werben
gegen besondere Bezahlung von 20 Kreuzer vierteljährlich. Unter ben
Visitatoren faß damals auc ber Herr Physikus wohl als Studierter 
wegen feiner lateinischen Kenntnisse, nicht als Vorläufer des heutigen
Schularztes. Der bamalige Zustand — deutsche Volksschule mit lateinischem
Fachunterricht — erhielt sic über ein Jahrhundert. Gegen das Jahr 1800 
tauchte ber Gedanke auf, brei evangelische Geistliche seien zuviel, zwei ge- 
nügen, dazu ein in Sprachen gebildeter Theologe, ber zugleich bie oberste
Klasse ber Knabenschule übernehmen sonnte. Der Übergang an Bayern 
1803, an Württemberg 1810 brachte auc hier bie gemeinsame Latein-

93) Allgäuer Geschichtssreund VII, 63 ff.
94) Blätter aus der evang. Gemeinde Leutkirc 1909 S. 39.
95) Ebenda. — Über die Verheerungen der Pest vgl. ebenda 1911 S. 22 ff.

96) Ebenda 1905 Nr. 10 ff.
97) Nikodemus Frischlin, Humanist. Vgl. Krausz, Schwäb. Literaturgeschichte I

S. 82-87. Heyd, Bd. 2 S. 377, Bd. 4 S. 302.
98) Stadtarchiv, Büschel 663 a und b.
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schule: 1817 wurde mit der Kaplanei zu Unserer lieben Frau eine Satein: 
schule verbinden, 1822 anstatt der 3. evangelischen Pfarrstelle ein Diakonat 
Derbiden mit Präzeptorat geschaffen. Am Echuthaus fand.ber erite 
württembergische Distrifteschulinipektor wenig Gefallen: Drei Raffen waren 
in einem Raum nur durch Bretterverschläge getrennt, die über Dem Dfel 
offengelassen waren. „Die zwei Schulzimmer sind kaum gemeine 1 3095 
töhilerwohnungen zu vergleichen, gegen MDtittag und, pitteznodt.ssybBes 
ziehläden und Fenster an Fenster mit trüben Nabelscheibe" )■ I 
Heines Suittirbilo aus der alten Zeit, das so recht deuttic er kennen Äst, 
Welchen Fortschritt in gesundheitlicher Beziehung unsere beutigenculs 
Muser bedeuten, von denen gerade Luttirc eines der schönsten befitt..

ber brüten der Algäustädte, in Wangen, läßt sic bis jett Die 
Schule 1325 irfumdlich belegen 100). Am Ende des 15.3 dbtbuurVDgrte 
eianete sich wohl der hier geborene Humanist Susenbrot die ersten all- 
fangsgriitibe bes gotemiayer in der biesigen Ednte an., Befonugers.on: 
bänqticb an sie war er offenbar nicht, denn als er 1519 bis Sebritge 
erbalten SAttë, 309 es in bat weiter-). Wenige Wvodler, 152%, 
machte die Stabt eine Stiftung für vier Singtnaben, Die «glid) b n 
(SORResoienst mitirten sollten. Sie würbe nicht ausbrüdklic für '»ei"« 

bestimmt, aber biefe waren auch nicht ausgeschlossen. Diele Si 19!? eine 
t,a ten im Spital SBobnung und Nachtlager. Morgens erhielten sie eine S Suppe Oberaus ober saure Miic unb Roggenbrot; mittags

Suppe Kroll und zwei anbere Gerichte, Brot; nachts irgend ein , cillPEebtTel glich,’ Srot. Dreimal in ber Woche tarn dazu mittags 
'èteifdi1”) Sie fieifdhlojen Tage" überwogen also dauernd in bisse Ä socifeseriel. 19106 >«“' 1552.10 Ä z 
lateinischen Schulmeister feinten, bann versiegt ’Ödlei, 55.70093 
richten, 026 schon bisher spärlic genug geflossen ist, ' „« L 
"""Nr 17 4 faßte" die Stadt den tühnen Plan, ein eigenes 
rfuni u enteil. gut ©ewinnung von Segern scidte man eine Zep = X „«^1« beffeu 561 Rupert yas ein Hungener war. Sdon

99) Stadtarchiv, Büschel 663 d.
100) Stadtarchiv Wangen, Abt. I K. 1 8. 0.

103)

101) Bd. I S. 274. 449. o Arc 12 6
102) x. Grimm, Gescpicyte der ^' Neidyeftdibt.RBnngcn bed“Etabtaregios nach

Lehrer aufzer den V. I ©. 255 genannter ( fChulidister und 
JFlegerberichten und Mitteilungen von Pf. Lupberget) • 1 , 1430 und 38 
schriber zu Wangen. — 1415 Heinrich Bögtti „genannt, _ 1552—58 Mathias 
„genannt alt Echriber". Beides wat also wohl sein t rector. - 1588 
Settier, latein. «xhulmeister. - 1565 Jobocus Ednell, scolnrum

hilippus Schnell, latein. Schulmeister. 39*
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war der Baumeister nac Wangen gereist, um den Plat für Schule und 
Kollegium auszuwählen, da traten 24 Männer aus der Bürgerschaft gegen 
das Unternehmen auf104). Ohne Zweifel fürchteten sie die Kosten der 
Schule, die fast ganz auf auswärtigen Zuzug angewiesen gewesen wäre. 
So blieb es bei einer einfachen Lateinschule, die erst unter bayrischer 
Negierung zugunsten der Kemptener geschlossen wurde 105).

Noc übler ist es um unsere Nachrichten über die beiden kleinen 
Reichsstädte Buchan und Buchhora bestellt. Die Schule in der ersten, 
die sic von 1428—1525 nachweisen läßt, war vielleicht anfangs von ber 
Stadt, später vom Stift unterhalten; ob und wie lange sie Lateinschule 
war, wissen mir nicht 1 6). In Buchhorn, bem heutigen Friedrichshafen, 
versiegen bie Nachrichten fast gleichzeitig 107). Die spätere Schule scheint 
ebenfalls feine lateinische mehr gewesen zu sein.

Gleich bürftig sinb wir auc über bie Schule in Weilderstadt 
unterrichtet. Schon 1281 erscheint hier ein doctor puerorum, bann 
schweigen bie Quellen, bis wir am Ende des 15. Jahrhunderts Leonhard 
Pellikan unb am Anfang des 16. unter Johann Schmidlin (Fabricius) 
ben Reformator Brenz als hiesige Schüler finden 108).

Etwas reichlicher fließen unsere Duellen wieber über brei Reichsstädte 
im Osten des heutigen Württemberg: Aalen, Bopfingen unb Giengen. 
Über bie Schule in Aalen erfahren wir aus dem Mittelalter nur eben 
so viel, baß wir wissen, sie bestaub spätestens 1417109). Ob bie Schule 
das 16. Jahrhundert hindurch eine lateinische war, ist nicht sicher, ba 
ber Präzeptorstitel nicht beweisend ist. Im dreissigjährigen Krieg unb 
gegen bas Ende beS 17. Jahrhunderts hatte bas Heine Städtchen, bas 
noc ein Jahrhundert später samt ben Weilern 2360 Seelen zählte, brei 
Lehrkräfte, wovon eine Lateinisch lehrte 110). Im 18. Jahrhundert lernen 
wir bann Persönlichkeiten fenneu. Der Vater beS Dichters Schubart kam 
1740 von Obersontheim als Präzeptor unb Musikdirektor hierher 111), unb

104) Grimm n. st. D. S. 148.
105) Grimm st. a. D. S. 316.
106) Vgl. Bd. I S. 231. 431 und Register.
107) Vgl. Bd. I S. 231 und Register.
108) Vd. I S. 255. 448. 449 und Register; Mitteilungen ber Gesellschaft für 

Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 9 S. 121.
109) B. I S. 229. 429.
110) H. Bauer, Geschichte und Beschreibung der ehem. freien Reichsstadt Aalen 

(ergänzt von 3- G. Röhm) S. 117. 133 f. 142. Schubart in feiner Selbstbiographie 
gibt die Bevölkerung auf 3000 Seelen an.

111) Schubart a. a. D.
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damit erhielt die Schule einen Lehrer, der für die lateinische Sprache 
eine grofze, vielleicht von feinem Vater, dem Nürnberger Präzeptor 112), 
ererbte Begeisterung hatte. Ter Sohn genoß dann, da der Vater ix- 
zwischen zum Helfer aufgerückt war, den Unterricht eines Präzeptor Dieder, 
dem er über den Tod hinaus Dankbarkeit bewahrte. Vierzehnjährig kam 
er 1753 auf das Nördlinger Lyzeum 113), dessen damaliger Rektor Thilo 
für einen tüchtigen Schulmann galt. Andere suchten anderswo die SRennts 
nisse zu erwerben, die zum Besuch der Hochschule nötig waren; so der 
1748 geborene Johann Leonhard Rieger 114) in Eßlingen, dessen Rektor 
Böch als Schwager Schubarts zu Aalen Beziehungen hatte. Dieger 
selbst hat bann einem begabten Schüler die Kosten einer auswärtigen 
Schule erspart, inbem er ihn privatim für den Besuch ber Hochschule 
vorbereitete. Dieser, Johann Gottfried Pahl, erzählt, wie Rieger nicht 
aus Vorliebe für den aufkommenden Philanthropinismus, fonbern mit 
Rüdsicht auf feine Schüler, die sic größtenteils bem Gewerbestand wib- 
meten, bas Latein einschränkte unb den Unterricht in den Realien be- 
tonte. Dabei benützte er bas von Reccard 115) in Königsberg heraus- 
gegebene Lehrbuch; ferner Sulzers 116) Vorübungen unb I. P. Millers 11 j 
historisch-moralische Schilderungen. Im Lateinischen besam Pabl in ber 
Schule Specidus und Langes Gespräche, bann Sallus unb Virgil in bie 
Sand, im Griechischen bie Chrestomathien von Stroth unb Gesner. 31 
ben Privatstunden lasen beibe lateinische unb griechische Klassiker; au^ 
Hebräisch, Redekunst, Altertumskunde unb Philosophie würben be^anbelt. 
dagegen blieben Geschichte und Erdkunde ebenso wie Französich dem 
Privatstudium überlassen. Aber ein solcher Privatunterricht war nur 
unter befonbers günstigen Umftänben möglich; Pahl verkannte auch 
später nicht, welche Vorzüge bem gegenüber ber Unterricht auf einer 
Schule biete118). Sonst werben die Gchüler wohl meist nach Nördlingen 
gezogen sein, unb es lag nahe, bie Echule in ihren ßeljrgegenftänben bet 
Unterklassen ber Nördlinger anzupassen.

Nac Nördlingen zogen auc bie Lateiner aus Bopfingen, wo 
feit bem 14. Jahrhundert eine lateinische Schule befanb 110). ©as blieb

112) ygl. QGürtt. W, 9. F. XXI, 1912, S. 160.
113) vgl. über dieses $. Dckel in Zeitschr. hist. Ber. Schwaben " Neuburg 34 5 159 I

114) Igl. über ihn Gradmann, Gelehrtes Schwaben S. 495.

115) Sgl. A. D. B. 27 E. 490-92.

116) Sgl. 91. D. S. 37 S. 144-47.
117) Joh. Peter Miller, Rektor des Gymnasiums zu 1lm, vo". Register "ieles 

Bandes; Heyd Id. 2 S. 510. . A. D. 9. 21 E. 747 f.
118) I. G. Pahl, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben S. 4—18.

119) Sgl. 33. I S. 231. 431 unb Register.
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sicher nicht ohne Einfluß auf den Lehrplan, den wir uns aber sehr be- 
scheiden zu denken haben. Die Schule war ja klein; schrieb doc 1620 
der Bischof von Dillingen, weil der Knaben zur Erlernung ber lateinischen 

. Sprache vermutlich gar wenige feien, sönne ber Schulmeister auc bie 
übrige Jugend int Deutschschreiben und -lesen unterrichten 120). Dafür 
reizte man gelegentlich Schülern städtische Beiträge zum Besuch fremder 
Schulen. Der Lehrplan war wohl ebenso auf bem Beharrungszustand 
wie bie sonstige Schulordnung, bie noc 1707 kaltes Baden als gefährlich 
untersagte, vor Schleifen, Schlittenfahren und Schneeballwerfen warnte 121). 
Am Ende des Jahrhunderts lieb man sic auc hier von ber allgemeinen 
Strömung treiben; Weltgeschichte und Erdkunde mürben gelehrt unb 
Stadtpfarrer Stadelmeyer schlug 1786 Lesung ber Zeitung als sehr 
dienlich vor. Nac einem Bericht von 1803 waren bie Schulräume ein- 
gerietet, wie mir es von Leutkirc erfuhren, das also feine Ausnahme 
bildete; Latein, Geographie unb Historie mürben in ber Oberklasse der 
Schule privatim gelehrt, allerdings nur nac beut Lehrplan, wenn nämlic 
ein wissenschastlic gebildeter Präzeptor ba war, aber „seit 1801 fehlte biefer 
nutzliche Mann, ba nac bem Tod des lebten niemand zu finden mar, ber 
bie Stelle bei gegenwärtiger sehr kleiner Besoldung übernommen hätte".

Auc in Giengen, wo 1304 ber erste Lehrer nachzuweisen ist, fand 
bie württembergische Regierung bei ber Übergabe seine besondere Latein- 
schule vor, biefe mar vielmehr nur ein Anhängsel ber deutschen Schule 122).

Der Rundgang durch bie kleineren Reichsstädte ist beenbet. Die 
Schulen, bie mir kennen lernten, abgesehen von ber Biberacher unb 
Ravensburger, waren recht bescheidene Gebilde, manche fristeten gerabe 
noc ihr Dasein, anbere waren abgestorben. Auc hier, mie in manchem 
anberen, zeigte sich, bab bie Stadtstätchen sic überlebt hatten. Der 
württembergischen Regierung gelang es in den nächsten Jahren fast 
überall Neues zu pflanzen, doc erwiesen sic auc bie fristen Pflänzlein 
nicht überall lebensfähig, ber Boden war nicht geeignet, gröbere Nach- 
barn entzogen ihnen bie Nahrung.

120) Registratur der Evang. 1. Stadtpfarrei; ebenda das weitere.
121) F. Richter, Einiges aus ber Vergangenheit (Württ. Schulwochenblatt 1859 

S. 225 f.).
122) Grundbeschreibung in der Registratur der K. Ministerialabteilung für die

höheren Schulen.




