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Alternative Formen Kaufmännischer Vollzeitschulen im 19. Jahrhundert
Eine erste Ü� bersicht

Ort Name der Anstalt Gründer/1. Leiter Jahr (von – bis)
Magdeburg Neue Kaufmannsschule1 Christoph Friedrich Hoff (1747 – 1818),1819 in der 

„Ho0 here(n) Gewerbs- und Handlungsschule“ aufgegangen
1800 – 1819

Braunschweig Professur fu0 r ... Handelswissenschaften am Collegium 
Carolinum (dann: Merkantilische Abteilung)

Ferdinand Kunz (1755 – 1825) 1804 – 1862

Lu0 beck Praktisches Handlungsinstitut (ab 1821 „Praktische 
Handels-Akademie“ genannt)

Reinhard Hermann Balthasar Rappoldt
(1784 – 1833), fortgefu0 hrt von Johann Christian 
Klugmann

1805 - 1870

Dillingen
1819 -> Augsburg

Pensions-, Erziehungs- und Vorbereitungsanstalt fu0 r 
junge Kaufleute („Merkantilisches Bildungsinstitut“)

Franz Anton Passaquay (1750 – 1828) 1806 – 1828

Windsheim Kgl. Baier. autor. Keil’sches Handlungs-Institut Johann Leonhard Keil (1788 – 1821) 1817 – 1823
Mannheim Priveligirtes Handlungs-Institut2 Hugo Lo0 b Sinzheimer (1785 – 1829) 1817 - 1829
Mannheim Lehr- und Handlungs-Institut des ~~ (1837 14 Schu0 ler) Simon Lo0 w Neugaß (1785 – 1867) 1817 – 1849
Mannheim Kfm. Lehranstalt fu0 r Ju0 nglinge der christlichen Religion Carl Courtin (1788 – 1862) 1818 - 1826 (?)
Magdeburg Ho0 here Gewerbs- und Handlungsschule Johann Georg Christoph Neide (1756 – 1836) 1819 - 1860
Hamburg (Praktische) Handlungs-Academie Carl Cru0 ger (1779 – 1831) fortgefu0 hrt von Johann

Christian Balthasar Langhenie (1782 – 1858)
1819 - 1858

Bamberg Handlungs-Lehr-Institut Georg Wilhelm Wolfrum (1790 – 1867) 1821 - 1862
Erfurt Handlungs-Lehranstalt Christian Noback (1777 – 1852) 1821 - 1842
Nu0 rnberg Kgl. Baier. autor. Handels-Schule Justus Wurzbach (1772 – 1838) 1823 - 1835
Rostock Handlungs-Institut3

(1827 von Schwanbeck u0 bernommen)
Heinrich Schwanbeck (1796 – 1865); gegru0 ndet 
von Matthias Klinger (1789 - > 1830)

1823 -  1865

Lo0 ßnitzgrund bei 
Dresden

Merkantilische und Sprachwissenschaftliche Lehr- und
Erziehungs-Anstalt

Dr. August Serrius 1823 - 1836

Braunschweig Handelsrealgymnasium Friedrich Su0 pke (1796 – 1862) 1825 – 1875
Karlsruhe „Handelsschule“ an der Polytechnischen Schule Leopold Carl Bleibtreu (1796 – 1865) 1825 - 1865
Darmstadt Handelslehranstalt4 Reinhard Ludwig Venator (1799 – 1862) 1829 - 1842
Lu0 beck Praktisches Handelsinstitut Adolph Bernhard Rey ( 1800 – 1852) 1829 - 1911



Ort Name der Anstalt Gründer/1. Leiter Jahr (von – bis)
Leipzig Ö� ffentliche Handels-Lehranstalt / Kramerinnung David August Schiebe (1779 – 1851) 1831 - 1950
Danzig (KABRÜN’sche) Handelsakademie5 Carl Benjamin Richter (1792 – 1865) – lehrte von 

1832 bis 1857 die „kaufma0nnischen Fa0cher“
1832  - 1893

Stuttgart „Berufsklasse der Kaufleute“/Polytechnikum Heinrich Wilhelm Brutzer (1795 – 1872) 1832 - 1869
Nu0 rnberg (Sta0dtische) Handelsgewerbschule

seit 1965: Johannes-Scharrer-Gymnasium
Wilhelm Bernhard Mo0 nnich (1799 – 1868) 1834 - heute

Friedrichsdorf Lehr- und Erziehungsanstalt6 Louis FreNdeNric Garnier (1809 – 1882) 1836 - 1924
Ösnabru0 ck Handels-Institut7 Friedrich Noelle (1808 – 1873) 1842-  1939
Bonn Erziehungsanstalt fu0 r junge Kaufleute Thomas  Kortegarn (1802 – 1871) 1842-  1873
Berlin Ö� ffentliche Handels-Lehranstalt8 Carl (1810 – 1870) + Friedrich Noback(1815 – 1883) 1843 - 1848
Schapen/Emsland Lehr- und Erziehungsanstalt fu0 r katholische Knaben,

ab 1871 „Hu0 bert’sches Handelsinstitut“ genannt.
Johann Christian Hu0 berts (1826  - 1890) 1847 – ca. 1972

Mu0 nchen Private Real- und Handelsschule Adolf Gutbier (1800 – 1875) 1847 - 1868
Berlin (Neue) Handelsschule zu Berlin9 Carl Siegesmund Schweitzer (1813 – 1862) 1848 – 1902?
Segnitz /Wu0 rzburg Handels- und Erziehungsinstitut (ju0 disch)10 Julius Bru0 ssel (1802 – 1855) 1848 - 1881
Marktbreit/Main Wohl’sches Handelsinstitut Salomon Wohl ( 1817 ? – 1902) 1849 - heute
Hildburghausen
1854 -> Gera

Kaufmanns- und Fabrikantenschule
Ho0 here Handelsschule

Eduard Amthor (1820 – 1884),
seit 1912 sta0dtisch

1849 > 1945

Fu0 rth Handelsabteilung / Gewerbeschule11 Heinrich Brentano (1810 – 1887) 1849 - 1877
Neustadt a. H., 1869
nach Nu0 rnberg verlegt

Erziehungs- u. Lehranstalt fu0 r Knaben /
Privathandelsschule

Dr. Ignaz Lehmann (1812 – 1875), ab 1875 von 
Moses Gombrich (1846 – 1917) u0 bernommen

1849 - 1923

Augsburg Handelsabteilung / Kreisgewerbeschule Matthias Reischle (1813 – 1897) 1850 - 1862
Kaiserslautern Handelsabteilung / Kreis-Landwirtschafts- u. Gewerbeschule Luitpold Baumblatt (1806 – 1877) 1850 - 1877
Schweinfurt Handelsabteilung / Landwirtschafts- und Gewerbsschule

(„Handelswissenschaft“ nur einstu0 ndig)
Wilhelm Sto0 ßel  (1822 – 1877)
(„Handelswissenschaft“ nur einstu0 ndig)

1851 - 1877

Hof Handelsabteilung / Landwirtschafts- und Gewerbsschule Johann Christian Wirth (1807 – 1871) 1852 - 1877
Wiesbaden (Private) Gewerbe- und Handelsschule; ab 1861 

„Schirm’sche Handelsschule“12
Dr. Johann Wilhelm Schirm (ca. 1812 – 1889); 18?? 
von Heinrich Lindner u0 bernommen

1852 – 1870

Heidelberg „Handelsschule in Heidelberg“ Friedrich Schlo0 ssing, 1863 von Marc. Charbonnier 
fortgefu0 hrt

1852 –> 1870

Leipzig Buchha0ndler-Lehranstalt Verein der Leipziger Verleger und Buchha0ndler 1853 - 1950
Passau Handelsabteilung /Landwirtschafts-  nd Gewerbeschule Wilhelm Ko0 llner ( ? – 1869) 1853 – 1877



Ort Name der Anstalt Gründer/1. Leiter Jahr (von – bis)
Speyer (Privat-) Handelslehranstalt Maximilian Kahn (1824 – 1900) + Jesaja Julius Kahn

(1919 – 1901)
1853 - > 1883

Bamberg Handelsabteilung  /Landwirtschafts- u. Gewerbeschule Georg Friedrich Heinisch (1800 – 1873) 1854  - 1877
Wu0 rzburg Handelsabteilung / Landwirtschafts- und  Gewerbeschule Joseph Seubert (1829 - 1864) 1854 - 1877
Potsdam (Privat-) Handlungs-Institut; „Schule“ 1864 nach 

Stettin verlegt
Samuel Lo0 winsohn (Lehrer der kaufma0nnischen 
Wissenschaften)

1854 - 1864

Freising Handelsabteilung / Landwirtschafts- u. Gewerbeschule Georg Prottengeier (1830 – 1885) 1855 - 1877
Dresden Ho0 here Handelsschule der Ö� HLA/Handels-Innung Carl Gustav Ödermann (1815 – 1904) 1854 - 1950
Chemnitz Ho0 here Abteilung der  Ö� HLA/Fabrik- u. Handelsstand Friedrich Noback (1815 – 1883) 1855 - 1950
Du0 rkheim Private Lehr- und Erziehungsanstalt

(Privathandelsschule)
Abraham Weil (1810 - 1890), 1876 von Simon 
Ba0 rmann (1833 - 1908) u0 bernommen

1856 - 1900

Berlin Kaufma0nnisches Ünterrichtsinstitut Sigmund Salomon (? – 1910) 1858 > 1894
Öffenbach Handelsschule (des Dr. Christoph Na0gler)13 Dr. Christoph Na0gler (1824 – 1884); von Dr. Konrad 

Tolle (1858 - ????) fortgefu0 hrt (damit verbunden: 
„Handelslehrer-Seminar“)

1859 –1901 (?)

Lindau Handelsabteilung /Gewerbs- u. Handelsschule (Karl) Emanuel Schobloch (1810 – 1879) 1859 - 1877
Mu0 nchen (Autorisirte) Handels-Lehranstalt Anselm Friedlein (1834 - 1904) 1859 - 1877
Regensburg Handelsabteilung an der Landwirtschafts- & Gewerbeschule Carl Friedrich Mohr (1827 - ? ) 1861 - 1877
Hildesheim Handelslehranstalt/Ho0 here Handelsschule Wilhelm Schaake (1820 – 1895) 1862 – 1872 ?
Mu0 nchen Handelslehranstalt fu0 r Frauenzimmer (Riemerschmid) Matthias Reischle (1813 – 1897) 1862 - heute
Frankfurt/M. Handelsschule der Polytechnischen Gesellschaft Wilhelm Ro0 hrich (1820 – 1908) 1862 - 1878
Kirchheim /Teck (Private) Ho0 here Handelslehranstalt (zuna0chst nur zur 

Heranbildung eigener qualifizierter Arbeitskra0 fte)14
(Carl) Waibinger& Adam Ko0 tzle (1835 – 1876)
1869 von Ludwig (Louis) Aheimer (1841 – 1905) 
u0 bernommen

1862 - 1923

Leipzig Lehranstalt fu0 r erwachsene To0 chter zur  Ausbildung 
fu0 r das praktische Leben im kfm. Gescha0 ftsbetriebe

Ötto Fiebig (1819 – 1872); 1866 an Gustav Wagner 
verkauft, der sie Jahrzehnte lang gefu0 hrt hat

1863 > 1911

Breslau Ho0 here Handels-Lehranstalt Alexander Steinhaus (1811 – 1894) 1863 - 1904
Stettin (Private) Stettiner Handelsschule Samuel Lo0 winsohn 1864 - 1883
Erfurt (Ju0 dische) Lehranstalt fu0 r ho0 here kfm. Wissenschaften

spa0 ter „Ho0 here Handels-Fachschule“
Moritz C. Wahl (1828 ? – 1887), dann Albin Ko0 rner 
(1857 – 1916)

1865 - 1903

Speyer Handelsabteilung / Gewerbs-Schule Friedrich CleNment (1829 – 1891) 1865 - 1877
Berlin Handels- und Gewerbeinstitut fu0 r Damen15 Friedrich CleNment (1829 – 1891) 1865 - 1871
Bayreuth Handelsabteilung /  Kreisgewerbsschule Wolfgang Ürban (1831 – 1890) 1865 - 1877



Ort Name der Anstalt Gründer/1. Leiter Jahr (von – bis)
Amberg Handelsabteilung / Kgl. Gewerbeschule Adam So0 ldner (1825 – 1889) 1865 - 1877
Dresden Vereinigte Handels-Akademie und Ho0 here Fortbildungs-

schule (letztere 1875 von Marie Eugenie K. gegru0 ndet)
Öskar Klemich( 1845 – 1908);  Marie Eugenie Klemich
(1854 – 1912)

1866 >1932

Berlin Handels- und Gewerbeinstitut fu0 r Damen13) Friedrich Clement (1829 – 1891) 1866 - 1871
Miltenberg Privat-Handelsschule Hermann Trotter (1840 ? – 1916) 1867 - 1922
Berlin Akademie fu0 r Kalligraphie und Handelswissenschaft August Rackow (1842 – 1925) 1867 - heute
Aschaffenburg Handelsabteilung / Gewerbs- u. Handelsschule K. Adolf (Adolph) CaspareN  (? – 1894) 1868 - 1877
Mu0 nchen Sta0dtische Handelsschule; zuna0 chst dreiklassige „Fach-

schule“, ab 1875 sechsklassige Handelsrealschule16
Heinrich Brentano (1810 – 1887), heute: Friedrich- 
List-Wirtschaftsschule

1868 - heute

Dresden Privat-Handelslehranstalt / auch „Ho0 here Abteilung“ 
(3-ja0hrig)

Franz Ludwig Rittnagel ( ? - 1887); 1884 von 
Herrmann Ludwig Kressner (1848 - ? ) fortgesetzt

1869 - 1889

Neustadt a.d. 
Haardt

Handelsabteilung /Gewerbs- und Handelsschule Manasses Katz (1840 - 1898) 1869 - 1877

Ansbach Handelsabteilung / Gewerbs- und Handelsschule Nathan Hausmann 1870 - 1877
Kitzingen Handelsabteilung / Gewerbs- und Handelsschule Gregor Fischer (1834 – 1887) 1870 - 1877
Landshut Handelsabteilung / Landwirtschafts- &Gewerbschule Johann Stahlmann (1842 – 1910) 1867 - 1877
Bonn Handels- (tauschwirtschaftliche) Akademie Arnold Lindwurm  (1833 – 1911) 1870 – 1872/73
Zweibru0 cken Handelsabteilung / Kgl. Gewerbsschule Lazarus Eisemann ( ? – 1910) 1871 - 1877
Stuttgart (Private) Ho0 here Handelsschule zu Stuttgart

Seit April 1921 sta0dtisch; seit 1937 Wirtschaftsoberschule17
Wilhelm Ro0 hrich (1820 – 1908) 1871 -  heute

Augsburg Ho0 here Handelsschule des Handelsvereins Carl Wolfrum (1825 – 1907) 1872 - 1878
Mu0 nchen Handelsabteilung / Kgl. Industrieschule Hieronymus Hauck (1825 – 1885) 1873 -  1907
Nu0 rnberg Ma0dchen-Fortbildungsschule18 Friedrich Fischer (nur im 1. Jahr, dann Studium) 1873 - heute
Stuttgart To0 chterhandelsschule des Schwa0bischen Frauen- 

vereins19

Der Ünterricht wurde zuna0 chst von Wilhelm 
Ro0 hrich erteilt, ab 1900 dann von Theodor Mo0 llen

1874 - 1926

Hamburg Handels-Akademie zu Hamburg Jakob Peters 1875 – 1916 (?)
Calw (Private) Ho0 here Handelsschule20 Carl Spo0 hrer (1849 – 1912) 1876 -  1989
Zittau Ho0 here Handelsschule am Kgl. Realgymnasium Gustav Arras (1826 - 1893) 1876 -  ?
Bautzen „Ho0 here Fachschule“ an der Ö� HLA Bautzen Julius Sturm (? – 1884) 1877 - 1950
Riesa Ö� ffentliche Handelslehranstalt Hermann No0 thlich (18 ?? – 1908) 1877 - 1950
Augsburg Allgemeine Handelslehranstalt; 1922 sta0dtisch, 1955 

Jacob-Fugger-Gymnasium
Johann Stahlmann (1842 – 1910), 1900 von Gustav 
Hoffmann (1857 – 1930) u0 bernommen

1879 - heute

Hannover Handels-Lehr-Institut / Ho0 here Handelsschule Manfred Berliner (1853 – 1931) 1878 - 1915



Ort Name der Anstalt Gründer/1. Leiter Jahr (von – bis)
Kassel; 1894 nach
Berlin verlegt

Handelsinstitut fu0 r Damen; in Berlin „Sprach- und 
Handelsinstitut fu0 r Damen“

Elise Brewitz (1853 -1943); „Ausbildungsinstitut 
fu0 r Handelslehrerinnen“ (1897 – 1920)

1882 – 1938 (?)

Crimmitschau Vollklasse/Ö� ffentliche Handelsschule21 Ötto Goldberg (1858 – 1910) 1887 - 1952
Gotha Ho0 here Handelsschule  der Kfm. Innungshalle22 Kein spezieller Lehrer fu0 r die kfm. Fa0 cher; 

Handelskunde: Staatsanwalt  Alexander Stichling
1888 - 1896

Frankfurt (Private) Handelsschule fu0 r Ma0dchen Heinrich Schmidberger (1844 – 1911) 1891 - 1903
Berlin Kfm. Vorbereitungsanstalt fu0 r junge Ma0dchen Prof. Dr. Bernhard Schwalbe (1841 – 1901) 1892  > 1942
Leipzig Leipziger Handels-Akademie Ludwig Huberti (1856 – 19 ??) 1892 – 1916?
Gallingen/Hochrhein (Ju0 dische) Handelsschule mit Pensionat Salomon Eisenmann, 1899 an Anselm Rossmann 

verkauft
1892 – 1904

Aachen Ho0 here Handelsschule am Sta0dt. Realgymnasium Handelslehre, VWL & Handelsrecht: Dr. Richard van
der Borght (1861 – 1926)

1893 - 1915

(HH-) Harburg Kramersche Private Handelsschule, nach dem Tod des 
Gru0 nders zuna0 chst verschiedene Schulleiter

Dr. Ötto Kramer (1860 – 1924)
seit 1932 Dipl.-Hdl. Heinrich Weber (1970: GmbH)

1894 – 2010

Landau / Pfalz Staatlich konzessionierte und beaufsichtigt Ho0 here 
Handelsschule

Albert Harr (1873 – 19??) 1896 – 1934

Du0 sseldorf Handelsschule fu0 r Ma0dchen / D’dorfer Frauenverein
1903 von der Handelskammer u0 bernommen

Jacob Masberg (1849 – 1923) 1896 - heute

Ko0 ln (Sta0dt.) Ho0 here Handelsschule (Handelsrealschule)23 Kein Lehrer fu0 r kaufma0nnische Fa0 cher 1897 –heute
Mainz Ho0 here Handelsschule/Großherzogl. Realgymnasium

1907 in die neu gegru0 ndete Handelslehranstalt der Handelskam-
mer u0 berfu0 hrt

Friedrich Leitner (1874 – 1945) 1898 - heute

Hamburg (Ma0dchen-) Handelsschule der „Industria“ Lida Gustava Heymann (1868 – 1943) 1899 - 1919
Dortmund Ho0 here Handelsschule August Auler (1851 – 1914) 1899 - heute
Ko0 ln (Private) Ho0 here Handelsschule fu0 r Ma0dchen24 August Riepe (1849 – 1908); Nachfolger: Johannes 

Öberbach (1872 – 1944)
1900 - heute

Anmerkungen zu den  staatlichen (!) bayerischen Gewerbs- und Handelsschulen: Sie sind durch die Verordnung vom 29. April 1877 in sechsstufige
Realschulen umgewandelt worden, an denen es gema0ß § 4 „ausnahmsweise“ Handelsabteilungen geben konnte. Von dieser Regelung ist in 14 Sta0dten
(hier  gelistet  nach  dem  Alphabet)  Gebrauch  gemacht  worden  (in  Klammern  die  Namen  der  Lehrer  der  kaufma0nnischen  Fa0cher):  Amberg  (Karl
Hirschmann), Ansbach (Nathan Hausmann), Augsburg (Johann Stahlmann), Bamberg (Max Marstatt), Bayreuth (Leopold Öberndorfer),  Fu0 rth (Isaak
Silberschmidt), Hof (Max Herold), Kaiserslautern (Manasses Katz), Kempten (Georg Bausenwein), Kitzingen (Friedrich Fischer), Lindau (Carl Emanuel
Schobloch), No0 rdlingen („Reallehrer“ Roll), Speyer (Gottfried Heynen), Wu0 rzburg (Karl Adolf Mu0 ller).



Diese bayerische Variante der „Handelsrealschule“ sollte ein Erfolgsmodel werden: Zu Beginn des Schuljahres 1927/28 gab es „Handelsabteilungen“ „an
26 Öberrealschulen, 42 Realschulen, 2 Progymnasien mit Realklassen, 3 sta0dtischen Realschulen und 2 Privat-Realschulen.“ Vgl. dazu Lorey, Wilhelm:
Handelsrealschule, (sa0 chsische) ho0 here Handelsschule und sa0 chsische Wirtschaftsoberschule. In: Ku0 hne, A[lfred] (Hrsg.): Handbuch fu0 r das Berufs- und
Fachschulwesen..., Leipzig 21929, S. [405] – 416, hier Seite 406

Hinweis:

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollsta0ndigkeit. Kurzlebige Anstalten, die nur ein/zwei Mal in Zeitungsinseraten „auftauchten“ und denen es
nur um die Vermittlung einiger (weniger) kaufma0nnischer Fertigkeiten und Techniken ging, die eine sofortige Verwertbarkeit im Betrieb versprachen
(„Schnellpressen“), sind nicht aufgenommen worden. Die hier aufgenommenen Schulen du0 rften also „beweisen“, dass wirtschaftsberufliche Ünterrichts-
inhalte sehr wohl lehr- und lernbar sind. Sie widerlegen die Vorurteile der Neuhumanisten!

Bei dieser Tabelle musste weitgehend auf Literaturangaben verzichtet werden, weil  ansonsten zu jeder Schule zwei oder gar mehr Zeilen mit den
entsprechenden Informationen no0 tig gewesen wa0 ren.



1 Bruchha0 user, Hanns-Peter: Handelsschulen in Preußen.  Kaufma0nnische Schulplanungen und Schulgru0 ndungen
unter der Administration des Öberschulkollegiums (1797 – 1806), Öldenburg 2006 (2 Ba0nde), hier Band 2, S.
199 – 356 (Die „Neue Kaufmannsschule“ in Magdeburg, 1800 – 1807).
2 Vgl.  Sinzheimer, H[ugo] L[o0 b]:  Üeber die Schicksale des Handels [...]  und die gesammten Lehrgegensta0nde,
welche in dem großherzoglich  badischen privilegirten Handlungs-Institut in Mannheim vorgetragen werden,
Mannheim 1818.
3 Der  wahrscheinlich  beru0 hmteste  Schu0 ler  war  der  Kaufmann  und  Pionier  der  Feldarcha0ologie  Heinrich
Schliemann (1822 – 1890), der das Institut 1841 ein Viertel Jahr besucht hat. Er ist im September 1841 nach
Hamburg abgereist, ohne das Schulgeld zu bezahlen. Spa0 ter einigte sich sein Vater mit Schwanbeck.
4 Ü� ber  den  gelernten  Kaufmann,  zeitweiligen  Handelsschul-Ünternehmer  (Er  war  der  Gru0 nder  der  ersten
hessischen Handelslehranstalt!) und spa0 teren Verleger Reinhard Ludwig Venator vgl.  Bra0uning, Hermann: Die
L.C. Wittich’sche Hofbuchdruckerei 1764 – 1934, Darmstadt 1939, S. 143 – 161. Sein Lebenslauf spiegelt den
erstarkenden Liberalismus wieder, den er aktiv unterstu0 tzt hat. Ünd im Gefolge des Liberalismus setzte sich auch
das  „Prinzip  der  Gewerbefreiheit“  durch,  das  die  Berufswahlfreiheit  einschloss  und Frauenarbeit  im Handel
ermo0 glichte.
5 Zum Stifter  der  Schule  vgl.  Jaquet,  Gustav:  Johann  Jakob  Kabrun.  Ein  kaufma0nnisches  Lebensbild.  In:  Die
Handelswelt. Monatsschrift fu0 r Kaufleute und Industrielle..., 1. Band, Stuttgart und Leipzig 1868, S. 350 – 359
(ferner:  Wikipedia  und  NDB).  –  Festschrift  zur  Erinnerung  an  das  fuenfzigjaehrige  Bestehen  der  Danziger
Handelsakademie  <Kabrun’sche  Stiftung>,  Danzig  1882.  –  Nach  1878  hat  die  Schule  immer  mehr  ihren
fachlichen Charakter abgestreift, so dass sie bald den oberen Klassen einer ho0 heren Bu0 rgerschule entsprach.  Als
dann 1888 auch das Realgymnasium in eine lateinlose ho0 here Bu0 rgerschule umgewandelt wurde, musste einer
dieser  Schulen  „aufgegeben“  werden.  Ünd das  war  eben  die  „Danziger  Handelsakademie“.  Vgl.  dazu  Simon,
Öskar:  Die Fachbildung des Preußischen Gewerbe- und Handelsstandes im 18.  und 19.  Jahrhundert...,  Berlin
1902, S.  875 – 880, hier S. 880.
6 Das im Jahr 1687 in der Landgrafschaft Hessen-Homburg gegru0 ndete Hugenottensta0dtchen Friedrichsdorf war
auch noch in der zweiten Ha0 lfte des 19. Jahrhunderts eine Sprachinsel, in der umgangssprachlich (also auch in
Gottesdiensten und im Ünterricht) ein reines Franzo0 sisch gesprochen wurde. Hier boten sich also jungen Leuten
„unvergleichliche Vorteile“, Franzo0 sisch durch Anwendung in der Praxis zu erlernen. Sprachkenntnisse dieser
Art beno0 tigten vor allem die Mitglieder des Handelsstandes, an die sich denn auch Louis FreNdeNric Garnier (1809
– 1882) mit seinem schnell wachsenden Institut gewendet hat. Bis zur Gewa0hrung der Einja0hrig-Freiwilligen-
Berechtigung  im Jahr1868  dominierten  auf  Ta0 tigkeiten  im Handel  vorbereitende  Ünterrichtsinhalte,  danach
nahm  die  Schule  zunehmend  den  Charakter  einer  nassauischen  Realschule  an,  die  1925  schließlich  eine
sta0 dtische  Mittelschule  geworden  ist.   Zur  Geschichte  bis  zum  Ende  des  19.  Jahrhunderts  vgl.  Proescholdt,
Ludwig:   Festschrift  zur  Feier  des  60ja0hrigen  Bestehens  der  Garnier’schen  Lehr-  und  Erziehungsanstalt  zu
Friedrichsdorf (Taunus), Homburg v. d. Ho0 he 1896.
7 Lindemann, Ilsetraud: Die erste Ösnabru0 cker Handelsschule wurde 1842 von Friedrich Noelle gegru0 ndet. In:
Ösnabru0 cker Land: Heimatjahrbuch, 15. Jg., Ösnabru0 ck 1988, S. 85 – 97.
8 Zur  Geschichte  dieser  Schule  vgl.  Simon,  Öskar:  Die  Fachbildung  des  Preußischen  Gewerbe-  und
Handelsstandes im 18. und 19. Jahrhundert..., Berlin 1902, S. 880 – 884 (incl. dem „Regulativ“).
9 Schweitzer, Carl Siegesmund, Die bisherige Entwicklung der Berliner Handelsschule, Berlin 1858 (bisher nicht
ermittelt.)
10 Frank, Harald: Das Bru0 sselsche Institut und sein Ümfeld. In: Hensel, Hans Michael u.a. (Hrsg.), Italo Svevo /
Samuel Spiers Schu0 ler, Segniz 1996, S. 159 – 165.
11 1849 ist von Rektor Dr. Kaspar Beeg (1809 – 1867) die „Handelsabteilung“ an der Kreisgewerbeschule nach
dem Muster der Leipziger Ö� ffentlichen Handelslehranstalt und den „perso0 nlich erteilen Ratschla0 gen“ von August
Schiebe (1779 – 1851) errichtet worden, nach dem hier bereits seit 1844/45 Buchhaltung unterrichtet worden
ist. Vgl. Brunotte, [Johann Philipp]: Die Ko0 nigliche Realschule mit Handelsabteilung zu Fu0 rth von 1833 – 1883,
Fu0 rth 1883, S. 27.
12 Die Schule ist 1861 an Dr. Hans und Heinrich Lindner verkauft worden. Schirm sollte die Leitung der Anstalt
beibehalten. Doch nach Differenzen mit Dr. Hans ist er aus dem Lehrinstitut ausgeschieden. Hans wurde Leiter
der Schule und Lindner stiller Teilhaber. 1866 u0 berlies Dr. Hans die Schule Herrn Lindner, obwohl dieser nicht
die notwendige Qualifikation zur Leitung der Schule hatte. 1870 ist die Schule dann an den Philologen Johann
Josef  Maier  aus  Winnweiler  u0 bergeben worden,  der  die  Schule  auf  Grund  der  fehlenden Qualifikation nicht
fortfu0 hren konnte. Im September 1870 ist sie dann geschlossen worden.
13 Einige Informationen finden sich bei Wiese, Herbert: Die Entwicklung des kaufma0nnischen Schulwesens im
Großherzogtum Hessen und bei Rhein, (= Darmsta0dter Beitra0 ge zur Berufspa0dagogik, Bd. 6), Alsbach/Bergstraße
1981, S. 124 – 128.
14 Diese Schule stand „in enger Beziehung“ mit einem Kolonialwarengescha0 ft,  einer Zigarrenfabrikation und
einem  Zigarren-Engrosverkauf  (1873  sind  vier  Millionen  Zigarren  hergestellt  worden,  die  nach  Bayern,  ins
Elsass,  in  die  Schweiz  und  bis  nach  Syrien  exportiert  worden  sind.).  Es  wurden  anfa0nglich  nur  Schu0 ler
unterrichtet, die im Gescha0 ft der Fa. Waiblinger &Ko0 tzle als Lehrling ta0 tig waren. Damit war der Prinzipal hier



tatsa0 chlich  und  im  besten  Sinne  des  Wortes  „Lehrer  und  Erzieher“  seiner  Lehrlinge,  was  ansonsten  ganz
u0 berwiegend nur eine Fiktion war! – 1867/68 hatte die Schule zwanzig Schu0 ler. Die Dauer der Lehrzeit war auf
zwei Jahre festgesetzt, wofu0 r 1.400 Mark einschließlich Kost und Logis zu bezahlen waren. Nach dem Ableben
KÖ� TZLEs  u0 bernahm Louis AHEIMER die Firma und an der Schule sa0mtliche kaufma0nnische Fa0 cher. Damals hatte
die Schule bereits vierzig Schu0 ler. Sie war 1877 zu einem Internat ausgebaut worden und besaß u0 berregionale
Bedeutung. Als sie 1904 in einen pra0 chtigen Neubau umzog, za0hlte sie hundert Schu0 ler. 1923 ist die Schule dann
in der Hyperinflation von Emil AHEIMER (1873 – 1928), der 1901 seinem Vater in der Direktion gefolgt war,
aufgegeben worden, weil sie wegen der ta0 glichen massiven Geldentwertungen privatwirtschaftlich nicht mehr zu
fu0 hren war. (Quelle: Billig, Helmut: Die Ju0 nger Merkurs haben sich in Kirchheim fru0 h geregt... In: Der Teckbote
131. Jg., Kirchheim unter Teck 1962 (14.07.1962), S. 9/10, erga0nzt durch Angaben aus der schriftlichen Auskunft
des Stadtarchivs Kirchheim vom 12.11.2015.)
15 Das  CleNment’sche  „Handels-  und  Gewerbeinstitut  fu0 r  Damen“  („eine  Ünterrichtsanstalt  mit  mehr
wissenschaftlichem Charakter“) befand sich unter dem „Dach“ des Lette-Vereins, der ein Kuratorium als Beirat
eingesetzt hatte. CleNment hatte fu0 r fing Jahre ein zinsfreies Kapital vom Verein erhalten. Bereits Ende 1866 (?)
gab es  Bedenken gegen die  finanzielle  Gescha0 ftsfu0 hrung von CleNment,  weil  Lehrer  zur  Finanzierung auf  ihr
Honorar verzichten mussten. Am 15. 10.  1871 wurde CleNment’s Schule mit den Handelskursen des Viktoria-
Basars vereinigt und CleNment trat kurze Zeit spa0 ter zuru0 ck. 1872 ging die Schule an den Lette-Verein u0 ber. Vgl.
dazu: Hauff, Lilly, Der Lette-Verein in der Geschichte der Frauenbewegung [Eine Chronik], Berlin 1928, S. 97f.
16 Zur Geschichte vgl.: Von der Sta0dtischen Handelsschule fu0 r Knaben zur Friedrich-List-Wirtschaftsschule 1868
– 1993: 125 Jahre Wirtschaftsschule in Mu0 nchen, Mu0 nchen [1993].
17 Diese durch einen „Verein fu0 r  Errichtung und Erhaltung einer ho0 heren Handelsschule“ („Garantieverein“,
bestehend aus Mitgliedern sowohl des Wu0 rttembergischen wie des Stuttgarter Handelsvereins) in ihrer Existenz
abgesicherte private Handelsschule setzte einer Berechnung Ro0 hrichs zufolge eine Frequenz von 100 Schu0 lern
voraus, damit bei einem Schulgeld von 150 fl. ein „Gleichgewicht“ zwischen Einnahmen und Ausgaben bestand.
Sie  ist  im  November  1871  mit  25  Schu0 lern  ero0 ffnet  worden.  Im  Februar  1872  hatte  sie  36  Schu0 ler,  im
Sommerhalbjahr  1872  waren  es  61  Schu0 ler  im  (gewogenen)  Durchschnittsalter  von  17  Jahren  (nach  der
Vorbildung  kamen  von  einem Realgymnasium,  einer  Real-  oder  Bu0 rgerschule  30,  vom  Gymnasium  15,  von
„Privatanstalten“ 10, von Gewerbs- und Handelsschulen 5 und einer hatte Privatunterricht. 32 waren die So0 hne
von Kaufleuten und 10 die von Fabrikanten.) und im Wintersemester 1874/75waren es erstmals 100 Schu0 ler.
Die  Schu0 lerzahlen  blieben  allerdings  nicht  konstant  und  so  drohte  die  Schule  1884/85  „mangels  Deckung“
einzugehen. Das war wohl der Grund fu0 r die Ku0 ndigung Ro0 hrichs.  Nach seinem Ausscheiden haben sich die
Schu0 lerzahlen u0 ber 100 stabilisiert (1888/89 113 und 1890/91 122 Schu0 ler). - Sein Nachfolger wurde der seit
Beginn an der Schule ta0 tige Franzo0 sischlehrer Martin Scheck (1824 – 1894) und schließlich Eugen Bonho0 ffer
(1852  – 1938).   –  Die  Angaben  fu0 r  das  Sommerhalbjahr  1872  sind der  folgenden  Schulschrift  entnommen:
Bericht  der  Ho0 heren Handelsschule  zu  Stuttgart  fu0 r  das  Sommerhalbjahr  1872,  Stuttgart  1872  (Statistische
Angaben nach Seite 30, „Berufe der Va0 ter“ ausgeza0hlt aus dem Schu0 lerverzeichnis der Seiten 44 bis 46).
18 Zur Gru0 ndungs- und Fru0 hgeschichte vgl. Ries, Jobst: Die Sta0dtische Handelsschule fu0 r Ma0dchen Nu0 rnberg. Zur
Ero0 ffnung des neuen Schulgeba0udes, Nu0 rnberg 1914.
19 1874  ist  diese  Schule  an  die  bereits  bestehende  Ho0 here  Handelsschule  (Ro0 hrich)  als  kaufma0nnischer
Lehrkurs  fu0 r  To0 chter  (einja0hrig  bei  nur  acht  Pflicht-Wochenstunden,  wozu  noch  jeweils  vier  Stunden
Stenographie und Fremdsprachen als Wahlfa0 cher kommen konnten) angeschlossen worden. Die meisten der 14
eingetretenen Schu0 lerinnen  besuchten  die  Schule  nur  fu0 r  „Familienzwecke“.  Der Ünterricht  ist  anfangs  vom
Direktor  der  Ho0 heren  (Knaben-)  Handelsschule,  Wilhelm Ro0 hrich,  perso0 nlich  u0 bernommen  worden.  Üm die
Attraktivita0 t  der  Schule  zu  erho0 hen,  ist  parallel  dazu  ein  halbja0hriger  Kurs  mit  doppelter  wo0 chentlicher
Stundenzahl angeboten worden. 1884 wurde der Schulbetrieb eingestellt (Ro0 hrich hat Stuttgart 1885 verlassen!)
und  erst  1897  als  dreimonatige  Kurse  mit  20-27  Wochenstunden  wieder  aufgenommen.  Ab  1900  wurden
Jahreskurse  eingerichtet  und  der  Handelslehrer  Theodor  Mo0 llen  wurde  zum  Vorstand  ernannt.  Vgl.  Dazu
Ha0hner-Rombach, Sylvelyn: »Erho0 hte Bildung des weiblichen Geschlechts«.  Die Geschichte des Schwa0bischen
Frauenvereins, Tu0 bingen 1998, S. 173 – 180, hier S. 174 und Go0 rlich, Harald: Die Handelsschulen in Stuttgart.
Vorgeschichte, Einrichtung und Ausbau des kaufma0nnischen Schulwesens in Wu0 rttemberg von 1770 bis 1945,
Stuttgart 1991,  hier S.  195-197.Ro0 hrich selbst a0ußert sich zu seinem Ünterricht in der To0 chterhandelsschule
ru0 ckblickend in seiner Schrift Was die Handelsfrau wissen muß, Stuttgart 1887(140 Seiten).
20 Einen ersten groben Ü� berblick zur Schulgeschichte bietet die Hundert-Jahr-Festschrift: Spo0 hrerschule Calw.
Festschrift aus Anlaß der Jubila0umsfeier 8. – 10 Öktober 1976, Calw 1976. Nicht erwa0hnt wird, dass Spo0 hrer
bereits im Januar 1869 eine Handelsschule in Weingarten ero0 ffnet hat.  Mit seinen Schu0 lern hat er die Ülmer
Industrieausstellung besucht (1871). Aus dem Stuttgarter Adreß- und Gescha0 ftshandbuch von 1871 geht hervor,
dass er in diesem Jahr  in Stuttgart eine „Handels- und Gewerbeschule“ besessen hat.  In Tuttlingen hat er 1904
eine „Handelsschule fu0 r To0 chter“ gegru0 ndet. Die Schule ist 1901 an den Reallehrer Gustav Weber (1853 – 1925)
verkauft worden und nach dessen Tod ist von seinem Sohn Erwin weitergefu0 hrt worden.
21 Zur  Geschichte  dieser  wenig  bekannten  Schule  vgl.  die  Festschrift  zur  50-Jahrfeier  der  Ö� ffentlichen
Handelsschule mit Vollklasse zu Crimmitschau, Crimmitschau 1937.
22 Zur Geschichte dieser Schule vgl. Go0 tzl, Mathias: Kaufma0nnische Berufserziehung im Antagonismus zwischen



Berufs-  und  Allgemeinbildung.  Zur  Entwicklung  und  Bedeutung  der  Handelsschule  der  kaufma0nnischen
Innungshalle zu Gotha (1817 – 1902), Detmold 2015 (Diss. Jena 2014).
23 Bei dieser „Handelsschule“ hat es sich m.E. um eine groß angelegte Ta0uschung der Ö� ffentlichkeit gehandelt,
weil  aus  dem  Canon  der  kaufma0nnischen  Fa0 cher  lediglich  in  den  letzten  beiden  Jahrga0ngen  das  Fach
Buchfu0 hrung  angeboten  worden  ist  (1  und  dann  2  Wochenstunden),  und  selbst  das  nur  „wahlfrei“!  Die
Errichtung  dieser  Pseudo-Handelsschule  war  eine  Folge  der  Ü� berfu0 llung  der  Realschule,  aus  der  sie
hervorgegangen ist, wobei außerdem zwischen 1883 und 1895 74% der Absolventen in kaufma0nnische Berufe
gewechselt  sind.  In  den  pra0 chtigen  Schulneubau  ist  u0 brigens  1901  mangels  einer  anderen
Ünterbringungsmo0 glichkeit  auch  die  neu  errichtete  Sta0dtische  Handelshochschule  eingezogen.  Diese
„Handelsschule“ kann allerdings in der hier skizzierten Form keinen langen Bestand gehabt haben, heißt es doch
in der „Festschrift Ho0 here Handelsschule Lindenstraße“ (Ko0 ln 1980,  S. 9),  dass eine Jungen-Handelsschule in
Ko0 ln „erst 20 Jahre spa0 ter (gegru0 ndet worden sei), weil man fu0 r sie (fu0 r Jungen; d. Verf.) seit Jahrhunderten die
praktische Kaufmannslehre als einzigen, richtigen Weg zum Handelsgewerbe ansah.“
24 Schultra0 ger war der Co0 lner Verein weiblicher Angestellter. Die Schule war von Anfang an zweija0hrig und ist
1920  in  die  Tra0 gerschaft  der  Stadt  u0 ber-  gegangen(„Sta0dtische Ho0 here  Handelsschule  fu0 r  Ma0dchen“).  Heute
handelt  es  sich  um das  Berufskolleg  an  der  Lindenstraße.  Interessant  ist,  dass  sich  die  Schu0 lerinnen  einer
Abschlusspru0 fung  vor  einer  von  der  Regierung  bestellten  Pru0 fungskommission  unterziehen  mussten.  Sie
erhielten  ein  Abschlusszeugnis  in  Form  eines  Diploms,  das  sie  bis  1919  zur  Immatrikulation  an  der
Handelshochschule  berechtigte.  –  Diese  Schule  war  die  erste  ihrer  Art  in  Preußen.  Sie  hatte
Vorbildfunktion!


