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Die wissenschaftlichen Bestrebungen des Landgrafen Wilhelm IV. 

Von Bernhard Sticker 

VerstandnisvolIe Forderung haben die Wissenschaften, the sich cleT Staat in 
deT Neuzeit ihrer annahm, von vielen Hirstlirnen Gonnern erfahren. Die Zahl cler 
regierenden Fursten, die sich nicht nur in cleT politischen Gesmichte ihres Landes, 
sondern auch als Gelehrte einen Namen gernacht und durch eigenes Wirken zum 
Fortsmritt cleT Wissenschaft beigetragen haben, ist demgegeniiber verhiiltnismal3ig 
goring. Zu ihnen gehort der Landgraf zu Hessen, Wilhelm IV. (1532-1592). 
Er ist tin Sohn des 16. lahrhunderts, des Zeita.lters cleT Reformation, in dereIt Ver
lauf schan seinem Vater, dem hodJbegabten Philipp dem GroBmutigen aIs Fiihrer 
des Sdlmalkaldischen Bundes tine bedeutsame Rolle zuHillt. Das 16.1ahrhundert 
verandert aber nimt allein die Welt des Glaubens, sondern erschliel3t 3Um eine 
neue Auffassung und unvoreingenommene Betramtung def Natur. Es wird zum 
ersten }ahrhundert der modernen Naturwissenschaft. an dessen Beginn nach mehr 
als tausendjahrigem Stillstand das titanische Werk des Ko per n i k u 5 heranwachst 
und an dessen Ausgang K e pIe r in der AstroHofHia Nova die neue Verfassung 
der Sternkunde niederlegt. In diese Zeit hineingestellt zu sein. kann viel bedcu
ten fur den, der mit warnen Augen Neues aufkommen sieht und fUr seinen Teil 
mitzusrnaffen sim berufen fUhlt. Weniger fur den Mitlaufer. fur jene Randfiguren 
der Gesrnichte. deren Smatten fUr die Gegenwart zu beschworen freilich den Ge
schimtsschreiber auch rei zen mag, wenn er den starken Farben seines Bildes einige 
weniger bunte beizumismen wiinscht. 

1st Wilhelm nur eine dieser Randfiguren in def Geschichte der Naturwissen
sdHlften? Gehort er. dem man als einem der wenigen deutsdlen Fursten den ehren
den Beinamen .. Sapiens" gegeben hat - woh1 in Anlehnung an seinen grol3en 
Vorganger in der Gesrnirnte der Astronomie. den Hohenstaufensprol3 Alfons von 
Kastilien. Alfonso el Sabio (was wohl nicht als der "Weise" sondern be ss er als 
der "Gelehrte" ubersetzt werden solltc) - geh6rt der Gelchrte auf dem Hcssisrncn 
Fiirstenthron nur zu den mehr oder weniger hoffnungsvollen Dilettanten? Gilt ihm 
nur def Nachruhm aIs cinem F6rderer der Wissenschaften oder ist er selbst durch 
sein eigenes Werk zum Wegbereiter der modernen Astronomie geworden? Das 
Urteil der wenigen Geschichtsschreiber, die ihm mehr als ein paar Zeilen ein
geraumt haben. geht nom auseinander. Wiihrend die einen aIle Verdienste seinem 
Freunde und Zeitgenossen T y c hoB r a h e zusdueiben wo lien. rnomten andere 
in ihrn einen zweiten lnstaurator Astfonomiae sehen . Der Abstand ist heute 
wohI grol3 genug und unsere Zeit genugend erniichtert. urn auch bei der Wiirdigung 
seines Lebenswerkes Kritik und Anerkennung gerecht zu verteilen undo wenn es 
sein mul3 . einen liehgewordenen Mythos zu zerst6ren. 

Welche Einfliisse sind fUr den Bildungsgang des jungen Fiirsten bestimmend 
gewesen? Unordnung und friihes Leid k6nntc man liber die lugendjahre des altesten 
Sohnes Philipps des GroBmiitigen sdueiben. Die geistigen Fahigkeiten des Knaben, 
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der - bis zu seinem 8. Lebensjahre unter Frauen und Madmen aufgewacnsen -
verweichlicht erzogen wird, scneinen zum Kummer des Vaters rumt sehr groS 
gewesen zu sein. Erst bei dem heranwamsenden Jungling zeigt sim ein brennender 
Ehrgeiz und eine geradezu leidenschaftlime, nicht nur seine T age sondern aum die 
Nachte ausfullende liebe zur Wissenschaft. Wohin saBte ihn cler Vater, dessen 
eigene Universitat in Marburg - eben gegrundet - wohl nom nicht genugend 
gefestigt erschien, zur weiteren Ausbildung lieber schicken als nach StraBburg. 
wo er den Vierzehnjahrigen seinem Fre-uncle Martin B u c e r anvertrauen konnte. Jow 
hannes Sturm lehrt dort, Christian Heelin und andere bedeutende Lehrer, die 
berufen gewesen waren, den Furstensohn Hingere Zeit in Zucht zu nehmen, wenn 
ihn nimt wenige Monate spater smon eine groBere Aufgabe nam Kassel zuruck
gerufen hatte. 

In den Wirren des Schmalkaldischen Krieges wird der Vater nach dem unglUck
lichen Verlauf der Schladlt von Muhlberg von Karl V. gefangengesetzt und Elinf 
Jahre lang festgehalten. Dem 15jahrigen Prinzen faHt die Aufgabe zu, die Regent
schaft zu fuhren und den Vater zu ersetzen und zu befreien. Diese Jahre haben ihn 
fruh ernst und reif gemacht. AIs der Vater nam dem Passauer Vertrag zurudc
kommt. an desscn Zustandekommen der junge Furst nicht unbeteiligt ist und der 
Deutsmland bis zum Ausbruch des DreiBigjahrigen Krieges eine der langsten 
Friedensepomen seiner Gesmimte bringt, bleiben ihm 15 glUckliche unbesmwerte 
Jahre, die er ganz seinen Neigungen und Studien widmen kann. Vor all em 
anderen zieht ihn die Naturwissensmaft an. Sein Lehrer am Kasseler Hof in 
Mathematik. Rumald Me rc a tor, der Sohn des Geographen Gerhard Mercator, 
mag sein Augenmerk auf die Astronomie gelenkt und ihn aum mit Peter Apians 
Werk AsrrouomfwHI Caesaremu (lngolstadt 1540) bekannt gemacht haben. Dieser 
wissenschaftlich nicht gerade bedeutende Foliant stellt mit seinen farbenpramtigen 
Tafeln uDd Planisph5ren heute nom den Stolz manmer Bibliothek dar. Mit den 
konzentrism und exzentrisch ubereinanderlegten, mit Teilungen versehenen und 
nadl Art unserer Remenscheiben gegeneinander verdrehbaren Kreisscheiben wollte 
der Verfasser das epicyklische Raclerwerk der Planetenbewegung gemaB der Ptole
maischen Theorie namahmen und umstandliche Rechnungen bei der Losung astro
nomischer Aufgaben ersparen. 

Was uns an dem Handexemplar WiIhelms I besonders interessiert. sind die bei
gebundenen handschriftlichen Tafeln Tabulae Cemri et Argumenti veri Plaue
ram", iu sillguios meuses post amUfHf 1560 compiellml und Tabulae ',essicae 
paral1aricae I,mares. Diese Tafeln, von denen die erste fUr die 40 Jahre von 
1560 bis 1600 die Stellungen cler Planeten und des Mondes auf Grund der Ptole
maischen Theorie vorherberechnet, ruhren im wesentlimen van dem 1558 nam 
Kassel berufenen, aus Nurnberg stammenden Mathematiker Andreas Schoner 
(1528- 1590) her. einem Sohn des Astronomen lohannes Schoner. cler als Schuler 
und Mitarbeiter Bernhard Walthers bekannt geworden ist. Beide Tafeln sind auf 
Initiative und - wie aus der Handsmrift hervorgeht - auch unter Mitwirkung 
Wilhelms entstanden. Es reizte ihn offenbar, die von Apian mit seinen Papier-

1 Landesbibliothek Kassel Ms. astron. 2° 16. 
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sc:heiben nur unvollkommen namgeahmte Bewegung cler Planeten besser darzu
stellen. Er bedient sich hierzu auf Grund def in den Tafeln rechnerisch nieder
gelegten Vorarbeiten eines Systems vcn metallenen Flatten uod geht bald dazu 
uber. diese durch cin Uhrwerk in standige, dem Himmel angepal3te Bewegung Zll 

setzcn. Im weiteren Verfolg dieser Bemuhungen (deren Vorl5ufer iibrigens im 
Abendland bis in den Anfang des 13. lhdts. zuruckgehen) entSleht 1560-61 das als 
WiIhelmsuhr bekannte Automatenwerk. das einen der Hauptanziehungspunkte 
der astronomischen SammIung des Hessischen Landesmuseums in Kassel bildet:!. 
Auf den acht "ZifferbHittern" dieser von alien Sciten zuganglichen Kunstuhr 
konnen nicht nur die jeweiligen Stellungen cler filnf Planeten Merkur. Venus, Mars. 
Jupiter und Saturn und des Mondes. sondern neben den kalendarischen Angaben 
auch die Phasen des Mondes uod die Finsternisse von Sonne und Mond abgelesen 
werden. Die Bekronung bildet ein drehbarer Himmelsglobus. der die Stel1ung des 
Sternhimmels unter der Breite von Kassel zeigt. 

Diesem Werk folgt noch eine Reihe von weiteren astronomischen Uhrcn, so der 
in den Jahren 15'63-68 fur den KurHirsten August I. von Sachsen geferngte Auto
mat. Die mechanische Ausfuhrung dieser zu hoher Vollkommenheit entwickelten 
Planetenuhren und ihre auBere Ausstattung steht durchaus auf der Hohe der einzig
artigen Entwicklung des Kunsthandwerks im 16. lhdt .• die dem Bau astronomismer 
Instrumente in besonderem MaBe zugute gekommen ist. 

Es ware falsch anzunehmen, daB es sim bei diesen Arbeiten urn die ublichen 
Neigungen eines groBen Herren fur prachtvolle Schaustucke gehandelt hatte, wie 
sie zur Einrichtung der damals so beliebten Kunstkammern, den Vorlaufern der 
physikalisdlen Kabinette. gesammelt wurden. in denen sich neben mathematischen 
uod astronomischen Instrumenten Musikkasten und andere Automaten, ausge
stopfte exotische Tiere, aber auch Gemalde befanden. Rlihmliche Ausnahmen 
stellen nur wenige Kabinette einiger Sachkenner von ernter Bildung d.ar, wie die 
des Pfalzgrafen Otto-Heinrich zu Heidelberg. des KurH.irsten August von Sachsen. 
des Wittelbamers Albremt V. oder des Kaisers Rudolph 11. zu Prag. 

Wie sehr es Wilhelm urn ein wissenschaftlithes Anliegen geht. erhellt aus den 
gleichzeitigen Beobachtungen am Himmel mit selbst verfertigten Instrumenten und 
aus den sehr grlindlimen theoretismen Studien der astronomismen Lehrbumer 
jener Zeit. vorab der von Pe u e r b a c h und Re g i 0 m 0 n tan. Sie flihren ihn un
mittelbar an die seit langem aufgeworfenen, aber nom immer ungelosten Probleme 
der Himmelskunde. die Verbesserung der Planetentafeln und die damit im Zu
sammenhang stehende Reform des Kalenders. der durch Annahme einer falschen 
lahreslange erheblich in Unordnung geraten war. Die besten mechanischen Planeten
und Kalenderwerke konnten ja nicht dariiber hinwegtauschen, daB die Oberein
stimmung der nam der Theorie beredmeteo Stellungen der Gestirne mit den tat
sachlichen Ersmeinungen am Himmel alles and ere als vollkommen war. Smon bei 
der Anfertigung der mit seinen Automaten verbundenen Sterngloben stoBt Wilhelm 

2 P. A. K ire h v 0 gel: Landgraf Wilhelm IV. und se in astronomisches Automatenwerk -+ 
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auf bedeutsame Abweienungen des uberlieferten Sternverxeiennisses des Ptolemaios 
von dem Himmelsanblick. Es sprknt fUr die Sorgfalt seiner Beobaentungen, daB er 
nient nur das Fehlen einxelner helIer Sterne, sondern auen betraentliene Abweienun
gen xwisenen den alten Ortsangaben und seinen Messungen feststellt. Solche Fehler 
waren auen anderen vor ihm schon aufgefallen, aber niemand vor ihm hatte daran 
gedaent, den Ursaenen nachzugehen. die Orte neu xu vermessen und ein berichtig
tes S t ern vcr z e i c h n i s aufzustellen, das die Grundlage aller weiteren Arbeiten 
darstellen sollte, insbesondere der Verbesserung der Planet en theori en, eine Forde
rung, die sdlOn Regiomontan und nach ihm Kopernikus eindringlien erhoben hatten. 

Die Frage, warum sich bis dahin kein Astronom xu dieser Aufgabe bereit ge
fund en 3 hat, ruhrt an das Trauma der mittelalterlichen Astronomie und der Natur
wissensrnaften iiberhaupt. das sie offenbar als Erbe der Antike libernommen: die 
Abneigung, eigene Erfahrungen durch Beobachtung und Experiment zu sammeln. 
Man kann dieses Phanomen auf mancherlei Ursach.en zurlickfUhren : auf die fiir 
das Mittelalter bezeidmende Minderbewertung der Handarbeit, auf den auBerlich 
glanzenden, im Grunde aber doch jede redliche Naturforsenung ausschlieBenden 
Lehrbetrieb an den Hochschulen, der tiefere Grund liegt aber dach vor all em an
deren in einem hochgezUchteten AutorWitsglauben, einer Dogmenhorigkeit, die 
jeden als Haretiker brandmarkt, der auf eigener Erfahrung die Wissenschaft neu 
xu griinden denkt. Es bedarf erst der Krafte des reformatorischen Jahrhunderts, die 
Mensenen zu ermutigen, die Welt neu zu sehen und zu erkennen, daB die Natur 
erfahrbar und berechenbar ist. ein offenes Gelande. das erkundet und nicht im 
Streit der Idealogien diskutiert werden will. Es bedarf der geistigen Freiheit und 
der undogmatischen Einstellung eines solchen Nonkonformisten wie cs Wilhe1m 
ist, den EntschluB xu fassen, das durch Tradition liberkommene Sternverzeichnis 
des Ptolemaios durm ein neues zu ersetxen, wobei er durch Vergleich und durch 
fortgesetzte Beobachtungen festzustellen hoHt, ob die Beanstandungen auf Ober
lieferungsfehler der alten Kataloge oder - eine Vermutung, rnit der er seiner Zeit 
weit voraus ist - auf eigene Bewegungen der bisher fUr unbewcglich gehaltenen 
Fixsterne zurUckzufiihren sind. 

Wie kommt dieser Mann zu dem EntschluB, sich nicht mit dem Bau von kiinst
lichen Automaten xu begniigcn, sondern Instrumente zur Beobachtung des natUr
lichen Himmels zu entwerfen und neue Beobamtungsmethoden zu entwickeln? 
Ware das nicht die Aufgabe der Astronomen vom Fach gewesen, deren es an den 
Hofen und auf den Kanzeln der Universitaten genUgend gegeben hat? Dom die 
Srunde der Universitatcn als Anstalten der Forschung schlagt erst spater, und der 
Aufschwung der Naturwissenschaften verbindet sien mit ihrer Geschichte friihestens 
am Ausgang des 16. Jhdts. , als Galilei in Padua xu wirken beginnt. Keiner der 
BegrUnder des neuen astronamischen Weltbildes, weder der Cusaner nom Regio
montan noch Kopernikus oder Kepler hat sein Werk unter dem schiitzenden Dach 
un-cl mit den Mitteln einer Universitat durchflihren k6nnen. Die Reformation der 
Sternkunde hat sich vielmehr im Kampf gegen die Universitaten vollzogen. Diese 
Zusammenhange muB man sehcn, wenn man die gesdlichtliche Leistung des L'and-

3 Nur der mit 40 Jahren frUhverstorbene Re g i 0 m 0 n tan hatte mit Vorarbeiten begonnen. 
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grafen IWiirdigen will. Der erwihnte Andreas 5 c 'h 0 n e r wird nicht zuletzt von ihm 
gerufen, urn tSich in die von Bernhard Wa 1 the r geubte Praxis der Beobachtlungen 
aus deT Schule Regiomontans einfiihren zu lassen. Mit Feuerelfer gibt sich Wilhe1m 
in den lahren Ibis zu seinem RegieI1ungsantritt (1567) an die Durchfiihrung seines 
Planes auf def von rihm zu dies em ZweckgebautenBeobamtungsstatte aufdem Altan 
seines Schlosses. Es ist die erste Einric:htung dieser Art in Deutschland. die man 
aIs Sternwarte bezeichnen kann. Das Kasseler Observatorium hat- mit planma6igen 
Stellen f.lir Astronomen, Matlhematiker uod Mechaniker verbunaen - his zum Ende 
des 18. Jhdts., also uher 200 ]ahre, wenn auch mit Unterhrechungen und an 
wechselnden Orten (Ottoneum, Zwehrenturm, Bellevue), bestanden. Seine Ge
schichte ist mit der Grundung und dem Auf.stieg der feinmechanischen Werstatten 
in Kassel untrennbar verbunden. 

Der Regierungsantritt unterbricht zunachst die eigene BeobachtungsHitigkeit 
des jungen Fursten, an den vel'standlicherweise jetzt andere Aufgaben aIs vor
dringlich herantrcten. Zwar wird das Land beim Tode des Vaters unter die vier 
Sohne geteilt, aber Wilhelm, dem Altesten, bleibt dorn mit Niederhessen. Ziegen
ha in, Schmalkalden und vor all em KasseI der wertvollste Besitz. den er bis zu 
seinem Tode durch gluckliche Erbschaften auf 110 Quadratmeilen rnit 160000 
Seelen zu erweitern versteht. Es ist hier nicht der Ort. seine weitblickenden und oft 
modern anmutenden MaBnahmen bei der VerwaItung des Landes und bei dem 
Ausbau der Hauptstadt zu verfolgen. Wichtiger erscheint der Hinweis, daB er alles, 
was man an ihm als Landesherren schatzt, auch noch als Gelehrter unter Beweis zu 
stellen weiB: den Blick fur das praktisch Erreichbare, fur sparsame, immer zweck
maBige ErschlieBung der Hilfsquellen und vor allem fUr die Heranziehung der 
tuchtigsten Fachleute. Als er die begonnenen Beobachtungen und Rechnungen fur 
das Sternverzeichnis seIbst nicht fortzusetzen vermag, ge1ingt es ihm - durch den 
zehntagigen Besuch des urn 14 lahre jungeren Tycho Brahe. eines ebenso en
thusiasmierten astronomischen Beobachters aufs neue in seinen Absichten bestarkt-, 
zwei besonders tuchtige Mitarbeiter nach Kassel zu ziehen: Christoph Rot h m ann 
(1550-1597; von 1577 bis 1590 in Kassel) als Observator und lost Burgi (1552 
bis 1632; von 1579 bis 1603 und von 1622 bis 1632 in Kassel ) als Mechaniker. 
Bur g i, >cler geburtige Schweizer aus Limtensteig im Toggenburg hatte langst einen 
guten RuE als kunstvoller Uhrmacher. Zu seinen groBen Leistungen, die er in Kassel 
vollbrachte und die den Ruhm seines furstlimen Herren mehrten, gehort neben der 
Konstruktion der verschiedenartigsten Rechenhilfswerke, vor all em des Propor
tionalzirkels und des Triangularinstruments. cler Bau hervorragender Planeten- und 
Globusuhrwerke sowie mehrerer Stancluhren, die als Zeitmesser zur Ortsbestim
mung der Sterne Verwendung fanden. Burgi war ein ungewohnlich hegabter Auto 
didakt, der des Latcins nicht madltig, also oh ne Zugang zu den wimtigsten litc
rarischen Quellen seiner Zeit, eine Fulle origineller Einfalle in die Tat umsetzte. 
Nach dem rode des Landgrafen ging er uber zwanzig lahre nach Prag an den HoE 
Rudolphs H., wo er in Gedankenaustausch und enge Freundschaft mit Kepler trat. 
DUTch ihn veranlaBt, veroffentlichte er die unabhangig von dem Schotten Napier 
vennutlich schon 1588 in Kassel gemachte Entdeckung der Logarithmen, die geradc 
fur die Reduktion astronomismer Beobachtungen ungewohnlich nutzlich wurden. 
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DaB er mehrere Jahrzehnte vcr Galilei den Isomronismus des Pendels erkannt 
uod hereits in Kassel das Pendel in Verbindung mit den damals nom sehr un
vollkommenen Riideruhren gebrad1t haben soli. paRt durmaus Zll diesem Bilde. 
Leider hat er cs, wie aum bei seinen anderen Erfindungen, nimt fur n6tig befunden. 
sim dartiber smriftlich zu auBern. so daB man auf unsimere Vermutungen an
gewiesen ist. 

Aueh Rot h m ann 5 Einstellung erweist sich als gliiddicher Griff. Oer aus 
Bernburg stammende uod in Wittenberg ausgebildete Mathematiker wird zwar als 
eigensinniger uod eigenwilliger Kopf geschildert 4, er hat aber dam III den Be
obachtungen uod Rechnungen Wesentliches heigetragen. 1590 nimmt er Urlaub, 
urn Tycho Brahe auf der Inse! Hveen zu hesuchen. Er kehrt von dieser Reise nicht 
mehr nach Kassel zurGck, stirht vielrnehr ein paar lahre nach dern Tode seines 
Herm in seiner sach.sischen Heimat. Aus seinem Briefwechsel rnit Tycho kennt man 
ihn als einen der wenigen liberzeugten Anhanger der Kopernikanischen Lehre, der 
sich. von Tych.os Scheinargumenten flir seine Theorie, nam der sich die Sonne urn 
die in der Mitte des Weltalls ruhende Erde, die anderen Planeten aber urn die 
Sonne und daher rnit dieser urn die Erde drehen soBten, nicht iiberzeugen laSt. Er 
hat mit seiner Kritik, wie wir aus dem Briefwemsel erfahren, audt den Landgrafen, 
der sonst nicht in den damals smon lebhaften Streit eingegriffen hat, auf seiner Seite. 

Die Hauptsorge des Landgrafen gilt seit den sechziger lahren und verstarkt 
durm Tychos Besum neben der fortlaufenden Beobachtung von Son ne und Planeten 
dem Zustandekommen des sogenannten Hessischen Sternverzeichnisses 5

• 

Das Unternehmen soUte. nam der Anlage des Manuskripts zu urteilen, wohl ur
sprlinglim 1032 Sterne umfassen, also ebensoviel wie der groBe von Hipparch 
libernommene Katalog des Ptolemaios. Gemessen an diesem Vorhaben mag das 
Erreichte geeing ersch.einen. Wilhelrn selbst steuert in den lahren bis zurn Re
gierungsantritt 58 Sterne bei, weitere 121 Rothmann, wahrend im ganzen nom 
etwa 900 weitere Beobacntungen vorliegen, die nicht mehr ausgewertet word en 
sind. Da niemand den FleiS und die Gesch.icklichkeit der Kasseler Beobadtter in 
Zweifel stellen kann, beleucntet diese Zahl die ungewohnIidten Schwierigkeiten des 
Vorhabens. Tycho Bra he, der sich. deT gleichen Aufgabe mit einer groBeren Zahl 
von Mitarbeitern widmen konnte und 20 lahre angestrengter Arbeit bis zu einem 
vorzeitigen Ende benotigte, urteilt iiber das Vorhaben des Landgrafen, es stehe an 
Anstrengungen den Arbeiten des Herkules gewiB nicht nam. Man rnag heute dar
liber lach.eln, denn die mode me Beobamtungs- \Ind Reduktionspraxis erlaubt es. 
entspremende Programme in ungleim kiirzerer Zeit durchzufUhren. 

Es ware aber verfehlt, die Leistung Wilhelms nach der Zahl der Sterne zu messen. 
Sein Verdienst ist vielmehr die eigenartige und in mehrfacher Beziehung selb
standige Entwicklung des Beobachtungsverfahrens. die zu einer bis dahin nich.t 
erreimten und auch. von Tycho kaum iibertroffenen Genauigkeit fGhrte. Der Land
graf verwendet hierzu neben der schon im Altertum gebrauchlichen A r mill a r
s p h are {ein Gerat, das eine Nachbildung der Himmelskugel und ihrer Haupt-

4 Oer Landgraf sdueibt van ihm, er brauroe ;edes Jahr einen neuen Hut fur seinen Kopf. 
5 Observatiolles srellarUIII /fxarulU iustitutae Casse1is (Landesbibliothek Kassel Ms. astron. 

2° 5, 1). 
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kreise darstelIt) uod dem von Geher uod Regiomontan angegehenen Torquetum 
(bei dem die einzelnen Himmelskreise auseinandergezogen sind) tinen sogenannten 
Azimutalquadranten. Dieses Ger5t stelIt nichts anderes aIs die Grundform 
unseres heutigen Theodoliten dar mit dem Horizontalkreis zur Ablesung des Azi· 
muts uDd dem Vertikalkreis (bier our ein Viertel, daher der Name Quadrant) zue 
Ablesung der Hohen. Dieses von Wilhelm uod seinen Mitarbeitern benutzte In
strument. fUr das es in der Gesmichte der Sternkunde kein Vorbild gibr, befindet 
sich in def astronomismen Sammlung des Hessischen Landesmuseums 6, Der Fort
scn.ritt besteht in der genialen Einfachheit der Konstruktion uod wie bei alien in 
Kassel von seinen Mechanikern gebauten Instrumenten in der konsequenten Er
setzung der bis dahin bevorzugten schwerHiIligen Holzkonstruktionen durch Metall
teile, die eine prazisere AusHihrung und eine groBere Stabilitat ermoglichten. 

Dieses Gerat erlaubt in Verbindung mit den bereits erwahnten von Burgi ver
besserten Uhren die Einfuhrung einer neuen Beobachtungsmethode, die vielleicht 
von Walther angeregt, hier jedenfalls zum erstenmal konsequent bei der Be
obachtung von Stern en durchgefuhrt wird 7. Das aIte Verfahren. <las die Griechen 
entwid<:eIt haben. uod das auch Tycho fast unverandert anwendet. beruht auf der 
Messung der gegenseitigen Winkeldistanzen von Stern zu Stern. d. h. auf einer Art 
Triangulation des Himmels, aus der nur auf sehr umstandliche und mancherlei 
Fehler rnit sich bringende Weise die beiden gesuchten Koordinaten der Sterne er
rechnet werden konnen. Dieses Verfahren, bei dern keine Uhr benotigt wird, war 
fur das Altertum, das neben Sonnen- UDd Wasseruhren keine genauen ZeitrneB
gerate kanDte, einfach unentbehrlich. 

Im Gegensatz hierzu wird bei dem von Wilhelrn eingefuhrten Verfahren der 
genaue Zeitpunkt, in dem die Hohe des Gestirnes mit den Azimutalquadranten 
eingestellt und abgelesen wird. rnit Hilfe der Sekundenuhr festgehalten. Zu der 
Winkelmessung tritt also eine Zeitmessung. Aus dieser Zeitmessung ergibt sich als 
raumlidles Bestirnrnungsstud<: die gesumte Koordinate im WinkelmaB auf Grund 
des sehr einfachen Umstandes, daB die Differenz der Durchgangszeiten zweier 
Gestirne durch den gleichen Stundenkreis (etwa den Himmelsmeridian) gleich der 
Differenz der gesuchten Koordinaten ist. Das Neue an dieser Methode - uDd es ist 
wie alIes GroBe denkbar einfach - ist die Benutzung der Drehung der Erde urn 
ihre Achse, des UrmaBes UDserer Zeiteinteilung, als Einrichtung zur Messung von 
Winkeln am Himme1. Mit der folgerichtigen Anwendung dieser Methode ist Wil
helm seiner Zeit wiederum weit vorausgeeilt. Erst 100 lahre spater wird sie von 
dern englischen AstroDomen F I a m s tee d aufgenommen und ist seitdem aus der 
astronomisc:hen MeBpraxis nicht mehr forrzudenken. Tyc:ho Brahe glaubt sie da
gegen als unbrauc:hbar verwerfen zu mussen und hat se in en Freund heftig getadelt. 
Der Grund ist freilich verstandlich. Das neue Verfahren setzt namlich sehr gote 
Uhren voraus. und die von dem Landgrafen benutzten wareD bei all ihren Neuerun
gen dom noc:h remt unvollkommen. Aber verdient nimt Wilhelm gerade unser Lob. 
weil er durch sein Verfahren die Entwidc.1ung besserer ZeitmeBgerate geradezu 

6 Inv. Nr. 1621D5. 
7 B. St i eke T: Landgrnf Wilhelm IV. und die An Hinge der modernen :lStronomischen MeB~ 

k1.mst ~ Sudhoffs Armiv f. Gesm. d. Medizin u. Naturwiss. 40 (Wiesbaden 1956) 15-25. 
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herausgefordert und durm die Bemuhungen von Burgi aum einen entsmeidenden 
Fortsduitt herbeigefuhrt hat. der den dann folgenden Siegeszug der Prazisions
pendeluhren eingeleitet hat? 

Was fur U h r e n besaB die Kasseler Sternwarte? Raderuhren mit Gewimts
antrieb oder Federzug und mit Stunden- und Minutenanzeiger waren im 16. Jhdt. 
bereits weit entwickelt. Es fehlte nom an einer Einrimtung Zll! genaueren Regu
lierung des Zeitablaufes. In der von Rothmann verfaBten Besmreibung der Be
obadltungsgerate ist von drei Uhren die Rede. davon eine. die neben dem Stunden
und Minutenzifferblatt einen Sekundenzeiger besitzt. Handelt es sim hierbei be
reits urn eine Pendeluhr? Sie habe - sagt Rothmann - eine Unruhe (librMuentum). 
die durch eine neue Erfindung so angetrieben werde. daB jede Bewegung einer 
einzelnen Sekunde entspreche. Diese Besmreibung wurde auf zwei in Kassel und 
Wien (Kunsthist. Museum) befindlidte Tismuhren mit der sog. Kreuzschlagunruhe 
und mit horbarem Sekundenschlag und mit Sekundenz:ifferblatt .zutreffen. Wilhelm 
selbst hat ihre Genauigkeit offenbar etwas geringer eingeschatzt. Er sdueibt 1586 
an Tycho 'Von seinem " MinuteH- ul1d Sekundel1uhrlein, weld1es gar gewisse SruudeH 
geben uud a Meridie ilt Meridiem offtmais Jfid1t eine minutelf variieren" solle. Man 
erkennt aus den leider sehr sparlichen Zeugnissen. da sich nur wenige Uhren aus 
Burgis Werkstatt erhalten haben. daB <lie Anspriiche nom nimt sehr hom gewesen 
sein konnen und daB man die Beobachtungen schon mehrmals wiedemolen muBte. 
urn die zu£alligen Fehler zu verkleinern. Eine neuere Untersumung uber die erzielte 
Genauigkeit steht aus . Sie diirfte. wie ein Yergleidl mit Tymos Beobamtungen 
zeigt. zwischen 1 und 2 Bogenminuten liegen. Vergleimt man dies mit der Genauig
keit des Ptolemaischen Kataloges aus dem Altertum, dessen Ortsangaben urn 
20-30 Bogenminuten falsch sind. so ermiSt man. welcher Fortschritt hier zu Beginn 
der Neuzeit durch neue Konstruktionsgedanken. durch sorgHiltige instrumentelle 
Ausfiihrung und nidlt zuletzt durch sinnvolle Beobachtungsmethoden erreicht wor
den ist. Dabei bezeichnen diese Arbeiten nur den Anfang einer Entwicklung. die 
auf dem von Wilhelm instrumentell und methodisch vorgezeichneten Weg zu der 
heute fast muhelos erreichbaren Genauigkeit van Bruchteilen -der Bogensekunde 
geflihrt hat. 

1st dieser Mann - so dad man die zu Anfang gestellte Frage aufgreifen - nur 
eine Randfigur in der Geschichte der Naturwissenschaften? GewiB ist sein groBes 
Vorhaben eines umfassenden SternkataIoges Fragment geblieben. Die Arbeiten 
sind nach Rothmanns Fortgang und nam seinem eigenen T ode. als Burgi auf sid"J 
allein gestellt war und in dem anderen Interessen folgenden Landgrafen Moritz 
keinen reC'hten Forderer mehr fand. nimt vollendet word en. Die Ergebnisse haben. 
soweit sie die Crter der einzelnen Sterne betreffen. kaum Frucht getragen. Denn 
wenige Jahrzehnte spater wird das Fernrohr erfunden, und die Astronomen er
reichen durdt die Verbindung von Fernrohr und MeBger5t muhelos ein vielfaches 
der his dahin erreichbaren Genauigkeit. Aber nam der zukunftweisenden Anlage 
seines Lebenswerkes darf man diesem Manne. der die besten Jahre und Krafte 
seines Lebens mit leidenschaftlichem Ernst in den Dienst einer selbst erkannten 
groBen Aufgabe gestellt hat, wohl das Zeugnis eines echten und weitblickenden 
Gelehrten nicht versagen. 
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