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Der f1irstliche Forscher uod die Methode experimeoteller Wisseoschaft· 
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Im Kontext der Entdeckungen, aus denen die experimentelle Philosophie 
des 17. lahrbunderts hervorgegangen ist, ist ein wichtiges Element die beson
ders an deutschen Hofen wachsende Zahl von Fiirsten, die als Hirstliche For
scher bezeichnet werden konnen. Der Hirstliche Forscher ist ein Fiirst, der 
nicht allein technische und wissenschaftliche Projekte an seinem HoffOrdert, 
sondern der selbst aktiv an ihnen mitarbeitet. Man diirfte erwarten, dall solche 
Herrscber durch ihre Hirstliche Unterstiitzung und Autoritiit die experimen
telle Anniiberung an die Naturforschung aufmannigfaltige Weise mitgepriigt 
haben. Ein Hirstlicher Forscher konnte zum Beispiel technische und wissen
schaftliche Rollen dirigieren und Hirspezielle Projekte von praktischer Bedeu
tung Gelehrte und Handwerker zugleich an seinem Hofvereinen. Fiirsten, die 
in dies em Sinne Rollen verteilten, schufen damit Situationen, die nicht nur 
die intellektuelle K1uft zwischen Theorie und Praxis iiberbriickten, sondern 
die auch dazu beitrugen, den Abstand zwischen der Betiitigung der sozialen 
Elite und den traditionsgemiiB den Akademikern und Handwerkern vorbehal
tenen wissenschaftlichen und technischen "Rollen" zu verringern J. Durch das 
Dirigieren von Rollen am Hofe lenkten Hirstliche Forscher die Aufmerksam
keit auf bestimmte Vorbaben und gaben Impulse Hir gemeinsame Anstren
gungen. AuBerdem konnten sie auch iihnlichen Einllull nehmen durch die 
SchaiTung eines inoffiziellen Kommunikationsmusters. Sichtbarster Aus
druck sol ch er Wechselwirkungen ist das Netzwerk der Korrespondenz, wo
durch Nachrichten von Entdeckungen und Berichte von der Tiitigkeit Einzel
ner zum Fiirsten hingeleitet wurden und innerhalb dessen neue Informatio
nen diskutiert, gepriift und - wenn moglich - bestiitigt wurden. 

An einigen Beispielen kann gezeigt werden, welche Bedeutung Hirstliche 
Forscher bei ihren Projekten den methodischen Forderungen nach Priizision, 
genauer und kritischer Beobachtung sowie gezielter Sammlung von Informa
tion beimaBen. Wie allgemein bekannt ist, leitete und erarbeitete Wil
helm IV., der Vater und Vorgiinger von Moritz, an seinem Hofin Kassel astro
nomische Messungen, die einen Stand der Priizision erreichten, der der Ge
nauigkeit der Beobacbtungen seines Freundes und Briefpartners Tycho Brahe 
nahekam '. Der Wunsch nach Priizision charakterisierte auch die Entwicklung 
astronomischer Instrumente und Uhren zu Kassel, an deren Bau Wilhelm si ch 
eifrig beteiligte. Die Tatsache, daB privilegierte Aristokraten wie Wilbelm IV. 
mit Praktikern akademiscber und handwerklicher Herkunft willig zusammen
arbeiteten, wurde ein Grundsatz der utilitaristischen Wissenscbaft, wie Fran
cis Bacon sie spiiter entwarf'. Dariiberhinaus warendie methodischen Forde-
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rungen, die mr die Bacon'sche experimentelle Philosophie kennzeichnend 
werden soli ten, bereits vor ihrer Formulierung durch Bacon existent. Wie 
auch anderenorts akzentuierten die wissenschaftlichen und technischen Pro
jekte an den Hiifen der mrstlichen Forscher,je nach derenjeweiligen persiinli
chen Interessen, mehrere der Grundwerte, die mr Bacons formulierte Philoso
phie charakteristisch werden soli ten. 

Vielleicht erwartet man nicht, daB Moritz mit seiner Vorliebe mr A1chemie, 
Mystik und A1legorie im Vergleichen zu den verfeinerten Interessen seines 
Vaters mr Mathematik und exakte Technik dem Bild des mrstlichen Forschers 
entspricht, wie es hier gezeichnet wird. Und doch sind zahlreiche Elemente 
dieses Typus in Moritz' wissenschaftlichen Unternehmungen gegenwiirtig, 
wiewohl nun einer anderen Art von intellektuellen Voraussetzungen 
dienend '. 

Abgesehen von Karl SudbofTs Verzeichnis der Paracelsischen Handschrif
ten in der Murhardschen Bibliothek zu Kassel ' sind Moritz' Paracelsisch
alchemistische Interessen noch nicht im einzelnen untersucht worden ' , und 
auch die vorliegende k1eine Studie kann nur eine kurze einflihrende Skizze 
bringen. Das ist merkwiirdig, denn das bandschriftlicbe Material in Kassel ist 
besonders ergiebig in bezug auf das Engagement des Flirsten auf den Gebie
ten der A1chemie und der Pharmazie. Hunderte von handschriftlichen Trakta
ten, ein kurzes Tagebuch mit Berichtenaus einem der Hof-Laboratorien, Sam
melbiinde mit alchemistischen und pharmazeutischen Rezepten und mnfFo
liobiinde mit Briefen von A1chemisten und Arzten an den Landgrafen bilden 
einen festen Kern von Forschungsmaterial. Mit der Analyse dieser Quellen 
entsteht ein Mosaik des hohen intellektuellen Standes am Hofe von Moritz, 
und - was besonders wichtig ist - wir beginnen zu begreifen, in welcbem Aus
maB mrstliche Fiirderung Paracelsischer Gelehrter und alchemistischer 
Adepten zur SchafTung eines Kontaktpunktes beitrug, an dem theoretische 
und praktische Striimungen alchemistischer Tiitigkeit zusammenflossen. 
Noch dazu liefert das Studium, besonders der Korrespondenz des Hofes, der 
Laborberichte und Notizen, nlitzliche Informationen, die zwei wichtige Hy
pothesen liber Moritz bestiitigen kiinnen, niirnlich, daB Moritz' Interesse an 
A1chemie und Medizin si ch erstreckte I. auf seine persiinliche Teilnahme an 
Projekten im Hoflabor und 2. darauf, daB er selbst die Rollen der Hof-Hand
werke und Adepten einschlieBlich der SchafTung einer neuen akademischen 
Disziplin der Chemiatrie (oder chemische Medizin) an der Universitiit Mar
burg dirigierte. Ich will mich darauf beschriinken, diese beiden nicht unbe
kannten Punkte zu beleuchten: d. h. Moritz' Mitarbeit an Laborprojekten und 
sein Verteilen (od er Dirigieren) von Rollen innerhalb eines von ihm organi
sierten alchemistisch-Paracelsischen Kreises. 

Ein aufTallendes Merkmal in Moritz' Briefwechsel sind die vielen augen
scheinlich alchemistischen Briefe liberwiegend pharmazeutischen Inhalts. 
Das liberrascht nicht. SchlieBlich sah die spiitmittelalterliche A1chemie in der 
Bereitung chemischer Heilmittel eine wesentliche Aufgabe neben ihrem 
Hauptziel, der Auffindung des Steines der Weisen 7. Und doch ging Moritz' 
Interesse an Medikamenten, einschlieBlich Paracelsischen Medikamenten, so 
weit, daB er zu ihrer Herstellung eigene Laborversuche unternahm. Ein ge
druckter Hinweis auf die Bereitung von chemischen Medikamenten durch 
den Landgrafen erscheint im Vorwort eines medizinischen Handbuches von 
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Heinrich Petraeus, Professor der Medizin an der Universitiit Marburg, im 
Jahre 1617 ' . Was Moritz urn diese Zeit zusammenbraute, wurde zumindest 
einem seiner Leibiirzte, Hermann Wolf, liberantwortet, urn es an sich selbst 
oder an einem seiner Patienten auszuprobieren. Moritz erwartete dann Be
richt liber Geschmack und Wirkung seiner Medizin. So bereitete der Flirst 
Arzneimittel aus Blei (die Clyssi exSaturnia) und befragte Wolfum seine Mei
nung bezliglich Anwendung und Dosierung. Danach erhielt Wolfvom Land
grafen Spiritus Vitriolis und antwortete, daB dieser oh ne Geschmack und oh ne 
Nebenwirkungen sei, zumindest habe er dies mal nicht erbrochen. A1s Wolfim 
Jahre 1619 erkrankt war, verordnete Moritz eine Essentia Per/arum (ein Perlen
extrakt), die Wolf mit 6 Tropfen Auri Potabilis Angelicani (trinkbares Gold) 
einnahm. DarauffUhlte er sich besser. Die Einnahme eines anderen von Mo
ritz' Medikamenten, Essentia Lunarum, hielt Wolf fUr moglicherweise gefahr
lich, wlinschte aber nichtsdestoweniger die Substanz personiich auszuprobie
ren ' . Ubrigens ist dieser Brief einer der letzten in Wolfs Korrespondenz mit 
dem Landgrafen. Wenige Monate darauf starb er. OlTenbar waren Moritz ' 
Apothekenkiinste nicht vollig erfolgreich gewesen. 

Im Kreise landgriiflicher Leibmedici war Jacob Mosanus (1564-1616) einer 
der hervorragendsten, und er genoB das besondere Vertrauen des Flirsten. 
Mosanus studierte Medizin an der Universitiit Koln, und dort verlieh man ihm 
1591 die Doktorwiirde. Sein Vater, der auch Arzt war, hatte eine Praxis in Eng
land begriindet, aber einige Male geriet er mit dem Londoner Arztebund in 
Konllik!. Jacobs Antrag, 1592 Erlaubnis zu bekommen, als Arzt in London 
praktizieren zu diirfen, wurde von dem Arztebund kritischangesehen und ver
sag!. Ob aus MiBtrauen gegeniiber auslandischen Arzten oder wegen echter 
Bedenken, wurde es dem Jacob auferlegt, Galenus genauer zu lesen und eine 
vieIjahrige Praxis in seinen eigenen deutschen Liindern zu unternehmen 10 

Zwischen dieser Zeit und dem Jahre 1598, als er eine englische Ubersetzung 
einer medizinischen Schrift von Christoph Wirsung verolTentlichte 11, sind uns 
seine arztlichen Unternehmungen unbekann!. Er tauchte zum ersten Male im 
daraulTolgenden Jahre 1599 am Kasseler Hof aur. 

Mosanus diirfte schon friiher durch die chemische Medizin angezogen wor
den sein, als es die Empfehlungen des Londoner Arztebundes erkennen las
sen. Nichtsdestoweniger hatte die Entscheidung dariiber, in Deutschland zu 
bleiben und Leibmedicus an Moritz' Hof zu werden, fUr Mosanus zwei wich
lige Folgen. Erstens, als Moritz' Abgesandter interagierte er mit einigen der 
wichtigsten Vertreter der Paracelsischen Medizin und der A1chemie des frii
hen siebzehnten Jahrhunderts. Im Jahre 1604, zum Beispiel, sandte ihn Moritz 
nach Paris, urn mit dem beriihmten ParacelsistenJoseph Duchesne (Querceta
nus) (ca. 1544-1609) zusammenzutrelTen und ihn einzuladen, an den Kasseler 
Hofzu fahren, damit er vor dem Landgrafen und den Kasseler Arzten die Zu
bereitung von spagyrischen Heilmitteln pers6niich demonstrieren konnte ". 
Mosanus bewerkstelligte den Besuch, der spater in demselben Jahre stattfin
den sollte, und diirfte wohl einige Zeit mit Duchesne in Paris geblieben sein, 
urn den sechzigjahrigen Arzt nach Deutschland begleiten zu k6nnen. Moritz 
seinerseits erwartete voll gespannter Ungeduld Duchesnes Ankunft und be
werkstelligte seine eigene Beteiligung an den Laborversuchen, indem er eine 
Stelle einige Kilometer von Kassel entfernt vorbereitete, die .besser dazu 
geeignet ist, philosophischen (d. h. alchemistisch-spagyrischen) Arbeiten 

133 



nachzugehen, und wo icb freier daran teilnehmen kann." IJ Der Vorrat in Kas
sel an Heilmitteln und chemiscben Zutaten beeindruckte Duchesne sehr, der 
spater in seiner Pharmocopea Dogmalicum Restituta (1607) schrieb : "Unter den 
schOnsten aufgerichteten und ausgestatteten Laboren (officinas) entweder iif
fenUich oder privat, die weit und breit in ltalien, Deutscbland und in anderen 
Gegenden vorhanden sind, habe ich bis jetzt wed er keines gesehen, das dem 
Kasseler Labor gleichgestellt werden kiinnte, noch keines, das dem an dem 
Fiirstenhof zu Kassel iiberlegen is!." I' Danach beeinfluBten Duchesnes che
mische Praparate Laborprojekte in Kassel, besonders diejenigen von Mosa
nus, der zusammen mit Wolf und Johannes Hartmann einen Briefwechsel mit 
Duchesne einige Jahre lang danach iiber seine Rezepte fUhrte 1' . 

Bald nach Duchesnes Besuch wurde Mosanus befoblen, sich Andreas Liba
vius (1540-1616) zu empfehlen, mit dem er 1606 einen zweimonatigen Aufent
halt in Coburg zuwege brachte, damit er Libavius' alcbemistische Technik stu· 
dieren konnte 1'. Die Entwicklung von Mosanus' Gaben, was die praktischen 
Laborverfahren angeht, bildet ein zweites Cbarakteristikum seiner Zusam
menarbeit mit dem Kasseler Hof. Das Interesse des Landgrafen widerspie
gelnd, beschaftigte er sich zunehmend mit dem Hofiabor und iibernahm die 
Leitung der spagyrischen und alcbemistiscben Versuche am Hofe. In diesem 
Fall beeinfluBte der Kontakt mit dem Hof Mosanus' eigene Interessen und 
Tatigkeiten. AuBerdem unterhielt ereinen interessanten Briefwechsel mit sei
nem Giinner, hauptsacblich iiber die Bereitung und Anwendung von Medika
menten. Obwobl nur eine Seite der Korrespondenz erbalten ist, besteht K1ar
heit dariiber, daB der Landgraf Mosanus haufig iiber Erfolge in seinen Hof
laboren berichtete. Damit enUockte er Mosanus natiirlich groBes Lob, das die
ser stets als unerliiBliche Einleitung vor die Beantwortung der neuesten medi
zinisch-alchemistischen Anfragen seines Herrn und die Berichte iiber eigene 
Arbeiten setzte. Ton und Inhalt der Mosanus-Briefe enthiillen eine persiinli
che, wenngleich respektvolle Nahe zu Moritz. Vielleicht konnte er aus dies em 
Grund besser als irgendein anderer die Bedeutung der alchemistisch-spagyri
schen Interessen seines Fiirsten verstehen. In einem Brief schreibt er : "Dass 
Eure Hoheit so genau Anatomie und Medizin erklart hat, ist eine Leistung die 
sehr zu loben und eines solchen Fiirsten wiirdig is!. Denn ein solcher Fiirst tut 
das, was die beriihmsten Kiinige und Fiirsten taten, die nicht nur sicb selbst 
und ihre Untertanen vor AngritTen und Raubpliinderungen ausserer Feinde 
verteidigten, sondern versuchten, mit all ihrer Kraft diese vor Ungemach und 
Scbaden durch innere Krankheiten zu bewahren."17 Die Kiinige und Fiirsten, 
auf die Mosanus hinweist, scblieBen Aurea Alexandrina, Mathradatium, Dia
ris Solomonis und andere ein. Moritz scbatzte diese Idee und sah sich selbst in 
solcher Linie von philosophisch-bermetischen Kiinigen. 

Die Idee der Auserwabltheit paBt in Moritz' calvinistische Vorstellung. DaB 
das Verstiindnis hermetisch-alcbemistischer Wahrheit von giittlichen Gnaden 
abhangig ist, ist ein fast iiberall zu findender BegritT der spatmittelalterlichen 
alchemistischen Literatur. DaB solches Verstiindnis als ein Kennzeichen von 
Spiritualitiit und RechtschatTenheit angesehen werden sollte, ist ein Argu
ment, das man in der Vorrede von Joachim Tanckius' Prompluarium Alchemiae 
.. . (1610) finden kann - in derselben Vorrede, in der Tanckius, ein Protege des 
Hofes zu Kassel, auch Moritz' Aufmerksamkeit auf chemische Medizin im 
Hofiabor sowie an der Universitiit Marburg lobte. In der Tat ist es ein gelaufi-
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ger Satz aus der Bibel, der das Selbstverstiindnis fast all er Alchemisten kenn
zeichnet und der auch in Kasseler Handschriften gefunden wird: Quia multi 
sunt vocati, pauci vera electL So konoten Erfolge bei der Bereitung chemischer 
Medikamente als auBeres Zeichen der Erwahltheit sowohl in der Form der 
moralischen RechtschalTenheit als auch im religios-intellektuellen ProzeB der 
Auffindung des Steines der Weisen gedeutet werden. 

Das Werk eines Verfassers, Benedictus Figulus, dessen Biicher - sowohl 
handschriftlich als auch gedruckt - einen bedeutenden Teil von Moritz' 
Bibliothek ausmachten, der viele Paracelsische Traktate herausgab und der 
mit dem Fiirsten korrespondierte und auch den Kasseler Hof besuchte, 
konnte uns zum Verstiindnis verhelfen, wie Moritz zu solcher Ansicht kom
men konnte. In'seinem Pandora magnalium naturalium (1608) faBt Figulus die 
Grundkennzeichen paracelsisch-hermetischer Epistemologie zusammen. Die 
von Gott olTenbarte Erkenntnis, die universelle Wahrheiten umfaBt, wurde 
urspriinglich Adam gegeben und danach von Generation zu Generation iiber
liefert. Am Anfang war dieses Wissen vollstiindig und einheitlich; es umfaBte 
spezielle Kenotnis in alien Kiinsten, besonders Alchemie, Astronomie und 
Medizin. Jedoch irgendwano einmal wurde dieses Wissen zersplittert, und die 
olTenbarte Einheit ging damit verloren. (Figulus glaubt, daB die Sintflut 
schuld daran sei.) Die Aufgabe des Hermetikers ist es, durch Erfahrung und 
durch das, was ebenfalls eine Form der OlTenbarung ist - das Licht der Natur 18 

- die alte Einheit wieder herzustellen. Die Werte Einheit, Harmonie und Pro
portion waren fUr Moritz von groBer Bedeutung und verbreiteten sich unter 
seinen Interessen aufMusik, Baukunst und die freien Kiinste I'. Soweit sie si ch 
auf das Verstiindnis der Gesamtheit menschlichen Wissens beziehen, waren 
sie in reichem MaBe in den Werken von Robert Fludd, Francisco Giorgi, 
Alberti und Vitruvius vorhanden, die der Fiirst fUr seine Bibliothek 
sammelte 20• Am Vorabend des DreiBigjahrigen Krieges, bitterer familiarer, 
politischer und religioser Uneinigkeit gegeniibergestellt, muB fUr Moritz das 
hermetische Verlangen nach universeller Wahrheit und nach der Einheit des 
Wissens ein besonderes emotionelles Anliegen gewesen sein. 

Nach Figulus, der auch hier einen grundsatzlichen Paracelsischen Ge
sichtspunkt widerspiegelt, gibt es drei Biicher, in denen die Einheit des Wis
sens gefunden werden kann : das Buch der Natur oder Makrokosmos, das Buch 
vom Menschen oder Mikrokosmos und das Buch der Heiligen Schrift, die die 
beiden ersten Biicher verstandlich macht. Jedes Mitglied aus Moritz' alchemi
stisch-Paracelsischem Zirkel studierte eins oder mehrere dieser Biicher und 
leitete die Erkenntnisse daraus zum Brennpunkt des Kreises, dem Fiirsten 
selbst. Die Struktur des Kreises bestand aus einem inneren Ring von Perso
nen, mit denen Moritz fast taglich Kontakt hatte: es waren seine Leibarzte, 
darunter zur einen oder anderen Zeit Jacob Mosanus, Hermann Wolf, Johan
nes Hartmann (1568-1631) Johanoes Rhenanus, Johano Daniel Mylius und 
Ludwig Combach (1590-1657) sowie die Laboranten Georg Happel, Peter 
Hermes und Daniel Radpoldt. AuBer dies en sind zwei and ere Laboranten 
zu erwabnen: Moritz' Bibliothekar Hans Eckel und Conrad Schuler, der 
das Gut zu Epstein von Moritz erhielt, um die Alchemie des Bernard Trevi
sanus wiederherzustellen. Zum inneren Ring gehorte auch ein wichtiger 
Paracelsischer Theologe, Raphael Eglinus (1559-1622), der si ch ebenfalls 
mit Alchemie befaBte und der ebenso wie Hartmann eigentlich fUr 
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diesen Teil des Kreises atypisch ist, da beide ofter in Marburg als in Kassel zu 
finden waren. 

Eglinus, der auch den Namen Nikolaus Niger Hapelius benutzte, war Pro
fessor des Neuen Testaments und Erzdiakon in Ziirich, bevor eine immer 
mehr zunehmende Hingabe an die alchemistische Praxis sein personliches 
Vermogen verschlang und endlich dazu ftihr!e , daB er aus der Stadt entfernt 
wurde. In Ziirich lernte Eglinus den beriihmten italieniscben Hermetiker 
Giordano Bruno kennen, und aus dessen diktierten Notizen verofTentlichte er 
1595 Brunos Summa lerminorum melaphysicorum ad capessendum logicae el 
philosophiae sludium. Die Interessen des Ziiricher Alchemisten paBten sich 
denen Moritz ' genau an. Nachdem er dem Landgrafen einen Mineralienbe
trieb, bei dem eine gegebene Quantitat Gold verdoppelt werden konnte, 
anbot ", nahm Eglinus Moritz' Vorschlag an, eine Stelle an der theologischen 
Fakultat seiner reformierten Universitat zu Marburg zu bekJeiden. Dort ftihr
te er seine Studien der Alchemie und der Vorhersage fort und vertifTentlichte 
1606 eine Verteidigung der Alchemie und deren zugrundeliegender Schwefel
Quecksilbertheorie, die sowohl aufbiblischen Zitaten, praktischen Beispielen 
als auch auf einem Appell an ein werdendes historisches Zeitalter von geisti
ger Klarheit fuBt, das von der Wiederkehr des Elias artisla bekanntgegeben 
werden sollte ". AuBer diesergeistigen Sympathie trugen Eglinus' perstinliche 
Kontakte eine wichtige Dimension zu Moritz' hermetisch-alchemistischem 
Kreis bei. Durch diesen Briefwechsel erhielt Moritz nicbt nur Eglinus' eigene 
alchemistische Rezepte und Darlegungen, sondern er erhielt dazu die Gedan
ken, Laborverfabren und Geheimnisse 23 einer interagierenden Gruppe von 
Alcbemisten, Rosenkreuzern und Paracelsisten, die Eglinus' weiten Freun
deskreis ausmachten. Der Fortbestand von handscbriftlicben Notizen, die das 
Handbuch Doctori Raphael Eglini" heiBt, das endlich in Moritz' Hande kam, 
gewahrt einem einen partiellen Blick in den Informationswechsel innerhalb 
jenes Kreises. Das Handbuch ftihrt nicht nur die Quellen von vielen Prozessen 
und Arbeitsweisen, die von Eglinus erhalten wurden, an, sondern es ist als ein
zelner Band, der Eintrage, die von etlichen verschiedenen Beitragern ge
schrieben sind, enthalt, urn so interessanter. Unter diesen ist die Schrift des 
deutschen Paracelsisten Benedict Figulus von Bedeutung. Aber wo aucb 
immer, zum Beispiel, eine Passage in der Handschrift aufhtirt, fangt noch ein 
Eintrag auf derselben Seite an, dervon noch einer beriihmten alchemistischen 
Figur in Moritz ' Briefwechsel, dem Herborner Professor Heinrich Dauber, 
verfaBt wurde, welcher Eintrag bei ihm zu Hause unterzeichnet und datiert is!. 
Die Anordnung weist auf eine Art Reisebuch hin, zu dem Eglinus seinen eige
nen Kommentar, Randbemerkungen, Gesprache mit Besuchern, den Ur
sprung von alchemistischen Geheimnissen und Informationen iiber die besta
tigende Priifung von alchemistisch-chemischen Rezepten hinzuftigte. 

Aufgrund des Handbuchs ktinnte man eine gewisse Art ofTene und beilau
fige Zusammenarbeit · zwiscben einigen der Mitglieder von Moritz' Kreis 
erwarten. Der Fall war aber ganz anders, soweit es um die Beteiligung an Infor
mationen ging, die Moritz allein angingen. Informationen, die zu dem Zen
trum des Kreises gingen, blieben priviligiert und wurden streng vertraulichge
halten. In wenigstens einem Fall wurden Laborverfahren, die von Eglinus ftir 
den Landgrafen unternommen worden waren, so geheimnisvoll behandelt, 
daB sie viele in die Irre ftihrten. 1622, als er Paracelsiscbes Zinn ftir Moritz 
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bereitete, schrieb er: "Da ich nirgendwD einen sicheren und eingeschlossenen 
Platz auBer dem Haus (Benjamin) Bramers finden konnte, wo ich es verheimli
chen konnte, gab ich acht dass er (Bramer) weder nicht was es war noch zu 
wem es gehort wissen wiirde. Ich gab vor dass ich ein Medikament bereitete 
urn seinen beiden Kindem zu helfen, die mit Nierensteinen leiden." 2S 

AuBerhalb des inneren Ringes entsland ein weiterer Neben- oder Stiitzring 
aus hermetischen Arzten, Alchemisten und Adepten, die von Moritz gefOr
dert wurden. Alle iibermitteiten dem Fiirsten ihre eigenen Arbeiten ebenso 
wie Berichte iiber die Tatigkeit anderer Adepten. Die Glieder dieses Kreises 
waren bekannte Personlichkeiten wie Michael Maier und lohann ThOlde 
sowie bekannte Paracelsisten wie loseph Ducbesne, loachim Tanckius, Bene
dictus Figulus, Heinrich Nollius und lobannes Poppius. Der Ring umfaBte 
auch kieinere Geister, unter anderem Adepten wie Georg Slange, Laurentius 
Meisner und Heinrich Dauber. Nach diesem muB man sich einen verschwom
menen auBeren Ring vorstellen, der aus zahlreicben Individuen besland, 
deren Ideen dem Fiirsten entweder direkt oder durch and ere Mitglieder des 
Kreises iibermitteit wurden. Man sollte si ch nicht denken, daB der Kreis plan
los funktionierte oder ohne Fiihrung war. Moritz selbst entschied, welche 
Arten von Projekten fruchtbar waren und welche erfolglos bleiben muBten. 
Beschaftigung mit alchemistischen Arbeiten wird bereits 1594 in einem 
Schreiben gefordert, das Martin Rhenanus, den Vater des spateren Leiters des 
Hoflaboratoriums 10hannes Rhenanus, zum Leibarzt emennt ". Moritz ver
langte nicht nur das Studium der Biichervon Mensch und Natur mit Hilfe von 
Alcbemie und chemischer Pharmazie, er verschalTte chemischen Arzten auch 
wirtschaftliche Vorteile. So verlieh er in der Medizinalordnung von 1616 Arz
ten das Recht, Medikamente exfundamentis herzustellen und iiber Apotheken 
zu verkaufen . ein wirtschaftliches Privileg, das die Stellung von Arzten und 
Apothekem in Hessen drastisch anderte ". 

Die Unterstiitzung der hermetischen Medizin bildet ein Hauptmerkrnal 
von Moritz' Mazenatentum. Nicbtsdestoweniger, sowohl innerhalb der medi
zinischen Fakuitat zu Marburg als auch innerhalb der ftihrenden Werke der 
Arzte, die der Fiirst unterstiitzte, wurden Galenische BegrifTe weder ganz aus
geschlossen noch Paracelsische Erkiarungen unkritisch angenommen. Ob
wohl die hermetiscben ATzte des friihen siebzehnten lahrhunderts sich oh ne 
weiteres den GrundbegrifTen einer zusammenhangenden "Paracelsischen" 
Kosmologie anschlossen, waren sie im groBen und ganzen nicht skiavisch, 
i.ndem sie zwar die Paracelsischen Verfahren und Heilmittel annahmen, si ch 
aber von vielen der tbeoretischen Anschauungen, die in Paracelsus' Schriften 
bestatigt sind, dislanzierten. Duchesne, zum Beispiel, betonte eine syntheti
sche Methode, an die Medizin heranzugehen, und lehnte es ab, Paracelsus 
oder Galenus streng zu befolgen. Nacb Duchesne waren diejenigen, die Para
celsus eine vollstandige Kenntnis von alien Geheimnissen und eine wahre 
Kenntnis von alien medizinischen Praparaten zuschrieben, ebensowenig zu 
dulden, als diejenigen, die daran giaubten, daB es Galenus an keinerlei Kennt
nis fehlte ". Derselbe entgegenkommende Ton, der von einem Appell an reli
giose Frommigkeit unterstrichen wurde und der von beiBender Sozialkritik 
geschiirft wurde, ist auch in den Schriften von Heinrich Nollius (1590·1626), 
einem Kasseler Protege, der sich als Studenten von Duchesne ansah, vor
handen. Nollius (oder Noli) zweifeite gar nicht daran, daB die Prinzipien der 
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hermetischen Medizin denen von Galenus weit liberlegen seien, aber er 
konnte sich nicbt dazu bringen, diejenigen, die Galenische Medizin prakti
zierten, Zll verdammen, genauso wie er es ablehnte, das Zeugnis eines jeden 
hermetischen Arztes und Praktikers anzunebmen. Seiner Meinung nach wiire 
es moglich, die beiden Systeme zu vereinigen, nach der notwendigen Reini
gung von Galenischen Irrtlimern, damit "das Ihrige im Zusammenhang mit 
dem Unserigen vollstiindig und unverwerflich werden dlirfte." " Flir unsere 
Studie ist es von Bedeutung, daB Noli aucb eine Institution noliert, wo so eine 
Vereinigung zum Teil einer formal en akademischen Struktur geworden ist, 
d. h. an der Universitiit Marburg. "Und viele Gelebrte", schreibt er am Artfang 
seines Systema Medicinae Hermeticae Generale (1618), "sogar in diesem Zeit
aIter, wlinschen dasselbe, besonders die Professoren der Physik (d. h. Medi
zin) in Marburg, die nach einem ausdriicklichen und denkwiirdigen Befehl des 
erleuchteten und miichtigen Flirsten, Wilhelm Landgrafen von Hessen, gena:! 
auf diese Weise fortfahren" l<l. 

Bevor er seine medizinischen Studien absolvierte, hatte Noli Theologie an 
der Universitiit Jena studiert, aber er hatte sich entschlossen, nach einer 
Kontroverse mit der theologischen Fakultiit die Universitiit zu verlassen. 
Seine Bekanntschaft mit dem wandernden Hamburger Patrizier Joachim Mor
sius gewiihrte ihm Zugang zu einem der Hauptvertreter der Rosenkreuzerbrii
derschaft im friihen siebzehnten Jahrhundert. Es wird wohl wahr sein, daB 
Noli sich der Briiderschaft geistig schon angeschlossen halte, aber die Verof
fentiichung einer Schrift, Via Sapientia Trium (1620), die von Morsius heraus
gegeben und Moritz gewidmet wurde ", gab ihm die Gelegenheit, seine Unter
stlitzung der Prinzipien der Rosenkreuzer formlich auszudriicken. In dem 
Aufsatz betonte er die Nichtswiirdigkeit der herkommlichen Philosophie und 
vertrat den Standpunkt, daB man zu den GrundbegrifTen des in der Bibel 
ofTenbarten Wissens sowohl am Himmel (Makrokosmos) als auch im Men
schen (Mikrokosmos) zurlickkehren sollte. 

Moritz tiel es nicht schwer, den Glaubensmustern der Rosenkreuzer inner
halb der groBeren christiich-calvinistischen Matrix entgegenzukommen. 
Durch Morsius, mit dem er unabhiingig einen Briefwechsel ftihrte " , kam der 
Landgraf mit dem iiltiichen Augsburger Arzt Carl Widemann (gesl. 1637) in 
Beriihrung, von dem er, auBereinem Katalog von Paracelsischen und alchemi
stischen Handschriften " , auch kosmologische Schriften der Rosenkreuzer er
hieIt " . Die liberale Stimmung, die zur Zeit in Kassel herrschte, die zum Teil 
eine Folge des von den Calvinisten dem extrem theologischen Reaktionismus 
entgegengesetzten Widerstandes war, wurde nicht von denen, die an der Uni
versitiit GieBen waren, der Hochburg der konservativen Lutherischen Theolo
gie in Hessen, geteill. Mehr aus Zufall als aus Absicht verofTentlichte Noli sei
nen Aufsatz Parergi philosophici speculum zu GieBen, der ein allegorischer 
Aufsatz war, liber die Erlebnisse und Schwierigkeiten des wandernden Phi la
retus (d. h. "Freund der Thgend", der auch der Deckname von Nolls Freund 
Morsius war), der den Lapis Philosophicus auf dem Berg FortunalSapientia 
sucht " . Obwohl die medizinische Fakultiit dem Werk ihr Imprimatur verlieh 
und Noli eindringlich bat, es zu verofTentiichen, fand doch die theologische 
Fakultiit zu GieBen darin "liberall einreissende Weygelianische verdeckte 
Schwermereyen"", und der·Aufsatz wurde verdammt und konfisziert. Noli 
selber 109 sich klugerweise aus der Stadt zuriick. Jene Ante aber, die es 
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ermiiglichten, das Buch veriifTenUichen zu lass en, und die Noli vor einem 
UntersuchungsausschuC verteidigten, erhielten spater Verweise, und einige 
wurden kurz unter Hausarrest verhaftet ". 

Man sollte noch drei bedeutende Personen erwahnen in bezug aufihre vor
herrschende Gedankenrichtung. Die erste, lohann Popp, war Distillateur bei 
den Herziigen von Sachsen zu Coburg und war ein Freund von Andreas Liba
vius. Obwohl er nicht Arzt war, verfaCte er trotzdem eUiche hermetische 
Werke, die hauptsachlich si ch auf die Zubereituns. und Wirksamkeit der 
Quintessenz l8 und auf das Prinzip der hermetischen Ubereinstimmung in der 
Zubereitung von Heilmitteln und in der Behandlung von Krankheiten richte
ten ". Die alchemistische Dimension von Paracelsus' Schriften wurde von 
dem selbsterkliirten Paracelsischen liinger Benedict Figulus betont, der viele 
der Texte von Paracelsus herausgab und der Moritz 1610 seltene Exemplare 
alchemistischer und Paracelsischer Handschriften brachte'O Wie Figulus, 
noch ein Paracelsisches Mitglied von Moritz' Kreis, vereinigte der Leipziger 
Professor der Anatomie und Chirurgie loachim Tanckius (1557-1609) alche
mistischen und Paracelsischen Glauben. Mehr als sonst irgendeiner von den 
Paracelsischen Autoren in Moritz' Kreis, verband Tanckius alchemistische 
Abhandlungen mit einem Festhalten an neuartigen Paracelsischen Charakte
ristika - von dem Sympathiezauber sowohl in bezug auf das Hilfsverfahren als 
auch auf die Beeinllussung von menschlichem Benehmen. Tanckius richtete 
seinen Blick auf Paracelsus' Mumia Microcosmi, d. h. den inneren Balsam des 
Kiirpers od er dessen natiirliche Heilkraft, die man durch einen dazu zuberei
leten "Magnet" aus den verschiedenen Gliedern des Kiirpers herausziehen 
kiinnte, oder die man auch aus einem Kiirper, der einen jahen und gewalt
samen Tod erlitt, herausziehen kiinnte. In einem Werk, seine m Secreta Secre
tissimorum Naturae'l, das fUr Moritz geschrieben wurde, baute Tanckius 
sowohl eine detaillierte Darstellung der Zubereitung des Magneten auf (der 
eigenUich zubereileter Kot war, in dem die mikrokosmischen Schwefel und 
Quecksilber angeblich anwesend waren), als auch eine Erklarung zu dessen 
Gebrauch, in dem man beides - kranke und gesunde Mumia - herauslOg, die 
man spaler an andere vermitteln konnte, und welche eine Vielfall von sympa
lhischen oder antipathischen Beziehungen schafTen konnte. 

In Zusammenhang mil der Rollenverteilung isl das Verhallnis Moritz' zu 
lohannes Hartmann besonders inleressanl. Nach dem Studium in A1tdorf, 
Iona und Wittenberg war Hartmann als Mathematiker nach Hessen gekom
men, promovierte 1606 in Marburg zum Doktor der Medizin und wurde im 
daraufTolgenden lahrzum Rektor der Universitiit gewahlt " . Die Kombination 
von Medizin mit Mathematik war im sechzehnten und siebzehnlen lahrhun
dert durchaus iiblich. Daneben unterhielt Hartmann wahrend dieser Zeit ein 
enges Verhaltnis zu Moritz, beriet den Fiirsten in astronomischen Fragen, 
lehrte eine ZeiUang an der fUrstlichen Ritterschule zu Kassel und wurde spater 
einer der Leibmedici des Landgrafen. Sicher waren Moritz' eigene Interessen 
ein Ansporn fUr Hartmann, sich weiterhin mit der Zubereitung chemischer 
Medikamente zu befassen. Im lahre 1609 schuf Moritz in Marburg, ofTenbar 
bei Ermutigung durch lohann Wolf und lacob Mosanus in Kassel , eine neue 
Disziplin, und - in Einklang mit seinem Amt als Verteiler der Roll en am Hofe 
- emannte er Hartmann zum Professor Publicus der Chymiatrie. In seiner An
lrittsrede vor der Fakultiit in Marburg ging Hartmann auf die Unbilden und 
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Verunglimpfungen ein, die er von Gegnern derchemischen Medizin erdulden 
muGte, und verteidigte den Platz der Chemie innerhalb der Medizin. Bald dar
auf jedoch schwenkte er um und brach eine LaOle mr die Chemie unter den 
freien Kiinsten. Auf das Argument, die Chemie sei keine freie, sondern eine 
unfreie und dienende Kunst, entgegnete er, alle artes seien unfrei in dem 
Sinne, daLl sie zu dienen und einander zu ergaOlen hatten. Wenn daher 
"Dienst" die Kiinste verachtlich machen und herabwiirdigen konne, habe 
keine der freien Kiinste eine wiirdige Stelle. Danach betrachtete Hartmann 
das Studium der Chemie im Altertum und zahlte Konige und Fiirsten auf, die 
die Chemie unter die artes rechneten. In spateren Zeiten jedoch sei die Che
mie von aufgeklarten Konigen nicht mehr so hoch geachtet gewesen. Hart
mann setzte sein KJagelied iiber den Verlust der Chemie fort. Plotzlich hielt er 
inne und riefseinen Horern zu: .Aber was tue ich? Warum Quale ich mich mit 
leeren KJagen und nutzlosen Sorgen? Warum diese Verzweiflung? Das Mittel 
gegen diese Krankheit ist gefunden, die Chemie hat ihre Geltung wieder er
halten, erhalten sage ich vom tapferen Fiirsten Moritz unserem allergnadig
sten Heren und Nutricus. Seine Weisheit hat entschieden, daLl sie ofTentlich 
praktiziert und gelehrt werden soli aus den reichen Quellen der herrnetischen 
und Hippokratischen Wissenschaft."" Moritz wird hi er als mrstlicher Prakti
ker dargestellt, der eigenhandig ein gaOl besonderes Heilmittel bereitet hat. 
Natiirlich ha ben wir es hier mit den iiblichen Ubertreibungen der barocken 
Sprache zu tun. Trotzdem sollten wir Hartmanns Worten Aufmerksamkeit 
schenken, weil sie uns etwas iiber die Griinde sagen, die Moritz bewogen, 
diese Fakultiit zu schafTen. Fiir Moritz war chemische Medizin nicht ein Ende, 
sondern ein Mitte!. Er hat mit dem Ziel, die Einheit einer verlorenen intellek
tuellen Harrnonie wiederherzustellen, das verbindende Glied in die Reibe der 
Fakultaten wieder eingesetzt, indem er der Chymiatriedengebiihrenden Platz 
innerhalb der dienenden und einander ergaOlenden artes zuwies. 

In seiner Rede spiegelt Hartmann die Ansicht von Moritz wider und ver
herrlicht dessen Selbstverstiindnis als mrstlicher Philosoph. Das macht ihn zu 
einer der Schliisselliguren im alchemistisch-Paracelsischen Kreis um den 
Landgrafen. 

Hartmann hatte wenige Freunde und viele Feinde. Sie alle scheinen Moritz 
gegeniiber aus ihrer Abneigung keinen Hehl gemacht zu haben. In einem 
Brief an Moritz beklagt si ch Heinrich Nollius, daLl Hartmann zwar erst seinen 
Traktat De Regeneratione Rerum Naturalium lobte, einen von sieben Traktaten, 
die sein Werk Theoria Philosophiae Hermeticae (1617) ausmachten, "dann aber, 
als er sah, daLl ich nicht alles so tat wie er wollte, veranderte er sich vom 
Freund zum Feind, zerpfliickte mein Leben mit einem boshaften Zahn und 
versuchte, mich von meinen so ntitzlichen Studien abzuhaiten, von denen 
mich nichts trennen wird als der Tod."" Marburger Professoren hielten Hart
mann mr untragbar, besonders nach einem ProzeLl, in dem er angeklagt war, 
durch iibereifrige Anwendung von Purgativen den Tod eines seiner Patienten 
verschuldet zu haben. SchlieLllich forderten Rektor, Dekane und Professoren 
Hartmanns Entlassung". Moritz ab er hielt zu ihm. AnkJagengegen Hartmann 
wegen Verleumdung, Betrug, Vereat und sogar Korperverletzung wurden dem 
Landgrafen von dem Herborner Professor und Alchemisten Heinrich Dauber 
vorgetragen 46. Danach Mrte Moritz, daLl Hartmann den Stein der Weisen mr 
unerreichbar hielt. Das geliel ihm nicht. Der Eklat kam aber erst mit dem 
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wachsenden Verdacht des Landgrafen, daB Hartmann heimlich alchemistisch
hermetische Sitzungen abhielt, yon denen er nicht in Kenntnis gesetzt 
wurde 47• Und doch iiberlebte Hartmann dies en Sturm und alle anderen, iiber
lebte sie, meiner Meinung nach, weil mehr auf dem Spiel stand als seine Ent
lassung yon einem Lehrstuhl. In der Vereinigung der Kiinste gemaB hermeti
schem Plan stellte Hartmanns Rolle an der UniYersitat fUr Moritz immer die 
potentielle Verwirldichung seines eigenen intellektuellen Ideals dar. 

Die einzelnen Mitglieder in Moritz' alchemistisch-Paracelsischem Netz
werk wirkten an unterschiedlichen Projekten und vertraten oft yollig wider
spriichliche Meinungen. Von tatsachlicher Zusammenarbeit kann nicht die 
Rede sein, und doch flossen alle gewonnenen Erkenntnisse in einem Punkt 
zusammen: in der Person des Landgrafen. Natiirlich fuBte das System in erster 
Linie auf den Berichten der Laboranten und Arzte. Allerdings konnte Moritz 
auch selbst Kontakte zu den Mitgliedern des Kreises aufnehrnen, sei es durch 
Briefe, sei es durch betraute Emissare. Mit solch einem Auftrag wurde Jacob 
Mosanus im Jabre 1612 betraut. Sein Bericht " beleuchtet deutlich und Idar, 
daB die Personlichkeit Moritz' der yerbindende Faktor fUr alle Tiitigkeiten 
innerhalb des Kreises war. Auf Moritz' Anordnung besuchte Mosanus zuerst 
das Labor des Johannes Rhenanus, der iibrigens ein Schiiler yon Hartmann 
war. Rhenanus gestatlete Mosanus nur widerwillig den Zugang zu seinen Of en 
und alchemistischen Geraten und weigerte sich, iiber die Substanzen zu spre
chen, mit denen er arbeitete. Er sagte nur, der Landgrafwisse schon, woran er 
arbeite, und er werde ihm schriftlich Bericht erstatlen. Mosanus besuchte 
dann das Labor yon Peter Hermes und berichtete von einem weiBen Pulver, 
das Hermes calcem lunae nannte, und yon einem gelben PuIYer, genannt 
Schlag Golt. Es ist jedoch ganz otTenkundig, daB Mosanus auch hier keine 
eigentlichen Informationen erhielt. Er schreibt: ob nuhn diese beyde Euer 
Furstlich Gnaden rah! oder unraht schaffen, und ob ihre labores derselbigen er
spriesslich oder nachtailig sein werden (weil alle ihre sachen, vorgeben, und inten
tion mihr unbewusst und unbekannt) kan ich mil nichten sagen, sondern muss 
Euer Furstlich Gnaden (dem sie dan ihre sachen allein vertrawet) solches nach 
ihrem hocherleuchten verslant zu dijudicieren und zu ermesen underthenig an
heimstellen" . 

Er fahrt dann fort : .Jetzt kommt Mosanus zu den heilign Altaren yon Mo
ritz (Mauriti ad sacras Mosanus nunc venit o,os) " 50, Ich nehme an, es bedeutet, 
daB Mosanus nun die beiden Laboratorien des Landgrafen besuchte. Hier fin
det er Daniel Radpoldt (gest. ca. 1617), der Kupfer mit Salz kalziniert, urn einen 
amausen (einen kiinstlichen Edelstein) herzustellen. Mosanus kommentiert 
dazu kritisch, daB solche Arbeit zwar fUr Schrnuck tauge, sonst aber nutzlos 
sei. Auch Hans Eckel, Moritz ' Sekretar, Bibliothekar, Gartner und Alchemist, 
ist hier beschiiftigt. Mosanus berichtet, daB Eckel das Sal solis bald fertig habe 
und in einigen Tagen mit der Auflosung beginnen werde. SchlieBlich kommt 
Mosanus zum Bericht iiber seine eigene Arbeit: Euer Furstlich Gnaden sol ich 
auch in underthenigkeit nicht verhalten das meiner Vulcanus . .. auch rauchert. 
Don ich hob mihrauss einer Mark lunae dos sal, und auss dem sale den spiritum 
zu machen vorgenommen, welcher . .. (si philosophis credendum sit) das wahre 
philosophische wasser und mercurius, dos eine principium naturae et orris iSl, 
darauss die gewisse medicin menschlicherund metallischer Leiberherf/iessen und 
gemacht werden sol und muss SI • 
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Moritz, Landgraf van Hessen, Kupferstich um 1670 (Stad tmuseum Hofgeismar) 
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Moritz von Hessen-Kassel ging weder das Alchemiestudium noch das von 
der Paracelsischen Medizin als Hobby od er Zeitvertreib an, wie es der Fall bei 
vielen seiner aristokratischen Zeitgenossen war; sondern er faBte seine Stu
dien als eine allumfassende geistige Hingabe an eine hermetisch-chemische 
Weltanschauung auf. Diese Hingabe begriindete das Muster seines Mazena
tentums. Sie fUhrte zur Organisation von forschungsexperimentellen Bestre
bungen, die, indem er sprachlich-textuale Begabungen und praktisch-wissen
schaftliche Fahigkeiten betonte, und indem er philosophischen und techni
schen Zugang zum Wissen verband, innerhalb des Mikrokosmos seines Hof
kreises ein einigendes Milieu in dem disparaten geistigen K1ima des friihen 
siebzehnten Jahrhunderts schufen. 

Eine praktisch-empirische Anniiherung an die Natur wie auch offenbartes 
Wissen sind Wesensziige der hermetisch-Paracelsischen Theorie, und ohne 
Moritz und die fUrstlichen Forscher zu erwahnen, kann man mit Bestimmt
heit sagen, daB eine der strategischen Linien bei der Entwicklung der Bacon
schen experimentellen Philosophie si ch aus solchen magischen Vorstellungen 
ableitet 51. Was meiner Meinung nach noch fehlt, ist eineangemessene Wiirdi
gung der Rolle, die aristokratische Modelle bei der Entstehung deJjenigen 
Werte gespielt haben, die fUr Baconsche Wissenschaft charakteristisch gewor
den sind. 

Im Jahre 1596 schrieb Edward Monings, ein englischer Besucher des Kasse
ler Hofes, iiber Moritz: His education prince-like generally known in all things 
and excellent in many . . . reading much, conferring and writing much he is afull 
man, a readie man, an exact man . ... Art doth perfect nature and is perfected by 
experience" . Ein Jahr spater gebraucht Bacon in seine m Essay of Studies fast 
die gleichen Wendungen, urn die Eigenschaften wahrer Gelehrsamkeit zu 
charakterisieren: (Studies) .. . perfect nature, and are perfected by experience . . . . 
Reading maketh alull man; con/erencea ready man; and writing an exact man 54. 

Wahrscheinlich stammen beide Wendungen aus einer gemeinsamen Quelle. 
Tatsache ist, daB Werte, die nach Bacon zum Typus des idealen Gelehrten ge
bOren, bereits bei der Beschreibung des Kasseler Landgrafen definiert worden 
sind. 

Monings war nicht der einzige in England, der die Gelehrsamkeit des Fiir
sten erkannte. Eines der einl1uBreichsten englischen Biicher des 17. Jahrhun
derts, Henry Peachams "The Complete Gentleman" (1622), schilderte Moritz 
zugleich als humanistischen Gelehrten und fUrstlichen Forscher : He is so uni
versal a scholar that, coming, as he doth often 10 his university of Marburg, what 
questions soever he meeteth with set up, as the manner is in the German and our 
universities, he will extempore dispute an hour or two, even in boots and spurs, 
upon them with their best professors. [ pass over his rare skill in chirurgery, he 
being generally accounted the best bonesetter in the country". 

In Peachams Schilderung nimmt Moritz "gestiefelt und gespornt" an Dispu
tationen an seiner Universitiit in Marburg teil. Die Mischung in dies er Szene 
von humanistischer Bildung und aristokratischer Tatigkeit paBt genau sowohl 
in Moritz' als auch Bacons intellektuellem Ideal zusammen. Hinsichtlich Mo
ritz' humanistischen Interessen fUhrte das Ideal zu dem Schaffen von musika
lischen Kompositionen, klassicher Lyrik, und mehrsprachigen Komodien ". 
In bezug aufsein Interesse fUr die Alchemie und die chemische Medizin fUhr
te dasselbe Ideal zu seiner personlichen Teilnahrne an alchemistischen und 
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pharmazeutischen Projekteri. Deswegen arbeitete er selber im Hoflabor ; 
fUgte eingehende, wenn auch manchmal vulgare Randbemerkungen zu den 
alchemistischen Traktaten in seinem Besitz hinzu 57 ; beschaftige si ch mit dem 
Ausschreiben chemischer Rezepte "; schlieBlich beurteilte er die alchemisti
schen Vorschlage, die ihm von seinen vielen Korrespondenten und Kontakten 
geliefert wurden. Als fUrstlicher Forscher paBt Moritz sehr gut in das Bacon
sche Bild - ein Bild, das die wissenschaftlichen Bestrebungen des 17. lahrhun
derts in hohem MaBe pragte. 
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