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Vorwort 

Die Grundlagen der Physik wurden auf dem Gebiete der klassi
schen Mechanik im 17. Jahrhundert gelegt, vor aHem durch 
Galileo Galilei und Isaac Newton. Zwar reichen die Anfange der 
Mechanik bis in die Antike zuruck, aber erst in der Renaissance 
griff man diese Erkenntnisse wieder auf. Zu Vnrecht werden 
heute neben so1chen herausragenden Gelehrten wie Galilei und 
Newton diejenigen Wissenschaftler oft nicht genugend gewurdigt, 
die als Vorlaufer und teilweise sogar als Mitbegrunder der klas
sischen Naturwissenschaften angesehen werden konncn. Vnter 
ihnen sind besonders solche Personen von Interesse, die bestrebt 
waren, Praxis und Theorie zu verbinden und Probleme der 
Praxis auf wissenschaftlicher Grundlage zu lasen. 
Eine dieser Personlichkeiten ist der Niederlander Simon Stevin, 
der lange Zeit nicht die Beachtung fand, die seiner Person und 
seinem Werk zukommt. Mit seinem Namen sind z. B. solche 
wichtigen physikalischen Erkenntnisse verkniipft wie die Gleich
gewichtsbedingung auf der geneigten Ebene, das Kraftedreieck 
bzw. das Krafteparallelogramm und das hydrostatische Para
doxon. Bedeutend ist sein Anteil an der Einfuhrung der Dezimal
zahlen. Aber Stevin arbeitete nicht nur auf dem Gebiete der 
Mechanik und der Mathematik. Er war Ingenieur, Wasser
bautechniker, Miihlenkonstrukteur, Geometer, Finanzexperte 
und Generalquartiermeister, verOffentlichte Arbeiten tiber Schiffs
navigation, Festungsbau und staatspolitische Probleme und besaG 
ein universelles Wissen auf nahezu allen Gebieten der damaligen 
Wissenschaft und Technik. 
Erst urn das Jahr 1830 begann man in Belgien und in den Nic
derlanden sein Leben und Wirken genauer zu untersuchen. Der 
Zeitraum von iiber 200 Jahren seit seinem Tode hatte leider zur 
Folge, daG viele ihn betreffende Dbkumente und V nterlagen ver
loren gegangen sind. Dadurch kann die Mehrzahl alterer bio
graphischer Angaben nicht mehr auf ihre Richtigkeit tiberpriift 
werden. Zu Beginn dieses Jahrhunderts setzte eine sehr intensive 
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Beschaftigung mit Stevin ein. U mfassend wurdigte 1943 der 
niederlandische Wissenschaftshistoriker E. J. Dijksterhuis [24] 
die Leistungen seines Landsmannes, wobei er sich kritisch mit 
anderen Veroffentlichungen uber ihn auseinandersetzte und eine 
umfangreiche Bibliographie uber Stevin zusammenstellte. Da 
Dijksterhuis' Arbeit in niederlandischer Sprache und wahrend 
des Krieges erschien, ist sie wenig bekannt geworden. 
Originalarbeiten Stevins sind in Bibliotheken nur selten vor
handen und dem Leser aus sprachlichen Grunden schwer zugang
lich. Urn einen groGeren Leserkreis mit seinem Werk vertraut zu 
machen, wurde zwischen 1955 und 1966 in Amsterdam eine 
sechsbandige Faksimileausgabe der wichtigsten VerOffentlichun
gen Stevins mit einer englischen Obersetzung der meist in Mittel
niederlandisch verfaGten Texte herausgebracht [21]. Die einzelnen 
Bande enthalten auch ausfuhrliche Erlauterungen zu den ver
schiedenen Arbeitsgebieten des Niederlanders. Die vorliegende 
Biographie stutzt sich in der Hauptsache auf diese Veroffentlichung 
und auf die genannte Arbeit von Dijksterhuis. 
Der Verfasser mochte an dieser Stelle recht herzlich Prof. Dr. 
sc. D. Goetz (Potsdam), Prof. Dr. P. Hessmann (Antwerpen), 
Dr. sc. H. Hipp (Leipzig), P. F. J. Obbema (Leiden), Dr. sc. W. 
Schreier (Leipzig) und Doz. Dr. F. Willaert (Antwerpen) fur 
freundliche Unterstutzung und Hinweise Dank sagen. 

Halle (Saale), im Marz 1984 Rolf Grabow 
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1m Befreiungskampf gegen spanische Tyrannei -
eine biirgerliche Republik entsteht 

Es war an der Wende yom 16. zum 17. Jahrhundert nicht haufig, 
daJ3 ein Autor iiber einen Zeitraum von 35 Jahrenpublizierte 
und mehr als 3500 Druckseiten mathematischer, physikalischer, 
technischer, gesellschaftlicher und milirarischer Thematik ver
faJ3te. Nachauflagen seiner Werke wurden schon zu Lebzciten 
erforderlich, und viele seiner Arbeitenerschienenals Dbersetzungen 
in lateinischer, franzosischer, cnglischer und deutscher Sprache. 
Dieser Autor versaumte in kaum einem seiner Biicher, auf dem 
Titelblatt neben dem Namen auch seinen Herkunftsort anzugeben: 
Simon Stevin van Brugge. In dem heute belgischen Briigge wurde 
er 1548 geboren, er starb 1620 in 's-Gravenhage (Den Haag). 
Sein Leben und Werk wurde in starkem Mafic durch die 6kono
mischen und politischen Veranderungen beeinfluJ3t und geprligt, 
die sich in diesem Zeitraum in den damaligen Niederlanden voll
zogen. 
1m 16. Jahrhundert bestanden die Niederlande aus 17 Provin
zen und umfaJ3ten das Territorium der hetitigen Niederlande, des 
heutigen Belgiens und Luxcmburgs, sowie Teile von Nord
frankreich (Abb. 2). Sie waren in wirtschaftlicher Hinsicht das am 
weitesten fortgeschrittene Gebiet Europas, da Handels- und 
Manufakturkapitalismus im gesellschafdichen Leben bereits cine 
bedeutende Rolle spiel ten. 
Besonders progressiv verlief die kapitalistische Entwicklung in 
den zentralen Provinzen Brabant und Flandern und in den nord
lichen Provinzen Seeland und Holland. In Brabant und Flandern 
erfolgte ein groJ3er Teil der Warenproduktion bereits in kapita
listisch organisierten Manufakturen, jedoch iiberwiegend in 
Heimarbeit, also in dezentralisierter Form. Hergestellt wurden vor 
aHem Woll-, Seiden- und Baumwollstoffe, Spitzen, Gobelins, 
aber auch Glas-, Metall- und Lederwaren u. a. m. 
Die in Holland und Seeland bestehenden Manufakturen unter
schieden sich von denen Brabants und Flanderns dadurch, daJ3 
sic in ihrer Mchrzahl in zentralisierter Form produzierten. Wegen 
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2 Die Niededande urn 1580. Die schraffiert gezeichneten Provinzen schloss en 
sich 1579 zur Union von Utrecht zusammen. Das Bistum Llittich gehorte nicht 
zu den Niederlanden. Die Karte enthalt aile in der Biographie erwahnten 
Provinz- und Ortsnamen 

des anders gearteten Sorriments, z. B. wurden statt Wollstoffen 
uberwiegend Leinenstoffe hergestellt, waren Rohstoffbasis und 
Absatz nicht so stark von Spanien abhangig wie in den zentralen 
Provinzen. Auch in der Landwirtschaft bestanden gegenuber den 
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zentralen Provinzen wesentliche U nterschiede. Wiihrend dort 
noch der feud ale Grundbesitz uberwog, besafien in Holland und 
Seeland Feudaladel und Kirche nur etwa ein Funftel der landwirt
schaftlichen Nutzflache; der biiuerliche Privatbesitz herrschte vor, 
so dafi eine ausgepragte Marktwirtschaft bestand, zusiitzlich be
gunstigt durch die reichen Ertrage des fruchtbaren Bodens. Eine 
bedeutende Rolle spiel ten in Holland und Seeland auch Schiffbau 
und Fischfang. 
Von entscheidender Bedeutung fur die Wirtschaft der zentralen 
und nordlichen Provinzen war die umfangreiche Handelstiitig
keit, vor allem der Aufienhandel mit den Liindern des Nordsee
und Ostseeraumes, mit Spanien und den spanischen Kolonien. 
Er war zu einem erheblichen Teil sogenannter Vermittlungs
handel, d. h. die niederliindischen Kaufleute brachten Waren aus 
einem anderen Land in ein Drittland, ohne dafi ein Warenum
schlag in den Niederlanden stattfand, oder der Warenaustausch 
zwischen zwei anderen Liindern wurde uberhaupt nur vermittelt, 
selbstverstandlich unter Berechnung einer angemessenen Provision. 
Das bedeutendste Handelszentrum der Niederlande war Ant
werpen. Hier hatten nicht nur die grofien Handelshiiuser ihren 
Sitz oder ihre Niederlassungen, sondern hier befanden sich auch 
die Banken, deren Kredittiitigkeit den Handel stark beeinflufite. 
1m Vergleich zu den bisher genannten Provinzen waren einige 
der Randprovinzen, wie Artois, Geldern, Overyssel und Luxem
burg wirtschaftlich wenig entwickelt, da dort Landwirtschaft auf 
niedrigem Niveau vorherrschte. In Friesland, Utrecht und Lim
burg gab es neben der Landwirtschaft viele Gewerbedorfer und 
eine Anzahl von Handels- und Manufakturstiidte. 
GroBe Unterschiede zwischen den niederliindischen Provinzen 
bestanden aber nicht nur auf okonomischem Gebiet. Viele Pro
vinzen und einzelne Stiidte besafien unterschiedliche Privilegien, 
benutzten verschiedene MaBe und Gewichte. Es gab zwischen 
ihnen Zollschranken, Unterschiede in der Verwaltung und im 
Gerichtswesen. Und schliemich wohnten in den Niederlanden 
verschiedene ethnische Gruppen: Flamen, Wallonen, Franzo
sen, Hollander, Friesen und Deutsche. 
Das sind einige der Grunde dafiir, dafi man von einer nieder
landischen Nation noch nicht sprechen konnte, zumal die 17 
niederlandischen Provinzen erst im 14. und 15. Jahrhundert durch 
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Unterwerfung, Bundnisse und Erbfolge zu einem Gebilde zu
sammengefugt worden waren. 
In politischer Hinsicht gehorten die Niederlande seit 1519 zum 
Reiche Kaiser Karl V. Vertreter der Krone war ein General
statthalter, dem ein Staatsrat beratend zur Seite stand. Ihm ge
horten vor aHem Vertreter des einheimischen Feudaladels an. 
Die einzelnen Provinzen wurden von Statthaltern regiert. Sie 
besafien, zumindest in lokalen Angelegenheiten, oft erhebliche 
Rechte. Ais Stande- und Stadtevertretungen gab es die sogenann
ten Generalstaaten (fur die gesamten Niederlande) und die Pro
vinzialstaaten, z. B. die "Staaten von Holland". Diesen Institutio
nen oblag u. a. die sehr wichtige Steuergesetzgebung und Mittelver
teilung. 
Mit dem Thronverzicht Karl V. im Jahre 1556 kamen die 
Niederlande unter die Herrschaft des Konigs von Spanien, 
Philipp II., eines Sohnes Karl V. Der bereits vorher vorhandene 
Druck mit dem Ziel einer verstarkten Ausbeutung mit Hilfe der 
Besteuerung, zusatzlicher ZoHe usw. und einer grofieren politi
schen Abhangigkeit der Niederlande von Spanien wuchs immer 
mehr an. Erste MaGnahmen bestanden in der Stationierung spani
scher Truppen, in der Durchsetzung des Staatsrates mit iiberzeug
ten Anhangern Philipps und in einer Verscharfung der Inquisition, 
so daG die Repressalien gegen die Bevolkerung der Niederlande 
stark religiosen Charakter trugen. 
Aufiere Veranlassung dazu war die schnelle Ausbreitung des 
Kalvinismus, vor aHem unter Kaufleuten und Manufakturbesit
zern. Die Bevorzugung des Kalvinismus gegenuber anderen 
reformatorischen Richtungen durch diese Kreise hatte seine 
U rsache darin, daG seine Doktrinen und Organisationsformen 
ihren Bestrebungen zur Entwicklung kapitalistischer Produktions
verhaltnisse am besten entsprachen. Man war z. B. der festen 
Dberzeugung, daG Gottes Segen auf denen ruht, die groGe Profite 
erzielen [33, S. 3 f.]. In den kalvinistischen Konsistorien, ihnen 
gehorten die Laienaltesten und die Predikanten (Prediger) an, 
spielten die fortschrittlichsten Teile der Handels- und Manufaktur
bourgeoisie die bestimmende Rolle. 
Die Haltung der Bourgeoisie war anfangs aber durchaus nicht 
einheitlich. Besonders die den AuGenhandel beherrschende GroG
bourgeoisie nahm gegenuber Spanien eine schwankende Haltung 
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ein und war in erster Linie nur an einer Beseitigung ihr nicht ge
nehmer "Auswiichse" der spanischen Herrschaft interessiert. 
Ahnlich verhielt sich der Adel, vor allem der niedere Adel, 
der einerseits hoffte, durch Sakularisierung von Klostern und 
Kirchengiitern wieder zu Wohlstand zu kommen, andererseits 
aber bei einem allgemeinen Aufstand gegen Spanien urn seine 
Privilegien fiirchten muf)te. Religiose Dberzeugungen spielten 
beim Adel nur eine untergeordnete Rolle. Unter den hier skizzier
ten Verhaltnissen konnte der Konflikt zwischen dem spanischen 
Absolutismus einerseits und einer im kapitalistischen Aufschwung 
begriffenen Gesellschaft andererseits nur auf ~em Wege einer 
biirgerlichen Revolution und der gewaltsamen Abschiittlung der 
spanischen Fremdherrschaft gelost werden (vgl. [28]). Dabei 
kam der revolutionarenkalvinistischenBourgeoisie die Fiihrung zu, 
die sich auf Teile der Bauernschaft und des stadtischen Plebs 
stiitzen konnte. Tatsachlich reifte in den sechziger Jahren des 
16. Jahrhunderts eine revolutionare Situation heran. Urn einem 
Volksaufstand zuvorzukommen,der moglicherweise ihrePositionen 
gefahrden konnte, versuchte der oppositionelle Feudaladel unter 
der Fiihrung von Prinz Wilhelm von Oranien, Graf von Egmont 
und Graf von Hoorn durch eine Bittschrift von Philipp II. Zuge
standnisse zu erreichen. Aber noch bevor das Schreiben beantwor
tet wurde, brach im August 1566 der Bilderstiirmeraufstand aus, 
der weitgehend sozialen Charakter trug. Dieser Aufstand schlug 
fehl, da die Adelsopposition, auf Grund zeitweiliger Zugestand
nisse seitens der Spanier, ebenso wie die kalvinistischen Konsisto
rien der Bourgeoisie nicht nur abseits stehen blieb, sondern die 
Bilderstiirmerbewegung sogar heftig bekampfte. In diesem Ver
halten zeigen sich deutlich die unterschiedlichen Klasseninteressen, 
denn Add und Bourgeoisie fiirchteten urn ihr Eigentum, trug 
doch die Bilderstiirmerbewegung plebejischen Charakter. 
Nach der Niederschlagung des Aufstandes setzte Philipp II. alles 
daran, nunmehr endgiiltig die niederlandischen Privilegien zu 
beseitigen und jeglichen Widerstand im Lande zu brechen. Zu 
diesem Zwecke wurde 1567 ein 10000 Mann starkes spanisches 
Heer, das der Herzog von Alba befehligte, in die Niederlande 
verIegt. Wie Alba dem papstlichen Nuntius gegeniiber erklarte, 
sci er keineswegs im Interesse der Religion und zur Vernichtung 
der Ketzer in die NiederIande entsandt worden, sondern aus 
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rein politischen Erwagungen und zum Kampf gegen die Rebellen 
[35, S. 207]. 
Es setzte ein unerhorter Terror ein, der sich gegen aIle oppositio
neIlen Krafte richtete. Trotzdem organisierte sich der Wider stand 
gegen die Spanier, zunachst seit 1568 im Partisanenkampf der 
sogenannten Buschgeusen und im Kaper- und Seekrieg der Was
sergeusen. Unabhangig und losgelost davon kampfte Prinz Wil
helm von Oranien, der Statthalter von Holland und Seeland, mit 
S6ldnertruppen von aufien gegen die spanische Fremdherrschaft, 
allerdings mit wenig Erfolg. 
Um ein Maximum an Ausplunderung der Niederlande zu er
reichen, fuhrte Alba 1571 schon lange vorher geplante zusatzliche 
Steuern ein: erne einprozentige einmalige Abgabe auf jeglichen 
Besitz, eine funfprozentige Steuer bei Verkauf oder Vererbung 
unbeweglicher Guter und eine' zehnprozentige Abgabe bei jedem 
Verkauf einer beliebigen Ware, die A!cabala. Vor allem die letzt
genannte Steuer mufite zwangslaufig in den Niederlanden mit 
derem ausgedehnten Aufien- und Binnenhandel zur Zerruttung 
des gesamten Wirtschaftslebens fUhren, denn sie traf ~lle, denH6ker 
wie den Grofihandler, den Handwerker wie den Manufakturbe
sitzer. 
In diesem Zusammenhang schricb der bedeutende niederlan
dische Jurist Hugo Grotius, ein Zeitgenosse Stcvins, einige J ahr
zehnte spater: 

Die Nation, die ohne sich zu riihren, ihre Biirger am Pfahl auf dem Scheiter
haufen, und ihre Edeln auf dem Schafott hat umkommen sehen, die ihre Ge
setze, ihre Religion, ihre Unabhangigkeit mit FiiGen treten sah, stand jetzt 
[nach der Steuerhebung - R. G.], aber auch erst jetzt auf, urn die friiheren Un
bilden zu rachen und die drohenden von sich abzuhalten, gewiG ein deutlicher 
Beweis, daB es kein festeres Band in der Gesellschaft gibt als das, welches durch 
die materiellen Interessen geknupft wird. [35, S. 282f.] 

Es bcdurfte nur noch eines Signals, urn den offenen Aufruhr 
auszulosen. Das war die Eroberung der wichtigen Stadt Den 
Briel in Seeland im April 1572 durch die Wassergeusen. Der 
Aufstand begann in Stadten Seelands, Hollands und Utrcchts 
und erfafite bald aIle nordlichen Provinzen. 
Zunachst trat Wilhelm von Oranien an die Spitze der abgefal
lcnen Provinzen, aber noch immer als Vertretcr des spanischen 
Konigs, da man denoffenen Bruch mit Philipp zu vermeiden suchte 
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und vorgab, nur Alba zu bekampfen. Nach ersten Erfolgen der 
Aufstiindischen kam es bald zu erheblichen Riickschlagen und 
Niederlagen, als Alba mit seinem Heer in die nordlichen Provin
zen einfiel und iiber Geldern nach Nordholland 109, wo er ver
schiedene groGere Stadte belagerte und eroberte. 
In dieser Periode, man kann sie als die heroische Phase der 
Revolution bezeichnen, kampfte nahezu die gesamte Bevolkerung 
mit groGer Entschlossenheit und mit grofiem Mut gegen die 
Spanier. Gerade der Druck von auGen fiihrte dazu, daG sich im 
Norden das Biindnis der Bourgeoisie und der Kleinbiirger trotz 
der unterschiedlichen Klasseninteressen zunehmend festigte. Mit 
der erfolgreichen Verteidigung derhollandischen Stadt Leiden. 
die durch die Spanier eingeschlossen wurde und ausgehungert 
werden sollte, begann der Umschwung. Die Belagerung dauerte 
von Mai bis Oktober 1574 und endete mit dem Entsatz der Stadt 
durch die Wassergeusen, nachdem das umliegende Land nach dem 
Durchstechen der Deiche iiberflutet worden war. 
Dieser Sieg starkte ungemein das Selbstbewufitsein der Auf
standischen, zumal Alba 1573 abberufen worden war. Seine 
Nachfolger versuchten in den folgenden Jahren, durch Verhand
lungen einen Ausgleich zwischen den Spaniern und den durch 
unterschiedliche Interessen gepriigten Gruppierungen der Nieder
lander zu erreichen, die aber fehlschlugen. Ende 1577 begannen 
deshalb wieder groGere Kampfhandlungen, jedoch iiberwiegend 
in den zentralen und siidlichen Provinzen. 
Nachdem sich die reaktionaren Kreise des Adels und der hohen 
katholischen Geistlichkeit der Siidprovinzen zur "Union von 
Arras" zusammengeschlossen hatten, kam es als Gegengewicht 
dazu Anfang 1579 zur Bildung der "Union von Utrecht". Dieser 
Pakt ist die Geburtsurkunde der "Republik der Vereinigten Pro
vinzen" (der Niederlande), obwohl diese Union eine sehr hetero
gene Zusammensetzung hinsichtlich der Beteiligten aufwies und 
lange Zeit nur den Charakter einer losen Foderation besaf). Zur 
Utrechter Union gehorten die sieben Provinzen Holland, Seeland, 
Utrecht, Geldern, Overyssel, Friesland und Groningen mit Drente. 
Auch einzelne Gebiete und Stadte traten der Union bei, u. a. 
Gent, Briigge, Antwerpen und Breda. Der endgiiltige Bruch mit 
Spanien erfolgte durch die 1581 erklarte Absetzung Philipp II. als 
Souveran der Niederlande. 
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Als die Spanier Anfang der achtziger Jahre feststeHen mul3ten, 
dal3 eine U nterwerfung der nordlichen Provinzen aus verschiede
nen Griinden (vor aHem wegen anderer militarischer V erwick
lungen) nicht im Bereich ihrer derzeitigen Moglichkeiten lag, 
konzentrierten sie erfolgreich ihre Kriifte auf die abgefallenen 
Gebiete und Stadte in den zentralen Provinzen, deren Schicksal 
besiegelt war, nachdem Antwerpen 1585 sich den Spaniern ergab. 
Der Krieg hatte das ehemals bliihende Brabant und auch Flandern 
verwiistet; die Manufakturen waren zerstort, der Handel weit
gehend lahmgelegt und die Wirtschaft vollkommen zerriittet. 
Bereits seit den siebziger Jahren hatten viele Angehorige der 
Bourgeoisie unter Mitnahme ihrer Kapitalien, das war seit 1573 
erlaubt, die Zentren Flanderns und Brabants verlassen und sich in 
den nordlichen Provinzen niedergelassen. Da ihnen Lohnarbeiter 
und Handwerker in Massen folgten, verringerte sich die Bevolke
rung der zentralen Provinzen erheblich. Die nicht zur Utrechter 
Union gehorenden Provinzen, die sogenannten "Spanischen 
Niederlande" verloren daher nach 1585 immer mehr an politi
scher und wirtschaftlicher Bedeutung. Dagegen kam es zu einer 
aul3erordentlichen okonomischen Starkung der Nordprovinzen, 
wodurch diese imstande waren, den Kampf erfolgreich weirerzu
fiihren. 
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"In meiner Jugend war ich Kassierer, Buchhalter 
und in einer Steuerkanzlei tatig" 

Stevins Heimatstadt Briigge war im 15. und 16. Jahrhundert 
cine der bedeutendsten Stadte der Niederlande. In einer zeitge
nossischen Darstellung heifit es: 

DiG ist die vornehmste Statt/nach Gent/in gantz Flandren/so weyland keiner 
andern in Europa an Herligkeit hat weichen dorffen/und auch solche noch 
heutigs Tags gute!l TheUs erhalt ••. Die Stadt hat einen Wall/und breite Gra
ben/mit Wasser herumb/insonderheit seyn die Thor mit Ravelinen [Feuer
stellungen - R. G.] wohl verwahret/ .•. Auff den Wallen stehen viel Wind
miihlen. Die Gebau allhier anbelangende/werden bey die 60 Kirchen •.. ge
zehlet ..• AuGer den KauffleutenJhat es auch 68 Ziinfften; und es werden baum
wollene/halbseidene/seidene/wiilleneJleinene Tiicher/auch sehr schone Teppich 
/auffunterschiedliche Manier/da gemachet. [37. S. 166] 

Etwa dreiviertel der arbeitenden Bevolkerung waren als Lohn
arbeiter in der Wollverarbeitung tatig. Der ausgedehnte Handel, 
er umfafite neben Wolle und Tuchen vor allemGetreide, Pech, Wachs, 
Holz, Pottasche, Bier und Wein, wurde in der Hauptsache iiber 
Sec abgewickelt, da ein Kanal die Stadt mit dem Meer verband. 
Allerdings mufiten die Waren von Schiffen auf Leichter umgeladen 
werden, da der Kanal fiir Seeschiffe zu flach war. 
Die Regentschaft in der Stadt wurde von Poortern - Burgern 
mit allen Rechten -' ausgeiibt, die den Grofihandel in Handen 
hatten, uber Landbesitz oder Pachtland verfiigten, Manufakturen 
betrieben, selbstverstandlich ohne eigene manuelle Tatigkeit, 
und meist auch Braugerechtigkeit fiir Bier besafien, das wegen der 
schlechten Trinkwasserqualitat nicht nur Genufimittel war, son
dern ein Alltagsgetrank und daher erhebliche Einkiinfte brachte. 
Aus dem Kreis der Poorter kamen die in Verwaltung und Justiz 
tatigen Ratsherren und SchOffen. 
In dieser Stadt wurde Simon Stevin im Jahre 1548 geboren. 
Geburtsort und -jahr werden belegt durch die Angaben auf einem 
unsignierten Gemalde (siehe Abb. 1). Moglicherweise handelt es 
sich bei diesem Gemalde urn eine Schenkung durch Stevins Sohn 
Hendrik oder durch Huygens. Erst 1937 fand der Brugger Archi-
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var A. Schouteet Dokumente, die emlge Schltisse auf Stevins 
Herkunft und soziale Stellung ermoglichen. 
Von besonderem Interesse sind drei Dokumente, die am gIeichen 
Tage, dem 30. 10. 1577. ausgefertigt wurden. Dazu gehort ein 
Verhandlungsprotokoll, in dem es sinngemaG heiGt: 

Vor den Schoffen und dem Kollegium der Vormundschaftskammer erschienen 
Joos Sayon und Joachim de Fournier. die gesetzlichen Vormiinder von Sy
moen, dem natiirlichen [d. h. auGerehelichen - R. G.] Sohn von Anthuenis 
Stevin, den er gehabt hat von Cathelyne vander Poort; die angaben, daG ihr 
Miinde! das Alter von rund 28 Jahren erreicht habe und daG sie, aus der guten 
Erfahrung heraus, die sie mit ihm gemacht hatten, der Meinung waren, daG es 
niitzlich sei, den genannten Symoen, da er alt und klug genug sei. miindig zu 
sprechen und aus der Vormundschaft zu entlassen, damit er von nun an seine 
Angelegenheiten und Giiter selbst verwalten und seinen Nutzen daraus ziehen 
konne. Dies erklarten sie bei ihrem Eid und in Gegenwart der vorgenannten 
Cathelyne vander Poort, seiner Mutter, und Jan vander Houve, seinem Ver
wandten ... Die genannten Vormiinder ersuchen, von der Vormundschaft 
und von ihrem Eid entbunden zu werden und ebenso der genannte Symoen. 
dart anwesend [von mir hervorgehoben - R. G.] und dasse!be ordnungsge
maG begehrend .•. Das Kollegium hat beide angehort, ... ebenso die Zustim
mung der genannten Verwandten und hat, seine Verordnung niederlegend, 
Symoen Stevin miindig gesprochen ... [31, S. 140f.]. 

Da die Altersangabe in diesem Dokument und die Angabe des 
Geburtsjahres auf dem erwahnten Gemalde nicht in Widerspruch 
stehen und Stevin sich bei seinem Heiratsaufgebot aus dem Jahre 
1616 aIs Simon Anthonis Stevin eintragen lieG, dtirfte die Identi
tat des hier genannten Symoen mit dem Wissenschaftler und 
Ingenieur als gesichert gelten. 
Auffallig ist, daG die Mtindigkeitserklarung fur Stevin erst im 
Alter von 28 Jahren erfolgte. Vormunder wurden damaIs nur 
dann bestellt, wenn das minderjahrige Mundel tiber zu verwaltcn
des Gut verfugte. Zwar meint Dijksterhuis [24, S.3], dafi die 
genannte Passage uber Verwaltung und Nutzung von Bcsitz 
noch kcine Aussagen uber die tatsachlichen Vermogensverhalt
nisse ermoglicht, da es sich urn ubliche Floskeln handelt. Die ande
ren Dokumente enthalten aber vermogensrechtliche Festlegungen, 
die die Vermutung nahelegen, da/) Stevins Mundigkeitserklarung 
im Zusammenhang mit ihm zuflieGenden Mitteln steht, vielleicht 
aus einer Erbschaft. 
So wird Stevin, der sich zu diesem Zeitpunkt in Brugge auf
hielt, zur Ruckzahlung von Kautionen verpflichtet, die Btirgen 
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in Hohe von 75 und 50 GroBen Flamischen Pfund fur seine Aus
bildung in der Steuerkanzlei der V rije van Brugge zur Verfiigung 
gestellt hatten. Auf diese Tatigkeit weist Stevin spater selbst im 
Vorwort eines seiner Werke hin. Die Angabe " ... in meiner 
Jugend ... " erlaubt jedoch keine genaue zeitliche Zuordnung. 
Die Vrije van Brugge war ein selbstandiger Verwaltungsbereich 
Flanderns, der die Stadt Briigge umgab und dessen Vertreter 
neben denen der groBen Stadte Gent, Briigge und Ypern, dem 
Adel und der Geistlichkeit in den "Staaten von Flandern" Sitz und 
Stimme hatten. 
Bei seiner Suche fand der Archivar Schouteet weitere Hinweise 
auf die oben genannten Personen. So wurde Stevins Vater im 
Jahre 1548 Mitglied der S~hiitzengilde von St. Barbara. Stevins 
Mutter hatte zwei weitere Kinder namens Emerentiana und Hube
kin aus einer anderen auBerehelichen Verbindung mit Noel de 
Caron, der einen hohen Posten in der "Vrije" innehatte. Er war 
zunac;hst SchOffe und stand dann 30 Jahre, bis zu seinem Tode 
1560, an der Spitze des Magistrats. Vormund von Cathelynes 
Tochter Emerentiana war zeitweise der schon genannte Joachim 
de Fournier. Und der andere proforma-Vormund Stevins, Joost 
Sayon, wird in einem spateren Dokument als Mann der Cathelyne 
vander Poort bezeichnet. 
Aus diesen recht komplizierten ehelichen, auBerehelichen und 
verwandtschaftlichen Beziehungen - es wurde hier nur ein Teil 
erwahnt - geht aber wohl hervor, daB Simon Stevin aus gehobe
nen burgerlichen Kreisen stammte und sicherlich auch iiber 
protegierende Verbindungen verfiigte. Einen direkten Makel 
scheint eineauBereheliche Geburt damals nicht besessen zu haben, 
zumal Simon den Namen seines Vaters trug, also von ihm als Sohn 
legitimiert worden war. 
Moglicherweise wuchs Stevin bei seiner Mutter auf. Die von 
einigen alteren Biographen erwahnten Einzelheiten, daB er ein 
"sanftmiitiger Knabe" gewesen sei, der schon friihzeitigLateinisch 
und Griechisch lernte und Interesse fUr Mathematik zeigte, kon
nen zutreffen, sind aber nicht belegbar. Das gilt auch fur einige 
andere Angaben. So wird nach Dijksterhuis in fruheren biographi
schen Anmerkungen ubereinstimmend die Ansicht vertreten, daB 
Stevin urn 1571/72 seine Heimatstadt verlassen habe, urn ausge
dehnte Reisen zu unternehmen. Die angegebenen Grunde fur 
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den Weggang sind z. T. kaum stichhaltig. So soil ihm keine Frei
stellung von der Biersteuer gewahrt worden sein [30, S. 243], und 
nach einer anderen QueUe wurde ihm die Genehmigung zum Be
trieb einer Essigfabrikation verweigert. Beides setzt aber Burger
rechte voraus, die Stevin zu diesem Zeitpunkt nicht besa/), denn er 
wurde erst 1577 mundiggesprochen. Andere Biographen geben die 
mit der Herrschaft Albas zunehmenden religiosen Verfolgungen 
als Ursache an. Dann mii/)te Stevin Reformierter oder Kalvinist 
gewesen sein, wofur es jedoch - auch spater - keinen Beleg gibt. 
Stevin selbst hat leider nur wenige personliche Angaben in 
seinen Werken gemacht. In der bereits genannten Widmung er
wahnt er neb en seiner Tatigkeit in der Steuerverwaltung der 
"Vrije" noch, daG er in seiner Jugend Kassierer und Buchhalter in 
Antwerpen war. In welcher Reihenfolge diese Tatigkeiten ausge
iibt wurden, ist nicht bekannt, und eine zeitliche Zuordnung la/)t 
sich nicht vornehmen. Ahnliches muG auch hinsichtlich der Reisen 
Stevins gesagt werden. Es steht auGer Zweifel, da/) er groGere 
Reisen in Europa gemacht hat. Er erwahnt selbst Aufenthalte in 
Norwegen und in Stadten des Ostseeraums und berichtet von 
einem Bild, das er im Konigspalast der polnischen Stadt Krakow 
gesehen habe [21 d, S. 595]. 
Beachtenswert sind im Zusammenhang mit den Reisen die 
Widmungen von zwci seiner Biicher, einmal an den in Prag resi
dierenden deutschen Kaiser Rudolf II. [7] und zum anderen an die 
Biirgermeister und den Rat der Stadt Nurnberg [8] . Da solche 
Widmungen vornehmlich an Personen oder Institutionen gerichtet 
wurden, denen def Buchautor bekannt war - als Dank fUr die 
Widmung gab es meist eine finanzielle Zuwendung -, ist es denk
bar, daG Stevin auch in Niirnberg war, zumal diese Stadt damals 
bedeutenden Handel mit Briigge trieb. 
Die Frage, wie und wo Stevin die umfangreichen Kenntnisse 
erworben hat, die ihn instand setzten, nach 1583 umfangreiche 
mathematische und mechanische Arbeiten zu verOffcntlichen, kann 
leider nicht bcantwortet werden. Denkbar ist eine langere Bildungs
reise, die ihn iiber Niirnberg und Prag nach Krakow gefiihrt hat, 
wofur es aber keine Bcweise gibt. Das hier Dargelegte ist bereits 
alles, was an sicheren, belegbaren Fakten iiber die drei erstcn 

.Lebensjahrzehnte Simon Stevins bekannt ist. 
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Zinstafeln, gewidmet dem Stadtrat von Leiden 

Die erste VerOffentlichung Stevins erschien im Jahre 1582 bei 
Christoffel Plantijn in Antwerpen, einer der bekanntesten Drucke
reie"n jener Zeit, in der vor allem wissenschaftliche Arbeiten in 
lateinischer, franzosischer und fHimischer Sprache verlegt wur
den. Die " Tafelen van Interest" (Zinstafeln) [1] beginnen, wie viele 
Stevinsche Arbeiten mit einer Erklarung der verwendeten Be
griffe, an die sich Beispiele zur Berechnung von Zinsen und zur 
Benutzung der Tafeln anschlieGen. Der ZinsfuG reicht von 1 % 
bis 16 %. Den Stevinschen Tafeln liegen die ersten gedruckten 
Zinstafeln aus einem Mathematikbuch des franzosischen Gelehr
ten Jean Trenchant zugrunde, das 1578 bereits in 4. Auflage er
schien. Stevin weist ausdriicklich auf seinen Vorganger hin, dessen 
Tafeln er aber erweiterte und verbesserte. 
Den n Tafelen van Interest" ist eine Widmung an die vier Biirger
meister, an den Sekretar, an die Schoffen und an den Stadtrat 
von Leiden vorangestellt. Aus der Stadtkasse wurde Stevin dafiir, 
wie ein Beleg im Stadtarchiv ausweist, ein Betrag von 25 Pfund 
gezahlt. Es ist sicherlich kein Zufall, daG Stevin, gewissermaGen als 
"Einfiihrungsschrift", eine fiir Wirtschaft und Handel so wichtige 
Thematik wahlte. Vnd " . . . die Gonnerschaft und Forderung der 
ehrwiirdigen Herren des Stadtrates von Leiden ... ", wie es in der 
Widmung heiGt [21 b, S. 29], wird verstandlich, wenn man weiG, 
daG es sich bei Stevins Zinstafeln urn die wahrscheinlich ersten in 
den Niederlanden gedruckten Tafeln mit hollandischer Erklarung 
handelt. Zinstafeln waren zwar schon langevor Stevin inGebrauch. 
Sie wurden aber von den Benutzern, also vor aHem von den Ban
ken und Handelshausern streng geheim gehalten, und die Berech
nungsmethoden waren auch nur wenigen Mathematikern be
kannt. 
Aus der Orts- und Zeitangabe der Widmung geht hervor, daG sich 
Stevin spatestens seit dem Juli 1582 in Leiden aufgehalten hat. 
Die Stadt war vor allem durch den Widerstand gegen die spanische 
Belagerung im Jahre 1574 in ganz Europa bekannt geworden. 
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Wah rend der Belagerung starben etwa 5000 der rund 15000 
Bewohner an Hunger und an der Pest. 1m Jahre 1581 betrug die 
Einwohnerzahl aber schon wieder etwa 12000. Das war in erster 
Linie dem Zuzug aus den spanisch beherrschten siidlichen Provin
zen zuzuschreiben, denn unter den Einwohnern befanden sich 
iiber 400 erwachsene Manner aus dem Siiden, die ihre Familien 
mitgebracht hatten und die sich vorzugsweise mit Weberei be
schaftigten. 
1m Jahre 1575 hatte Leiden als erste nordniederlandische Stadt 
eine Universitat erhalten " ... zur rechten Kenntnis Gottes und 
der Freien Kunste und der Wissenschaften .. .'~ [23, S. 63]. Die 
Studenten wohnten, soweit sie nicht Theologen waren, die den 
Hauptteil stellten, meist bei Professoren oder anderen Biirgern. 
Ihre groBe Bedeutung erlangte die Universitat erst im 17.Jahr
hundert, als die Studentenzahlen, vor allem durch die Immatrikula
tion von Auslandern (zu ihnen gehorte auch Otto von Guericke) 
auf uber 1000 im J ahr stiegen. In den achtziger J ahren waren 
es nur einige hundert, im Jahre 1587 sogar nur 84 Studenten. 
Zu ihnen gehorte auch Stevin, der als "Simon Stevinius brugen
sis" am 16. 2. 1583 als "studiosus litterarum" immatrikuliert 
wurde. An Universitaten dieser Zeit gab es drei Fakultaten, eine 
theologische, eine juristische und eine medizinische. Die Studen
ten begannen ihr Studium jedoch meist an einer "vorgeschalteten" 
philosophischen (oder Artisten-) Fakultat, an der die "Freien 
Kunste" wie Philosophie, Latein, Griechisch und Mathematik 
gelehrt wurden. Wahrscheinlich bezieht sich das "litterarum" auf 
diese Artistenfakultat. 
In den "Recensiclisten" - der jahrlichen Wiedereinschreibung -
findet sich der Name Stevin bis zum Jahre 1590, wobei ab 1587 
die Inskription "Sijmon Stevijn.brugensis bij (oder auch lat~inisch: 
apud) Stockium, studiosus artium" lautet, also: bei Stock 
(wohnend), Student der Freien Kiinste. Stock wird im Zusammen
hang mit Stevin auch ineinem anderen Dokument genannt: 1m 
Einwohnerregister von Leiden des Jahres 1581 ist ein "Symon 
Stephani van brug" eingetragen, "scholier" (Schuler) im Hause 
von Nicolaas Stock (oder Stockius), dem Rektor der Lateinschule 
an der Pieterskerkgracht. Von Stock ist bekannt, daB er noch zu 
Beginn des 17. J ahrhunderts eine Art Pensionat fur Schuler seiner 
Schule und fur Studenten betrieb. 
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Es erhebt sich nun die Frage, ob der Schuler Stephani, der Stu
dent Stevinius und der Buchautor Stevin identisch sind. In der 
Literatur wird diese Frage bejaht und mit folgenden Argumenten 
gestutzt (ganz abgesehen von der ubereinstimmenden Herkunfts
angabe Brugge): Die Bezeichnung "scholier" statt Student k6nnte 
ein Versehen des Stadtschreibers sein. Der Name Stevin wird im 
hollandischen Dialekt etwa wie der deutsche Name Steffen aus
gesprochen. Daraus ist bci der damaligen phonetischen Schreib
weise Stephen und damit in latinisierter Form Stephanus, bzw. 
Stephani entstanden. DerZusatz "bij Stockium" in der letztge
nannten Inskription spricht ebenfalls fUr eine Identitat. Auch in 
einer der ersten biographischen Angaben aus dem Jahre 1623 
heiGt es Stevin sive (oder) Stephanus. 
Dieser Bejahung der Identitat stehen eine Reihe von Wider
spruchen gegenuber. Studenten bezogen damals die Universitat 
meist mit 16 bis 17 J ahren; Stevin war 35 Jahre alt und noch 1590 
im Alter von 42 Jahren eingeschrieben. Zwischen 1583 und 1586 
erschienen funf von ihm verfaGte, zum Teil sehr umfangreiche 
Bucher, die ganz offensichtlich das Ergebnis von Studien und 
Dberlegungen uber einen langeren Zeitraum sind und nicht die 
Frucht von Anfangssemestern eines Universitatsstudiums. Die 
Eintragung, daG Stevin als Student noch 1587 in einer Art Studen
teninternat wohnte, vertragt sich auch nieht recht mit der Auf
nahme einer technischen Tatigkeit urn 1586, auf die an anderer 
Stelle eingegangen wird. 
Man k6nnte min spekulieren, daG der Schuler und Student' 
Stevin eine andere Person gleichen Namens (vielleicht sogar ein 
Sohn) unseres Simon Stevin ist, der bei Stock zunachst die Latein
schule besuchte und im Alter von etwa 16 Jahren die Universitat 
bezog. AuGer einer besseren zeitlichen Einordnung gibt es aller
dings keinerlei Stutzen fur eine solche Hypothese. Und mit Hypo
thesen lassen sich Lucken in einer Biographie nicht ausfuHen. 
Wir mussen also davon ausgehen, daG der Buchautor Stevin 
tatsachlich an der Universitat Leiden immatrikuliert war. Die An
nahme, daG er damit vorhandene Kenntnisse erweitern und ab
runden woHte, ist wenig wahrscheinlich, denn an der damals rela
tiv unhedeutenden Universitat, sie erhielt z. B. erst 1596 das 
Recht, den niedrigsten akademischen Grad eines Bakkalaureus zu 
vergeben, ragten unter den Professoren nur der Philologe Justus 
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Lipsius und der Mathematiker Rudolf Sne! v"an Royen hervor. 
Eher denkbar ware, daG nur immatrikulierte Studenten die Uni
versitatsbibliothek benutzen durften und Stevin sich aus diesem 
Grunde einschreiben lieG. Ein geordnetes regelmaGiges Studium 
erscheint auf jeden Fall unwahrscheinlich. 
Es gabe aber auch \einen ganz profanen Grund: Stevin war nur 
deshalb (und so lange) an der Universitat eingeschrieben, weil er 
eine der Vergunstigungen fur Leidener Studenten in Anspruch 
nehmen wollte, die Befreiung von der Bier- und Weinakzise! 
Da Bier und Wein, wie schon an anderer Stelle erwahnt, wegen 
der mange!haften Qualitat des Trinkwassers vie! konsumiert 
wurden, stellten sie in einem Haushaltsetat sicherlich einen nicht 
unerheblichen Posten dar. Wie Blok in seiner "Geschichte einer 
hollandischen Stadt" [23, S.227] berichtet, wurde aus diesem 
Grunde bei den Eintragungen in die jahrlichen "Recensie!isten" 
auf sehr groGe Sorgfalt und Genauigkeit geachtet! 
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Von 32-FHichnern, Thiendezahlen 
und Naherungslosungen 

Ein J ahr nach den Zinstafeln erschien 1583 in Antwerpen eine 
weitere Arbeit Stevins, die aber in lateinischer Sprache verfaGt ist. 
Sie tragt den Titel "Problemata Geometrica" [2] und beruht auf 
antiken Schriften des Euklid und des Archimedes, sowie Albrecht 
Diirers "Unterweysung der Rechnung mit dem Zirck<;l und Richt
scheyt" (1525). 
Die Geometrie spie1te im gesamten 16. Jahrhundert innerhalb 
der Mathematik eine herausragende Rolle, und Stevin war nicht 
der einzige, der dariiber publizierte. Da Stevin erst in eigenen 
spateren Arbeiten auf verschiedene dieser Schriften hinweist, 
ist nicht daran zu zweifeln, daG er vieles in [2] enthaltene unab
hangig und selbstandig gefunden hat. Auffa1lig ist in "Problemata 
Geometrica" die Klarheit der Darstellung und die Ubersichtlich
keit der Stoffanordnung. 
Es erscheint denkbar, daG Stevin mit dieser Arbeit seine wissen
schaftliche Befahigung, aus welchen Griinden auch immer, 
nachweisen wollte. Deshalb wohl auch die Beschrankung auf rein 
theoretische Betrachtungen und der Gebrauch der lateinischen 
Sprache. Eine ' Arbeit iiber praktische Probleme muG jedoch 1583 
schon weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Sie wird von Ste
yin mit der Bemerkung " ... welche wir in Kiirze zu publizieren 
hoffen" erwahnt [21 b, S.207). Tatsachlich erschien aber die 
"Meetdaet" (Praxis der Vermessung) erst iiber 20 Jahre spater 
als Tei! eines anderen Werkes [14]. 
In "Problemata Geometrica" werden hauptsachlich solche Pro
bleme behandelt, wie die Tei!ung von Polygonen und Winkeln in 
bestimmten Verhaltnissen, Ahnlichkeitskonstruktionen und die 
Konstruktion von Polygonen unter bestimmten Bedingungen. 
Der wichtigste Tei! des Werkes ist aus heutiger Sicht eine Theorie 
der regularen und halbregularen Polyedcr. Regulare K6rper wer
den durch kongruente regelmamge Flachen begrenzt, bei halb
rcgularen K6rpern dagegen durch zwei verschiedene Figuren, 
z. B. Fiinfecke und Dreiecke. Die Beschaftigung mit derartigen 
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Polyedern hatte auch eine praktische Komponente, fanden sie doch 
fiir Schmuck und Verzierungen in der Architektur vielfaltige 
Verwendung. 
In der oben genannten Arbeit Diirers sind u. a. die Netze von 
sieben K6rpern enthalten, aus denen sich durch Zusammenfalten 
halbregulare Polyeder ergeben. Stevin zeigte, da£) sich halbregulare 
K6rper auch durch Abschneiden von Ecken regularer K6rper 

4 Netz eines halbregularen Kor
pees (32-Fiachnee) [2] 

konstruieren lassen. Dieser Nachweis gelingt ihm nicht nur fiir 
sechs der Diirerschen halbregularen K6rper, sondern er findet 
auf diese Weise noch drei weitere halbregulare K6rper. Abb.4 
zeigt die Abwicklung eines derartigen halbregularen Polyeders, 
der aus einem Dodekaeder hervorgeht und 12 Zehnecke und 
20 Dreiecke aufweist. Damit konnte die Existenz von 10 halbregu
laren K6rpern nachgewiesen werden, eine bemerkenswerte ori
ginare Leistung des Niederlanders. 
Stevin galt schon urn 1582/83, zumindest in Leiden, als mathe
matischer Experte. Das zeigt seine Bemerkung, da£) sich "Frans 
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Cophart, der Leiter unseres ... Collegium Musicorum, der ein 
auGergewohnlicher Liebhaber der Geometrie ist" [21 b, S.225] 
an ihn gewandt habe, weil dieser glaubte, einen weiteren regu
laren Korper (es gibt nur fiinf) gefunden zu haben. Stevin konnte 
jedoch nachweisen, daG sich derartige Polyeder stets ergeben, 
wenn auf den Flachen eines regularen Polyeders Pyramiden er
richtet werden. Die daduech entstandenen Korper sind aber keine 
regularen Polyeder im Sinne der Definition und werden als "ver
mehrte regulare Korper" bezeichnet. 
Die auf "Problemata Geometrica" zeitlich folgende mathematische 
Arbeit umfaGt nue 36 Seiten, ist aber eine der wichtigsten Schriften 
des Niederlanders iiberhaupt. Sie tragt den Titel "De Thiende" 
(Die Zehner) [4; 22] und erschien 1585 in hollandischer Sprache 
in Leiden bei Plantijn, der dorthin iibergesiedelt war. 

Sie lehrt •.. aIle Rechnungen ... ohne Briiche zu erledigen; in der Weise, daB 
die vier ersten einfachen Anfangsgriinde der Rechenkunst, die man Zusam
menziihlen, Abziehen, Vervielfaltigen und Teilen heiBt, mit ganzcn Zahlen 
dazu ausreichen [22, S. 10], 

bemerkt Stevin eingangs. In der Tat enthalt die Schrift eine syste
matische Abhandlung tiber Dezimalzahlen und das Rechnen mit 
ihnen, wenngleich noch nicht in der heutigen Terminologie und 
Schreibweise. Die Anfange der Dezimalzahlen reichen zwar 
bis in das 13. Jahrhundert zueiick, aber Stevin war der erste, der 
sie nicht n~r klar definierte, sondern auch aile Grundrechenarten 
mit ihnen demonstrierte und auf ihre groGe praktische Bedeutung 
hinwies. Letzte~es spiegclt sichschon in der Widmung wider, die in 
diesem Fall nicht an hochgestellte Personlichkeiten gerichtet ist. 
Stevin beginnt mit den Worten: "Den Astronomen, Landmessern, 
Tuchmessern, Weinmesse,rn, Stereometern im allgemeinen, Miinz
meistern und allen Kaufleuten wiinscht Simon Stevin Gluck" 
[22, S. 9] und spricht damit einen bestimmten Personenkreis an. 
Die genannten Berufsgruppen hatten beim Rechnen manche 
Schwierigkeiten. Gemeine Briiche lieGensich ohne Gleichnamig
machen manchmal schwer miteinander vergleichen. Nachteilig 
war auch, daG die MaGeinheiten selten dezimal unterteilt waren; 
es uberwogen Unterteilungen in 6, 12, 20 und 60 Einheiten. 
Hinzu kam noch, daG MaGe und Gewichte trotz gleicher Bezeich
nungen ortlich differierten. Die . groGen Vorteile des Rechnens 
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mit Thiendezahlen, so Stevin, wurden daher erst dann voll wirksam 
werden, wenn MaGe, Gewichte, Wahrungen usw. einheitlich 
sind und eine dezimale Unterteilung erfolgt. Diese sehr progres
sive Forderung ist in Zusammenhang zu sehen mit Bestrebungen 
zur Bildung eines Nationalstaates in den nordlichen Niederlanden. 
Stevin erkannte wohl selbst, daG sich seine Gedanken zum damali
gen Zeitpunkt in vollem Umfang noch nicht realisieren lieGen 
und beschrankt sich deshalb dar auf, zunachst nur fUr die lokalen 
MaGe eine dezimale Teilung zu fordern. 
1m Mittelpunkt der "Thiende" steht die Anleitung fur das Rech
nen mit den Thiendezahlen, die durch eine besondere Symbolik 
gekennzeichnet sind. So schreibt Stevinz. B. fUr die gemischte 
Zahl 

3759 
15 10000 ' 

also fur die Summe 

3 7 5 9 
15 + 10 + 100 + 1000 + 10000' 

als Thiendezahl 
15 @ 3 (D 7 @ 5 ® 9 @ • 

Ganze Zahlen werden demnach durch das nachgestellte Symbol @, 

Zehntel durch (D, Hundertstel durch @ usw. bezeichnet. Fehlt 
cine Zehnerpotenz ~ 10-1, so ist an diese SteHe einc Null einzu
setzen. 
Zur Veranschaulichung der Stevinschen Methode ein Beispiel 
[21 b, S. 411]: Zu addieren sind die Thiendezahlen 
8 @ 5 (D 6 @ und 5 @ 7 @, 

also 8,56 und 5,07 in heutiger Form. 
Stevin schreibt: 

@ (D @ 
856 
5 0 7 

13 6 3 

Das Ergebnis lautet demnach 
13@6(D3@, 

also 13,63 in Dezimalschreibweise. 
Die verwendetc Symbolik erscheint aus heutiger Sicht sehr um-
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standlich, war aber erheblich einfacher als alle davor benutzten 
Darstellungsformen. Wie das Beispiel zeigt, verzichtet Stevin beim 
Rechnen darauf, jede Position einzeln zu kennzeichnen. Manch
mal schreibt er auch: 
@ ® ® 
13 6 3 oder 1363 ®, 

was noch naher an die heutige Darstellung heranfiihrt. 
Analog zum Vorgehen bei der Addition behandelt Stevin in [4] 
Subtraktion, Multiplikation und Division und erklart auch das 
Ziehen von Wurzeln unter Verwendung von Thiendezahlen. 
Die Vorteile seines Verfahrens weist er - jeweils am gleichen 
Beispiel - durch entsprechende, natiirlich bedeutend umstandli
chere Rechnungen mit gemeinen Briichen nacho 
Der Anhang von "De Thiende" besteht aus sechs Abschnitten: 
Land(ver)messung, Tuchmessung, Weinmessung, allgemeine 
Berechnungen von K6rpern, astronomische Messungen, Rechnen 
mit Gewichten und Wahrungen. Man solIe dabei stets eine dezi
male Unterteilung der benutzten Einheiten etwa fiir Lange oder 
Gewicht vornehmen, urn so mit Thiendezahlen rechnen zu 
k6nnen und zum SchlufS das Ergebnis dieser Rechnung wieder 
in die (noch) iibliche Schreibweise fassen. Eine beh6rdliche An
ordnung sei dazu nicht notwendig. Seine Methode habe er ver
schiedenen erfahrenen Landmessern in Holland vermittelt und 
diese benutzten sie erfolgreich [22, S. 11]. Zum SchlufS schreibt 
Stevin: 

Aber wenn schon dies alles [die allgemeine Benutzung dezimaler Einheiten -
R. G .] nicht so schnell ins Werk gesetzt wird, wenngleich es zu wunschen ware, 
so wird es uns furs erste genugen, da~ es zumindest unseren Nachkommen 
forderlich sein wurde. [22, S. 29] 

Diese Hoffnung erfiillte sich bekanntlich erst Jahrhunderte spater. 
Dagegen setzte sich das Rechnen mit Dezimalzahlen bereits in der 
ersten Halfte des 17. Jahrhunderts allmahlich durch. Stevins An
teil an der Entwicklung war seinen Zeitgenossen und Nachfolgern 
bekannt und wurde von ihnen entsprechend gewiirdigt. Zum 
Bekanntwerden trugen auch Dbersetzungen von "De Thiende" 
bei. Den starksten Widerhall fanden Stevins Gedanken bei John 
Napier, der 1616 in seinen Logarithmentafeln die noch heute 
iibliche Schreibweise - allerdings mit einem Punkt, statt einem 
Komma - einfiihrte. 
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Stevins Abhandlung uber die Thiendezahlen ist auch in einem an
deren mathematischen Werk des Niederlanders enthalten, das 
ebenfalls 1585 in Leiden erschien. Es ist in franzosischer Sprache 
verfaGt und besteht aus zwei Hauptteilen: "L'Arithmetique" 
(Die Arithmetik) [5] und "La Pratique d'Arithmetique" (Prakti
sche Arithmetik) [6]. Die beiden Arbeiten gehoren mit uber 850 
Seiten zu den umfangreichsten Veroffentlichungen Stevins. Voll
kommen Neues ist darin wenig vorhanden, aber dieses Lehrbuch 
wird von dem Mathematikhistoriker D. J. Struik [33, S. 475] als 
die wohl beste Darstellung der Algebra zum damaligen Zeitpunkt 
bezeichnet und zeigt wichtige Charakteristika nahezu aller Stevin
scher Schriften : In der Gliederung des Stoffes und der Art und 
Weise der Behandlung der Thematik geht Stevin meist eigene 
Wege, die sich vor allem durch die groGe Ubersichtlichkeit im Ver
gleich zu Vorgangern und Zeitgenossen auszeichnen. Die aus
fuhrlich studierte Originalliteratur wird, auch kritisch, analysiert 
und sehr haufig durch eigene Vorstellungen, die als solche leider 
nicht ausgewiesen sind, erweitert und erganzt. 
"L'Arithmetique" besteht aus zwei Teilen, von denen der erste 
uberwiegend Definitionen und Erlauterungen enthalt, der zweite 
"Operationen", d. h. das Rechnen mit den im ersten Teil einge
Whrten Zahlen. Zahl ist bei Stevin das, was die Quantitat jedes 
Gegenstandes ausdruckt. Die Null ist seiner 'Meinung nach keine 
Zahl und kann daher auch nicht Wurzel einer Gleichung sein! 
Scharf wendet sich Stevin gegen die Ansicht einiger Mathematiker, 
cinige Ausdrucke seien als "irrational" zu bezeichnen. "Es gibt 
keine absurd en, irregularen, unerklarlichen oder irrationalen 

Zahlen" [21 c, S. 532], schreibt er. Fur Stevin ist z. B. "7 nur die 

Schreibweise einer Zahl, deren Quadrat 7 ist, genau so, wie "4 
eine Schrcibweise fur 2 ist. Dagegen lehnte er die von Girolamo 
Cardano u. a. eingefuhrten imaginaren Zahlen mit Entschieden
heit abo 
Stevin unterscheidet 

- arithmetische Zahlen (ganze Zahlen und Bruche), 
- geometrische Zahlcn (das sind eine Reihe aufeinanderfolgen-

1 

der Potenzen, Z. B. 2"2, 21, 22, 2:1 usw. nach heutiger Schreib-
weise) und 

- algebraische Zahlen. 
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Unter letzteren sind nach heutigem Verstandnis Polynome zu 
verstehen, z. B. 

3x4-6x3+5x2+3x+8. 

Stevin schreibt 
3 @)-6 ®+5 @+3 ®+8. 
Das Einringeln hat eine abweichende Bedeutung gegenuber den 
Thiendezahlen [4]: Hier wird die Veranderliche, er bezeichnet sie 
als Herste GraGe", durch das Symbol ® ausgedruckt; ®, ® usw. 
(zweite GraGe, dritte GraGe usw.) kennzeichnen die Potenzen der 
Veranderlichen. 
Bei mehreren Veranderlichen wurde vor die eingeringelten Zahlen 
"sec", "tri" usw. gesetzt, z. B. wird 

3x2, ~2, 3Z2 als 3 @,3 sec @, 3 tri @ 
geschrieben. Zu beach ten ist, daG die Koeffizienten bei Stevin 
stets bestimmte Zahlen sind. Allgemeine Zahlen wurden erst 
1591 von Vieta eingefuhrt. 
Die von Stevin benutzte Schreibweise fur Poly no me scheint 
umstandlich. Man muG aber bedenken, daG sich der mathema
tische Fortschritt auch in Verbesserungen von Methoden und 
Schreibweisen darstellt. Vor Stevin wurden meist die "cossischen 
Zeichen" verwendet, bei denen jeweils spezielle Symbole fUr die 
einzelnen Potenzen der Veranderlichen und besondere Namen fUr 
jedes einzelne Symbol erforderlich waren. Mit den Begriffen "erste, 
zweite, dritte ... GraGe" und neuen Kennzeichnungen ergaben 
sich aber ohne Zweifel Erleichterungen. 
Nach diesen wenigenBeispielen aus dem ersten Teil von "L'Arith
metique" nun zum zweiten Teil, den "Operationen", welche die 
Algebra in ihrer ursprunglichen Bedeutung als Lehre von den 
Gleichungen enthalten. Sie wurde, besonders hinsichtlich ~nearer 
und quadratischer Gleichungen in def Renaissance noch wesent
lich beeinfluGt durch Euklids "Elemente" und AI-Khwarizmis 
"Algebra". Die Theorie der Gleichungen erfuhr aber im 16. Jahr
hundert durch die Behandlung von Gleichungen dritten und ha
heren Grades gegenuber der Antike wesentliche Erweiterungen 
und Veriinderungen, woran vor aHem Tartaglia, Cardano, Bombelli 
und Stifel (urn nur einige zu nennen) beteiligt waren. Stevin kannte 
derenArbeiten, ging aber in der Algebra eigene Wege. Am Beispiel 
der quadratischen Gleichung solI dies erlautert werden. 
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Nach Stevin besteht das Losen einer Gleichung darin, das vierte 
Glied einer Proportion zu bestimmen, deren andere Glieder be
kannt sind. Der Grund fur dieses Vorgehen ist rein methodischer 
Natur, wie er selbst erlautert: Das Wort Gleichung habe fur den 
Anfanger die Bedeutung von etwas Aufiergewohnlichem; aber in 
Wirklichkeit handle es sich urn etwas sehr Einfaches aus der ge
wohnlichen Arithmetik. 
Es ist sehr interessant, die Darlegungen Stevins zur Losung und 
Probe einer Gleichung [21 e, S.595ff.] dem heutigen Vorgehen 
anhand eines Beispiels gegenilber zu stellen, erkennt man doch 
daran besonders deutlich, welche Verkilrzung des Aufwandes sich 
durch Losungsformeln ergibt. Stevin beginnt stets mit einer 
Problemstellung: 
Es sind drei Terme (einer Proportion) gegeben. Der erste ist 1 ®, 
der zweite 4 0 + 12, der dritte 1 0. Man finde den vierten Term! 
(x2 : (4x+ 12)=x: vierter Term. Zu losen ist also die quadratische 
Gleichung x2=4x+ 12; in allgemeiner Form x 2=ax+ b.) Bei der 
"Konstruktion", d. h. der Losung, bedient sich Stevin einer von 
Cardano angegebenen Regel, die in lateinischen Worten nichts 
anderes ausdruckt als die heute benutzte Losungsformcl 

a Va2 
X= --+ -+b 2 - 4 

filr die Gleichungx2+ax+ b=O. 

Entsprechend Cardanos Vorschrift schreibt Stevin im speziellen 
Faile (x2 =4x+12): 
Die Halfte von 4 ist 2, 
das Quadrat davon 4, 
filge 12 hinzu: 4+12=16, 

ziehe die Quadratwurzel: Y16=4, 
filge 2 hinzu, man erhalt 6. 
6 ist der gesuchte vierte Term. 

(aI2) 
a2/4 
a2/4+ b 

ya2/4+b 
aj2+ya2j4+b 

Die Probe wird von Stevin als "Arithmetische Demonstration" 
bezeichnet (Verhaltnis- und Gleichheitszeichen kennt und benutzt 
er noch nicht.): 

1 ® 40+12 
36. 36. 
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62 : (4·6)+12=(1·6):6 
36: 36 =6:6 



1m Gegensatz zu seinen Vorgangern kommt Stevin bei der qua
dratischen Gleichung mit einer Rechenvorschrift aus, da bei ihm 
a und b positiv oder negativ sein konnen. Dbrigens galt im 16. 
J ahrhundert eine Gleichung als gel6st, wenn eine Losung gefunden 
war. Stevin weist deshalb auch ausdriicklich daraufhin, wenner ein
mal zwei positive (nur diese werden akzeptiert!) Losungen erhalt. 
Mit der Probe ist fur den Niederlander die Aufgabe noch nicht 
vollstaodig gelost. Er Whrt noch eine "Geometrische Demon
stration" durch, bei der die L6sung der Gleichung geometrisch 
interpretiert wird. Derartige Verfahren verschwanden am Ende 
des 16. Jahrhunderts aus der Algebra. Da!) Stevin sie noch benutzt, 
hangt vor allem damit zusammen, da!) Euklid sein Lieblingsautor 
ist und da!) sich der Niederlander noch nicht v6llig, wie auch 
andere Stellen seiner Werke erkennen lassen, von den antiken 
Vorbildern 16sen kann. 
In ahnlicher Weise werden von Stevin auch Gleichungen dritten 
und vierten Grades behandelt, wobei er auf bereits bekannte Ver
fahren zuruckgreift. Ais iiberragende Regel der Algebra sieht er 
zur L6sung von Gleichungen die "regula falsi" an. 
Ein einfaches Beispiel aus seinem Buch [21 c, S.682] in heutiger 
Schreibweise: 
Gegeben ist 

1 
x+l x =18, 

wie groB ist x? Wenn man annimmt, da!) z. B. X= 1 ist, so ergibt 
sich fiir die rechte Seite der Gleichung 

1 
1 2 . 

1 
x wurde also falsch gewahlt. Da aber 12· 1 2 den richtigen Wert 

18 ergibt, ist X = 12· 1 = 12. 
Erwahnenswert ist schliemich noch eine von ihm selbst gefundene 
Methode zur Bestimmung einer Naherungslosung fur numerische 
Gleichungen beliebigen Grades, die in einer nur wenige Seiten 
umfassenden Schrift "Appendice Algebraique" [11] erstmals 1594 
verOffentlicht und in spatere Nachdrucke von [5] aufgenommen 
wurde. 
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Das von ~tevin angegebene Beispiel lautet (in heutiger Schreib
weise): 

X3= 300x+ 33 915 024 . 

Die Zahlen wurden von Stevin so gewahlt, daG sich als Wurzel 
eine ganze Zahl ergibt. Er setzt versuchsweise X= 100, 1000, 
10000 usw. und findet, daG fUr X= 100 die Hnke Seite der Glei
chung zu klein, fur X= 1000 zu groG ist. In gleicher Weise werden 
x=200, 300, 400, bzw. 310, 320, 330 usw. gesetzt. Als Losung 
ergibt sich 324. 
1m folgenden Beispiellautet die Gleichung 

x 3 == 300x + 33 900 000. 

Hier muG die Wurzel, wie Stevin zeigt, zwischen 323 und 324 
liegen. Die weitere Annaherung erfolgt mit Bruchen (seltsamer
weise benutzt er hierbei nicht die "Thiendezahlen" !), wobei er 
nacheinander 

8 83 833 8333 

10 ' 100' 1000' 10000 

erhalt [21 c, S.741ff.]. Fur die damalige Zeit waren Naherungs
losungen von Gleichungen nahezu unbekannt. DaG Stevin die mit 
seiner Methode verbundenen Moglichkeiten nicht weiter verfolgte, 
kann man ihm nicht anlasten; es fehlten einfach noch die Voraus
setzungen dafur. 
Stevins "Praktische Arithmetik" [6] solI hier nicht erortert werden. 
Das Buch enthalt neben einer Theorie der Proportionen Geld-, 
Dreisatz-, Mischungs- und Gesellschaftsrechnungen und bringt 
fur die damalige Zeit nur Bekanntes. AIle in diesem Abschnitt 
besprochenen geometrischen und arithmetischen Arbeiten Stevins 
sind wahrscheinlich parallel entstanden, zumindest aber zwischen 
1582 und 1585 zur VerOffentlichung vorbereitet worden. Danach 
wechselte Stevin das Arbeitsgebiet. 
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"Die Wissenschaft muG allen zugangig sein" 

1m gleichen Jahr wie "De Thiende" und "L' Arithmetique", zeitlich 
aber noch vor ihnen, erschien eine weitere Arbeit Stevins: "Dia
lectike ofte Bewysconst" (Dialektik odee Beweiskunst) [3], durch 
die " ... der Weg zu den allertiefsten Geheimnissen der Natui: 
aufgezeigt wird", wie es im Titel heiGt. 
In dieser Schrift wird im wesentlichen die Logik erlautert. Sehr 
ausfuhrlich befaGt sich Stevin mit den verschiedenen Formen des 
Syllogismus. Allein 17 der 47 Definitionen sind dieser Thematik 
gewidmet. Es verwundert daher auch nicht, daG Stevin an einigen 
Stellen seiner mechanischen Arbeiten Syllogismen hin und wieder 
benutzt, wie noch gezeigt wird. 
Syllogismen sind eine Form der logischen BeweisfUhrung, die in 
der Scholastik ein hohes Niveau erreicht hatte. Dabei wird aus 
zwei Pramissen (Vordersatzen, Voraussetzungen) eine Konklusion 
(SchluGfolgerung) gezogen, die zwar "logisch", aber nicht immer 
richtig ist, wie das folgende von William Gilbert stammende Bei
spiel zeigt: 
- Die Erde ist ein Magnet. 
- Ein drehbar aufgehangter kleiner kugelformiger Magnet dreht 

sich nicht von selbst in 24 Stunden urn eine Achse. . 
- Also dreht sich auch nicht die Erde. 
Stevins "Dialectike" ist in duytscher Sprache gedruckt. Dnter 
duytsch - im folgenden mit hollandisch ubersetzt - ist die damals 
in den Niederlanden, in dieser Form vor allem in Holland, be
nutzte Abart des Niederdeutschen zu verstehen. Es unterscheidet 
sich erheblich vom heutigen Niederlandischen. Zwar hatte Stevin 
die "Tafelen van Interest" und "De Thiende" ebenfalls in seiner 
Heimatsprache verfaGt, aber das waren Schriften fur den Praktiker, 
der meist keine Fremdsprachenkenntnisse besa{). Fur seine bisheri
gen wissenschaftlich-theoretischen Arbeiten [2] und [6 ; 7] be
nutzte er dagegen die lateinische bzw. die franzosische Sprache. 
Warum wurde nun die "Dialectike" in Hollandisch geschrieben? 
Die Antwort findet man im Vorwort. Dort weist Stevin darauf 
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hin, daG Freunde und Landsleute, die keine Fremdsprache be
herrschen, aber groGe Liebhaber der Kunste (d. h. der Wissenschaf
ten) sind, als sie von seinem Vorhaben horten, ein Mathematik
buch in Franzosisch zu schreiben, es ihm zur Pflicht gegenuber 
dem Vaterland machten, sich zukunftig der Landessprache zu 
bedienen [24, S. 299]. Und tatsachlich schrieb Stevin nicht nur alle 
seine folgenden Bucher ausschlieGlich in Hollandisch, sondern 
begrundete an viden Stellen seiner Werke auch, warum er diese 
Sprache bevorzugt. Seine Gedanken dazu sind zur Charakteri
sierung der Gesamtpersonlichkeit von einigem Interesse. Stevins 
Ansichten lassen sich in vier Komplexen zusammenfassen. 
1. Die prinzipieIl und aIlerorts fur die Wissenschaft geeignetste 
Sprache ist das HoIlandische. Diese These sucht Stevin in einem, 
einer spateren Arbeit [7] vorangesteIlten Kapitd "Uytspraek van 
de weerdicheyt der duytsche tael" (Abhandlung uber die groGe 
Bedeutung der hollandischen Sprache), zu beweisen. 
Durch seitenlange statistische Untersuchungen und Belege zeigt 
Stevin zunachst, dao viele hollandische Worter nur eine Silbe 
haben, also sehr kurz sind, wahrend das im Griechischen und Latei
nischen nur selten der Fall ist. Ein weiterer Vorzug des Hollan
dischen bestehe darin, daG man auf sehr einfache und systemati
sehe Weise Wortverbindungen hersteIlen konne, die eindeutig 
sind und aus einem Bestimmungs- und einem Grundwort beste
hen, wie etwa Glasfenster (ein Fenster aus Glas) und Fensterglas 
(Glas fur ein Fenster, nicht fur ein TrinkgefaG) [21 a, S. 84]. Und 
im Gegensatz zum Lateinischen lassen sich im Hollandischen Lehr
satze und wissenschaftliche Sachverhalte besonders klar und in 
komprimierter Form darstellen, eben so wie neue Begriffe der Wis
senschaft. 
2. Das Hollandische ist hervorragend geeignet, die Menschen zu 
bewegen, emotionell zu beeinflussen. Das sehe man am Beispiel 
der Prediger in den NiederIanden, deren EinfIu{) nicht zuletzt 
durch den Gebrauch der Muttersprache im Gottesdienst so groG 
sei. Au{)erdem versage manchmal die lateinische Sprache prinzi
piell, wenn es gclte, sich besonders deutlich auszudrucken. So 
fand der S<;hweizer Gelehrte Henricus Glarcanus in einer lateini
schen Rede, in der er die Laster der antiken romischen Kaiser an
prangerte, keinc lateinischen oder griechischen Worte, urn seine 
Emporung deutlich zu machen (obwohl er diese Sprachen sehr gut 
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beherrschte). Er habe deshalb in seine lateinische Rede deutsche 
Satze eingefiigt, indem er z. B. sagte, Tiberius sei " ... ein ab
gfeimpter, eerloser, zunichtigher (nichtsnutziger) boesswicht ... " 
gewesen; von dem " ... leidighen Tiifel" (leibhaftigen Teufel) 
wird gesprochen, und im Zusammenhang mit Caligula heifit es: 
das,. ... schandlichphysickguckly ... " [21a, S. 87] 
3. Stevins Hauptargument griindet sich auf in den Niederlanden 
verbreitete utopisch-phantastische Vorstellungen von einer 
"wysentyt", einem "Zeitalter der Weisheit". In der "wysentyt", 
in sehr weit zuriickliegenden Zeiten, lebte die Menschheit in 
einem gliicklicheren Zustand. Damals verfiigten die Menschen 
iiber vollkommene Fertigkeiten und Kenntnisse; nach Stevins 
Meinung galt das vor allem hinsichtlich der Mathematik und der 
Naturwissenschaften. Aus nicht bekannten Griinden ist diese 
hochentwickelte Kultur vernichtet und nur weniges iiberliefert 
worden. U m dieses Goldene Zeitalter wieder zu erreichen, sei es 
notwendig, durch das Sammeln von Erfahrungen und Kenntnis
sen vie!er Menschen ein festes Fundament fiir die Kiinste, d. h. die 
Wissenschaften, zu schaffen, denn 
- ein Mensch allein kann nicht alles w~hrnehmen, 
- Erfahrungen von vie!en Menschen verdienen mehr Vertrauen, 

als die Erfahrungen weniger, 
- gemeinsame Arbeit regt zum Wetteifern an, u. a. m. 
Alle Personen, die zur wissenschaftlichen Arbeit imstande sind, 
miissen daher, ohne Riicksicht auf ihre Ausbildung und ihren so
zialen Status zusammenwirken und diirfen nicht durch Sprach
barrieren davon ausgeschlossen sein, wie das in den Freien Kiinsten 
(z. B. Philosophie, Mathematik u. a.) der Fall ist, die nur in Latei
nisch gelehrt werden. Daher ist es notwendig, die Wissenschaften 
in der Landessprache zu vermitte!n, da beim Erlernen einer Fremd
sprache zu vie! Zeit verschwendet wird, etwa urn lateinische Ge
dichte und Aphorismen auswendig vorzutragen, das lateinische 
Sprechen zu iiben, usw. Fiir Juristen, Theologen und Mediziner 
sei das Latein notig, aber nicht fiir die Mathematik und die (Natur-) 
Wissenschaft [21d, S. 613]. 
4. Die Sprache der "wysentyt" war das Hollandische bzw. kam 
diesem sehr nahe. Diese These geht auf den Antwerpener Arzt 
Becanus zuriick. Es verwundert einigermafien, dafi ein sonst so 
niichterner Wissenschaftler wie Stevin nicht nur gleiche Ansich-
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ten vertritt, sondeen auch phantastische Vorstellungen entwickelt, 
urn dies zu belegen. Das geht soweit, daB er behauptet, auch die 
Gallier hatten fruher duytsch gesprochen und_selbst die Spanier 
ihre Sprache dem Hollandischen nachgebildet. 
Die Verwendung des Hollandischen in seinen Arbeiten bedeutete 
fur Stevin einen erheblichen zusatzlichen Arbeitsaufwand, denn 
ein naturwissenschaftliches und technisches Hollandisch gab es 
noch nicht. Er muBte daher fremdsprachliche, besonders lateini
sche Begriffe und Ausdrucke durch hollandische Neuschopfungen 
ersetzen. Dabei entging er in seinen spateren Arbeiten nicht immer 
der Gefahr, in einen strengen Purismus zu verfallen. Zum besseren 
Verstandnis fugte Stevin in seinen Schriften die lateinischen oder 
franzosischen Begriffe als Marginalien beL Einige ' hundert neue 
hollandische Ausdrucke durften auf ihn zuruckgehen. 
Sein Eintreten fur die Verwendung der Landessprache in wissen
schaftlichen Veroffentlichungen ist durchaus progressiv. Derartige 
Tendenzen, die Muttersprache als Sprache der Bildung und Kultur 
zu benutzen, finden sich zur damaligen Zeit auch in anderen Lan
deen, man denke nue an die, allerdings spater erschienenen, Haupt
werke Galileis, den "Dialog uber die beiden Weltsysteme" und die 
"Unterredungen und mathematische Demonstrationen", die in 
italienischer Sprache geschrieben sind. Wahrend Galilei aber den 
eigentlichen theoretischen Teil, die Grundlagen der Kinematik, 
in letzterer Arbeit noch in lateinischer Sprache einfiigte, ist Stevin 
konsequent in seiner Ablehnung der Fremdsprachen und fremd
sprachlicher Ausdrucke. 
Sicherlich muf) man Stevins Eintreten fUr das Hollandische auch 
im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die spanische Fremd
herrschaft sehen und als Ausdruck des - teilweise so gar uberstei
gerten - SelbstbewuBtseins der Burger eines Landes, das erfolg
reich der starksten Militarmacht Europas trotzt. Es ist nicht nur 
eine Kampfansage an die Universitaten alten Stils, die unter den 
sich schnell andeenden gesellschaftlichen und okonomischen Be
dingungen nicht mehr (auf Grund der alleinigen Verwendung des 
Lateinischen) den Anforderungen der Praxis entsprachen, son
deen auch an die das Latein benutzende Papstkirche. 
DaB Stevin mit seiner Forderung nach Verwendung des Hollan
dischen als allgemeiner Wissenschaftssprache kaum Anklang bei 
auslandischen Wissenschaftleen finden wurde, war ihm wohl 
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selbst bewuGt. Es ist aber recht amiisant und gibt auch einen Ein
druck von seinem volkstiimlichen Stil, wenn man liest, wie er 
gegen Auslander wettert, die das Hollandische ablehnen: Die 

.. . Verachter der hollandischen Sprache :: ., diese Spotter verdienen Hohn; 
sie urteilen wie ein Blinder uber die Farben ... Ja, sagen sie, obwohl wir diese 
Sprache viele Jahre studierten, sprechen wir sie noch so erbarmlich, daB die 
Hollander lac hen mussen, wenn sie es horen. Aber diese lernen sehr schnell 
unsere Sprache. Was kann dann nutzlich am Erlernen des Hollandischen sein? 
Oh, dieses miserable, gemeine Gesindell ••• Weil eine Mauer weifi anzustrei
chen leichter ist als etwa das "Urteil des Paris" zu malen, ist sie [die angestri
chene Mauer - R. G.] etwa ein grofieres Kunstwerk? Weil es amschwierigsten 
ist, die Konturen eines nackten menschlichen Korpers vollkommen darzu
stellen, ist deshalb diese Kunst am meisten zu verachten? Weil ein Musikstuck 
mit vier oder funf Stimmen, voll von schonen Kanons, geschickten Kadenzen, 
angenehmen Kontrapunkten, fur Leute, die die Laute spielen lernen, viel 
schwerer ist, als Tanz- oder gewohnliche Strafienlieder, ist es deshalb auch das 
Vecachtlichste? ..• Wei! die hollandische Sprache, we1che geeignet ist, die 
tiefsten Geheimnisse der Natur aufs Grundlichste zu erkIaren, schwieriger als 
andere Sprachen zu erlernen ist, . • . ist sie deshalb die simpelste? Ja, so ist es 
fur die simpelsten der einfaltigen Trottel, die nicht wissen, worin die Vortreff
lichkeit oder Lieblichkeit von Sprachen besteht. [21 a, S. 88] 

Natiirlich lernte niemand das wenig verb rei tete Hollandisch, urn 
Stevins Schriften im Original zu lesen. Das hatte leider zur Folge, 
daG einige Arbeiten des Niederlanders anfangs nicht die Verbrei
tung erlangten, die sie verdienten. An anderer Stelle wird dar auf 
noch eingegangen. 
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"Ein Wunder, und es ist doch kein Wunder" 

Die Herausbildung der Physik als Wissenschaft im heutigen 
Sinne begann Ende des 16. Jahrhunderts auf dem Gebiete der 
Mechanik. In der Periode des Fruhkapitalismus hatte es zwar eine 
Fulle technischer Fortschritte gegeben, diese waren jedoch nahezu 
ausschlieGlich empirisch zustandegekommen. Diese Methode 
reichte nicht mehr aus, urn die sich aus den srandig wachsenden 
Anforderungen der Praxis ergebenden Problemc zu lasen, etwa 
im Manufaktur- und Transportwesen, bei Antriebs- und Arbeits
maschinen, urn nur einige Bereiche zu nennen. Entscheidend fur 
den weiteren Fortschritt war die sich durchsetzende Denkwcise, die 
wir auch bei Stevin finden, daG eine Verbesserung der Gerate und 
Vorrichtungen nur maglich ist, wenn man die GesetzmaGigkeiten 
kennt, auf denen die benutzten mechanischen Einrichtungen. 
basieren. Bereits seit der Antike gab es einige Grundkenntnisse 
auf me chan is chern Gebiet, die jedoch bis in das 16. Jahrhundert 
keine nennenswerten Erweiterungen erfahren hatten und zur 
Lasung der genannten Aufgaben nicht ausreichten. 
Das erkannte auch Stevin, der als Praktiker mit der genannten 
Problematik vielfach konfrontiert war. Seine wichtigsten Arbeiten 
zur Mechanik erscpienen 1586 in Leiden. Es handelt sich um drei 
in sich abgeschlossene Teile. Nach heutiger Terminologie wird in 
den beiden ersten Teilen die Statik der festen Karper behandelt. 
Die Titel lauten: "De Beghinselen der Weeghconst" (wartlich: 
"Die Grundlagen der Kunst des Wagens", d. h. des Gleichge
wichts, der Gleichgewichtsbedingungen) [7], und "De Weegh
daet" (Praktische Wagung, d. h. angewandte Statik) [8]. In beiden 
Schriften werden hauptsachlich kraftumformende Einrichtungen, 
wie Hebel, geneigte Ebene und Wellrad, Schwerpunkte und Schwe
relinien, Gleichgewichte, behandelt, aber auch allgemeine Gleich" 
gewichtsbedingungen bei mehreren, in beliebigen Richtungen 
wirkenden Kriiften. Stevin fuhrt z. B. die verschiedenen Gleich-
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gewichtsarten eines Karpers (stabiles, labiles, indifferentes) ein, 
ohne jedoch diese Begriffe zu benutzen. 
Stevin kniipft an Archimedes' Schrift "De Planorum Aequilibris" 
an, beschrankt sich aber nicht darauf, die Gedanken und Er
kenntnisse des Syrakusers auf spezielle Probleme anzuwenden, 
sondern schlagt wiederum, wie in seinen anderen Schriften, eigene, 
oft sehr originelle Wege ein und geht an vielen Stellen weit iiber 
seinen Vorganger hinaus. Man kann ihn als den grogen Fortsetzer 
und Vollender der Arbeiten des Archimedes bezeichnen, denn die 
Statik des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance wird 
durch Stevin zu einem relativen Abschlug gebracht. Der Wissen
schaftshistoriker Sarton [30, S. 284] bezeichnet ihn daher zu 
Recht als den gragten Mechaniker zwischen Archimedes und 
Galilei. Aus der Fiille des Stoffes, der von Stevin behandelt wird, 
kannen nur einige Komplexe herausgegriffen werden. 
Breiten Raum nimmt in der "Weeghconst" die Behandlung des 
Hebels ein; allein 18 Lehrsatze werden dieser Thematik gewidmet. 
Dabci halt sich dcr Niederlander weitgehend an Archimedes und 
lehnt das von Jordanus Nemorarius auf der Grundlage von Uber
legungen des Aristoteles aufgestellte "Prinzip der virtuellen 
Verschiebungen" entschieden abo Gegen diese "dynamische 
Methode" erhebt Stevin prinzipielle Einwande, denn der Gleich
gewichtszustand sci ja gerade dadurch gekennzeichnet, dag keiner
lei Verschiebungen auftreten. Es ist nun bemerkenswert, dag er 
s<;.ine Ablehnung - noch ganz in mittelalterlicher Art - mit einem 
Syllogismus begriindet, der sinngemag lautet: 
- Was sich in Ruhe befindet, bcschreibt keinen Kreis. 
- Zwci Karper, die einander im Gleichgewicht halten, sind in 

Ruhe. 
- Deshalb beschreiben zwei Karper, die einander im Gleichge
wicht halten, keinen Kreis. 
Stevin bezieht sich dabei auf einen zweiseitigen Hebel, bei 
dem sich bekanntlich bei einer Drehung die Angriffspunkte 
der an den Hebelarmen angreifenden Krafte auf Kreisbagen 
verschieben. 
In einen vollkommen neuen Bereich der Statik stalh Stevin vor, 
wenn er ankiindigt, dag er sich nunmehr, nachdem senkrecht 
wirkende Krafte am Hebel behandelt wurden, schrag wirkenden 
Kraften zuwenden wolle. 
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Ausgangspunkt sind Betrachtul1gen uber das Gleichgewicht von 
Korpern auf der geneigten Ebene, das von Archimedes nicht 
untersucht wurde. Da Ste~in, wie bereits erwahnt, die dynamische 
Methode des Jordanus Nemorarius ablehnt - eine Veroffentli
chung aus dem Jahre 1565 .,Jordani Opusculum de Ponderositate" 
enthiilt eine auf diese Weise hergeleitete Gleichgewichtsbedin
gung fur die geneigte Ebene -, schlagt er einen vollkommen 
neuartigen Weg ein, der in verkurzter Form wiedergegeben 
werden solI, urn einen Einblick in die damals ubli~he Darstellung 
zu geben. 
Stevin legt seinen Dberlegungen eine doppelte geneigte Ebene 
zugrunde, deren Schnitt ABC sei. Die Seite An hat die doppelte 
Lange der Seite 1JL. Nach dem wie ublich vorangestellten Lehr
satz und den Annahmen schreibt er in der .,Einleitung" : 

LaGt uns urn das Dreieck ABC einen Kranz von 14 Kugeln machen, vonglci
cher GriiGe, gleichem Gewicht und gleichem Abstand voneinander (E, F ... D). 
Alle sind auf ciner Schnur befestigt, die so durch ihre Mittelpunkte geht, daG 
sich die Kugeln urn diese drehen kiinnen. Zwei der Kugeln befinden sich auf 
der Seite BC und vier auf BA ... S, T, V miigen drei Festpunkte sein, iiber 

I 
M 

5 Kugelkranzbeweis Stevins [7] 

welche die Kugelschnur derart gleiten kann, daG die beiden Schnurteile auf 
dem Dreieck parallel zu den Seiten AB und BC verlaufen, so daG, wenn der 
Kranz auf der cinen oder anderen Seite herabgezogen wird, die Kugeln auf den 
Geraden Ail und BC rollen kiinnen. 
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Daran schlieGt sich der "Bewcis" an: 

Wenn das staltwicht1) der vier Kugeln D, R, Q, P nicht gleich ware dem stalt
wicht der zwei Kuge1n E, F,so ... wiirde die Seite mit den acht Kugeln 
D, R, Q, P, 0, N, M, L schwerer sein als die Seite mit den sechs Kuge1n E, F, 
C, H, I, K. Weil aber das Schwerere immer uber das Leichtere uberwiegt, 
werden sich die acht Kugeln abwarts bewegen, die sechs dagegen aufwarts. Es 
mage dies zutreffen, und D soll sich dorthin bewegt haben, wo jetzt ° ist. 
Dann werden E, F, G, H dart sein, wo jetzt gerade P, Q, R, D sind und J, K, 
wo jetzt E, F. Aber wenn dies so ware, bestanden beim Kugelkranz die glei
chen Verhaltnisse wie vorher, und die acht Kugeln auf der linken Seite hatten 
wieder ein graGeres staltwicht als die sechs Kugeln auf der rechten Seite. Infol
gedessen wurden sich die acht Kugeln abwarts bewegen, die anderen sechs 
empor bewegen. Dieses Absteigen auf der einen und Aufsteigen auf der ande
ren Seite wurde fur immer andauern, wei! der Zustand stets der gleichc ist, und 
die Kugeln wurden selbstandig eine ewige Bewegung ausfiihren, was absurd 
["valsch"] ist. 
Der Kranzteil D, R, Q, P, 0, N, M, L hat daher das gleiche staltwicht wie der 
Teil E, F, G, H, I, K. Aber wenn von solchen gleichen staltwichten glciche 
Gewichte abgezogen werden, miissen auch die Reste gleiches staltwicht haben. 
LaGt uns daher vom ersten Kranzteil die vier Kugeln 0, N, M, Lund vom 
zweiten Tei! die vier Kugeln G, H, J, K wegnehmen (welche gleich 0, N, M, 
L sind), dann werden die verbleibenden Kugeln D, R, Q, P und E, F das 
gleiche staltwicht besitzen. [21 a, S. 177ff.l 

F F 

~, E 

A C A c 
6 Zum Gleichgewicht zweier Karper auf geneigten Ebenen. Statt E und D 
lies E' und D' [7] 

Nach Stevin lassen sich die Kugeln E, F zu eine! Kugel E' ver
einigen, die Kugeln D, R, Q, P zu ciner Kugel D' (Zur Unter
scheidung von den Kugeln E und D des Kugelkranzes wird hier -
abweichend von Stevin - E' und D' geschrieben.). Da aile Kugeln 

1) Der von Stevin benutzte Begriff "staltwicht" wurde von ihm nicht defi
niert. Allgemein ist darunter die Komponente einer Kraft in einem speziellen 
Fall zu verstehen; an der geneigten Ebene z. B. die Hangabtriebskraft. Wegen 
der unterschiedlichen Bedeutung von "staltwicht" wird der hollandische 
Terminus im folgenden beibehalten. 
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des Kugelkranzes das gleiche Gewicht haben, verhalten sich die 
Gewichte der Kugeln D' und E' wie 2 : l. 
Entsprechend den Voraussetzungen gilt abec auch, daG sich AB 
(auf dec sich D' befindet) zu Be (mit E') wie 2: 1 verhalt. Daraus 
folgt in heutiger Schreibweise - Stevin benutzt noch die Wort
darstellung - die Gleichgewichtsbedingung fur geneigte Ebenen: 

CD': CE,=AB: Be. 

Der "Kugelkranzbeweis", der selbstverstandlich ein Gedanken
versuch ist, stellt eine groGartige Leistung des Niederlanders dar, 
des sen Bedeutung dieser selbst sehr hoch einschatzte und worauf 

DE 

BEGHINSELEN 
DER WEEGHCONST 

B E SCHREVEN OVER 
SIMON STEVIN 

van Brugghe. 

TOT LEYDEN, 

lnde Druckc:rye van Chriftolfel Plantijn, 
By Fran,oY$ van Raphdinghen. 

c l :). I:l. LXXXVI. 

7 Titelseite von Stevins "Grundlagen der Wiigekunst" [7] 
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er mit Recht sehr stolz war. Das zeigt sich nicht nur darin, dafi sich 
auf vielen Titelblattern seiner Schriften (Abb. 7) eine Vignette des 
"clootscrans" (Kugelkranz) mit der Umschrift "Wonder en is 
gheen wonder" (Ein Wunder, und es ist doch kein Wunder) 
befindet, sondern daB auch sein Briefsiegel (siehe Abb. 22) und von 
ihm angefertigte Gerate dieses Symbol tragen. 
Stevins Beweisfiihrung ist deshalb so bemerkenswert, weil er bei 
seinen Lesern nichts voraussetzt und seine Folgerungen logisch 
iiberzeugend sind. Aus heutiger Sicht muB man gegen seine Argu
mentation allerdings einen schwerwiegenden Einwand erheben: 
die von ihm postulierte U nmi:) glichkeit einer dauernden Bewegung 
ohne erneuten Antrieb. In einer widerstandsfreien Punktmecha
nik ist eine solche Bewegung durchaus nicht ausgeschlossen. Aber 
von derartigen Gedankengangen ist Stevin natiirlich noch weit 
cntfernt. Er ist ein Mann der praktischen Mechanik, ein versierter 
Techniker, der weiB, daB eine dauernde, "von sclbst in Gang blei
bende Bewegung" noch nie beobachtet wurde und daher nach 
seiner Meinung unmaglich ist. 
Die an der geneigtcn Ebene gewonnenen Erkenntnisse benutzt 
Stevin nunmehr, urn eine Gleichgewichtsbedingung zu finden, 
wenn mehrere Krafte in beliebiger Richtung auf einen Korper 
wirken. Die Kugel D' wird durch cinen prismatischen Karper mit 
dem Gewicht M ersetzt, die Kugel E' durch einen Karper mit dem 
Gewicht E (Abb. 8). Aus der Zeichnung ergeben sich wichtige 
Aussagen. 
Die Dreiecke DLI und ABC sind ahnlich, entsprechend einer 
einfachen geomctrischen Regel. Daher gilt 

AB: BL=LD: DI=M: E. 

0) 

Sa Der Karper D wird durch das Gewicht des Karpers E im Gleichgcwicht 
gehalten [7] 
8 b Erstmalige Darstellung eines Kraftedreiecks [7] 
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Wegen dieser Proportionalitat wird demnach der Betrag des 
Gewichts des Prismas durch die Strecke LD dargestellt und der 
Betrag der Hangabtriebskraft durch die Strecke N. Der Strecke 
LI entspricht die rechtwinklig zu AB wirkende Normalkraft. 
Diese drei Krafte bilden ein Kraftedreieck, mit dem sich Gleich
gewichtsverhaltnisse in der Statik besonders einfach wiedergeben 
lassen. 1m Vergleich zur heutigen Darstellung fehlen nur die 
Richtungsangaben der wirkenden Krafte. 
DaG Stevin tatsachlich schon klare Vorstellungen i.iber Krafte
dreieck und KrafEeparallelogramm besitzt, die damit zum ersten 
Mal in der Mechanik verwendet werden, zeigen spatere Ergan
zungen zur "Weeghconst", die in [14] enthalten sind. In diesem 
"Byvough der Weeghconst" (Erganzungen zur Statik) kommt 
Stevin zu einer fast der heutigen Form entsprechenden Darstellung 
des Kraftedreiecks, bzw. Krafteparallelogramms (Abb. 9). 

G 

9a Kriiftedreieck. Die 5trecken HC und HI entsprechen den Betragen der bei 
D und E wirkenden Krafte, die Strecke CI entspricht dem Betrag des Gewich
tes des Korpers AB [14] 
9 b Krafteparallelogramm bei Stevin. Zerlegung einer Kraft vom Betrag CI in 
die Komponenten CH und CK [14] 

Der zweite Teil der "Weeghconst" bringt wenig, was nicht schon 
aus anderen Arbeiten bekannt ware. Es sind in der Hauptsache 
Betrachtungen zum Schwerpunkt ebener Figuren, wobei aber 
Stevin darauf hinweist, daB man eigentlich yom Schwerpunkt 
einer Fiache uberhaupt nicht sprechen kann, da diese wegen ihrer 
Zweidimensionalitat gar keine Schwere besitzt. Bemerkenswert 
ist bei den Schwerpunktbestimmungen, daB Stevin erste Schritte 
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in Richtung auf Grenzwerte unternimmt, wie Abb. 10 zeigt. Seine 
Betrachtungen munden kurz gesagt darin, daB man die Breite der 
in das Dreieck einzuzeichnenden Rechtecke immer mehr verrin
gert und deren Zahl damit unendlich groB macht [21 a, S. 230£.]. 

10 Bestimmen des Schwerpunktes eines Dreiecks [7) 

11 Beispiel Stevins zum ungleicharmigen Hebel. Zu bestimmen ist die zum 
Gleichgewicht notwendige Kraft, die bei H angreift [8] 

1m Vorwort zum praktischen Teil der Statik, "De Weeghdaet", 
weist Stevin den Leser darauf hin, da{) es nutzlose Muhe ist, 
theoretische Grundlagen zu entwickeln, wenn sie letztlich nicht 
auf die Praxis gerichtet sind (vgl. hierzu auch das letzte Kapitel). 
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12 Zerlegen einer Kraft (Gewicht eines Korpers) in zwei parallele Kompo
nenten [8] 

Die von Stevin behandelten Beispiele geh6ren verschiedenen Be
reichen an. Er zeigt zunachst, wie man in der auch heute noch 
iiblichen Weise (Aufhangen eines K6rpers an verschiedenen 
Punkten, Festlegen von Schwerelinien und deren Schnittpunkten, 
U nterstiitzen eines K6rpers usw.) Schwereflachen und Schwer
punkte von K6rpern bestimmt. Dann werden Balken- und Schnell
waage hinsichtlich der Lage des Schwerpunktes und Drehpunktes 
genauer untersucht. Durchgerechnete Beispiele behandeln die 
Anwendung des Hebels zum Heben von Lasten, etwa wie ein Boot 
iiber einen Damm gehoben werden kann oder wie man eine Last 
von 2000 Pfund mit einem ungleicharmigen Hebel bewegen kann. 
Urn auch hier einen Einblick in Stevins Darstellung zu geben, das 
folgende Beispiel. 
Zunachst wurde die Aufgabe gei6st, welche Kraft zum Festhalten 
einer Lanze erforderlich ist, deren Schaft sich zur Spitze hin ver
jiingt und auf der Schulter getragen wird. Dann fahrt Stevin fort: 
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Wenn der Mann A [Abb. 11] ein pliindernder Soldat ist, mit einem gestohlenen 
Hahn I, der bei K hangt und drei Pfund wiegt, und zwar so, daB die Strecke 
KG dreimal so groB wie GH ist, so ist evident; daB die Beute seine Hand mit 
9 Pfund belastet ... [21 a, S. 328] 

Breiten Raum nehmen Beispiele ein, bei denen eine gegebene Kraft 
in parallele oder nichtparallele Komponenten zerlegt werden soll, 
z. B. das Tragen einer Last (Abb. 12), Bewegungen von K6rpern 
auf geneigten Ebenen oder Beispiele zum Wellrad (Abb. 13). 

13 Durch das Gewicht 
eines Menschen ange
triebcnc Tretmiihle zum 
Heben von Lasten. An
wendung des Wellrades 
[8] 

Abschlie~end befa~t sich Stevin mit der Konstruktion und den 
M6glichkeiten eines von ihm als "almachtich" (das "Allmachtige") 
bezeichneten Gcriitcs, das noch viel besser fUr die Bewegung 
schwerer K6rper geeignet sci, als etwa die Vorrichtung, mit der 
seinerzeit Archimedes ein Schiff von Land ins Wasser gebracht 
habe (gcmeint ist ein Flaschenzug). Man k6nne damit sogar 
theoretisch, aber nicht wirklich (man beachte den Praktiker 
Stevin !) unendlich gro~e Kriifte ausiiben (daher die Bezeichnung 
das "Allmachtige"). Stevins ausfiihrliche Beschreibung zeigt, da~ 
es sich beim "allmachtich" urn eine Winde mit eisernen Zahn
radern und unterschiedlichen Dbersetzungen handelt, wobei die 
Antriebskurbc1 an verschiedenen Stellen aufgesteckt werden kann 
(Abb. 14). Ais Beispiel wird das Slip pen - kiellose Schiffe wurden 
bei Niveauunterschieden zwischen Wasserwegen auf einer geneig-
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14 Stevins "allmachtich" [8] 

ten Ebene hinaufgezogen oder herabgelassen - behandelt, mit 
ausfiihrlichen Betrachtungen und Rechnungen iiber die Beziehun
gen zwischen Kurbel- und Achsenumdrehungen der einzelnen 
Zahnrader, iiber die an der Kurbel und auf das Schiff wirkenden 
Kriifte usw. Selbst die Zahl der Kurbelumdrehungen, urn das 
Schiff iiber den Damm zu ziehen, und die dazu erforderliche Zeit 
werden er6rtert. 
Der Versuchung, durch Beispiele mit groGen Zahlen, wie das 
damals iiblich war, bei den Lesern nachhaltigen Eindruck zu 
hinterlassen, kann sich auch Stevin nicht entziehen. So berechnet 
er, urn welche Strecke sich die Erde verschieben laGt, wenn ein 
entsprechendes "allmachtich" (und ein fester Standpunkt auGer-

1 
hatb der Erde) zur Verfiigung steht. Er findet 24. 1014 FuG 

(bei ihm alsBruch ausgeschrieben I), wenn man die Kurbel 10 Jahre 
lang mit 4000 U jmin dreht. 
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"Ein Pfund Wasser hat dieselbe Wirkung 
wie 100000 Pfund Wasser" 

Der dritte Teil von Stevins mechanischen Arbeiten umfaBt die 
Hydrostatik. Geplant waren anscheinend wieder ein mehr theo
retischer una ein mehr praktischer Teil. Wahrend "De Beghin
selen des Waterwichts" (etwa "Grundlagen der Hydrostatik) [7] 
in sich abgeschlossen sind, umfaBt der Anwendungsteil, von 
Stevin selbst als "Anvang der Waterwichtdaet" (Anfang der 
praktischen Hydrostatik) bezeichnet, nur acht Seiten. 
Die Lehre von den GesetzmaBigkeiten ruhender Flussigkeiten 
wurde im 3. Jh. v. u. Z. durch Archimedes begrundet. Seitdem 
war es zu keinerlei Fortschritten auf diesem Gebiet gekommen, 
die Erkenntnisse des Griechen gerieten sogar nahezu in Verges
senheit. Stevin griff als erster diese Thematik wieder auf, und man 
muB ihn als denjenigen bezeichnen, dessen Arbeiten eine der 
Grundlagen fUr die im 18. Jh. erfolgende Systematisierung und 
Vollendung der Hydrostatik bilden. 
Die Widmung des "Waterwichts" ist an die "Staaten der veree
nichde Neerlanden" gerichtet. Darin verweist Stevin auf die 
groBe Bedeutung der in seinem Buch enthaltenen GesetzmaBig
keiten fur ein Land hin, das in so groBem Umfange yom Wasser 
beeinfluBt und gepragt wird. Es sei daher unumganglich, diese 
Gesetze zu kennen und anzuwenden. 
Darstellung und Stil des "Waterwichts" entsprechen den iibri
gen Lehrbuchern Stevins. Er stutZt sich zwar auf Archimedes' 
Schrift "Dber schwimmende Karper", wahlt aber eine vollkom
men abweichende Reihenfolge und Beweisfuhrung. Der Grund 
dafur lag nicht zuletzt darin, da!) die Herleitungen und Ablei
tungen bei Archimedes den Lesern zum Teil unverstandlich waren. 
Das galt niCht nur fur die sehr schwierigen Untersuchungen zur 
Stabilitat schwimmender Karper, sondern selbst fur das nach ihm 
benannte Auftriebsgesetz. Es steht bei Stevin auch nicht am An
fang, sondern erscheint erst als Proposition (Lehrsatz) 8. 
Er beginnt mit einem Lehrsatz, der wieder von der Unmaglich
keit einer von selbst in Gang bleibenden "ewigen Bewegung" aus-
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geht, der Proposition 1: HEine bestimmte Wassermenge A bleibt 
in Wasser an der Stelle, an die man sie bringt." [21 a, S. 400] 
Wenn das nicht der Fall ware, die WassermengeA etwa herab
sinken moge, so wurde eine andere, gleichgroGe Wassermenge an 
diese Stelle treten. Damit besteht aber der gleiche Zustand wie 
anfangs , d . h., auch die neue Wassermenge ",urde herabsinken 
usw., so daG eine ewige Bewegung entsteht, was absurd sei. 
Daran anschlieGend behandelt Stevin das Schwimmen, das 
Herabsinken und das Schweben von Korpern, wobei er i~ Prin
zip die Dichte der Korper (er verwendet die Ausdrucke "stofflich 
leichter", "stofflich schwerer" und "stofflich gleichschwer") in 
Beziehung zur pichte des Wassers setzt. Aus den Angaben der 
sehr geringen Dichteunterschiede des Rheinwassers bei Leiden 
und des Meereswassers vor Katwijk, die sich wie 42 zu 43 ver
halten, kann man schlieGen, daG Stevin auch experimentelle U nter
suchungen durchfUhrte. 

Das Archimedische Gesetz leitet Stevin wieder in einer sehr 
originellen Weise her, diedadurch gekennzeichnct ist, da6 - wie 
schon beim Kugelkranz - beim Leser kcinerlei Vorkenntnisse er
wartet werden: 
In einem wassergefullten GefaG wird eine abgegrenzte Wasser
menge D betrachtet. Sie befindet sich laut Proposition 1 mit der 
Umgebung im Glcichgewicht. Die Oberflachc von D denke man 
sich als "vlackvat". Darunter soll die geometrische Oberflache 
eines Korpers verstanden werden, die als kcinen Raum einneh
mende, gewichtslose Umhullung aufzufassen ist. Entfernt man das 
Wasser aus dem "vlackvat", so hat dieses jctZt eine "Leichtig
keit", d. h. erfahrt cine Gewichtsv~rminderung, die gleich dem 
Gewicht des Wassers ist, das sich vorher darin befand. An diese 
Stelle wird ein genau pas sender Korper A gebracht. 

Dann wird das vlackvat mit dem Korper A darin so vie! wiegen, wie das .. . 
Gewicht von A [in Luft - R. G.] , vermindert urn das Gewicht des Wassers, 
das aus ihm ausgegossen wurde ... Deshalb ist A, wenn man ihn in das 
Wasser ... bringt, dort urn so vielleichter als in Luft, wie das Gewicht des 
Wassers betriigt, welches das gleiche Volumen besitzt. [21 a, S. 408f£.] 

1m Gegensatz zu den meisten Scholastikern, vor allem des Mittcl
alters, die Beobachtungen oder gar Experimente nicht nur fur 
hochst uberflussig, sondern fur vollkommen nutzlos hielten und 
die Deutung und Erklarung uberlieferter Schriften als einziges 
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15 Experimente zum Archimedischen Gesctz [9] 
a) Der eingetauchte Korper hat eine kleinere Dichte als Wasser 
b) Der eingetauchte Korper hat eine grofiere Dichte als Wasser 

Mittel der Erkenntnisfindung ansahen, beschreibt Stevin im An
schlu/) zwei Versuche (Abb. 15), urn die Ergebnisse seiner Be
trachtungen "opentlicker te verclaren" (offensichtlicher darzu
legen) [21 a, S. 412]. 
Stevins bedeutendstc Entdeckung auf dem Gebiete - dec Hy
drostatik, das f?ydrostatische ParadOXO!l, ist in der Proposition 10 
enthalten: 

Auf jeder Bodenflache im Wasser, die parallel zum Horizont ist, lastet ein 
Gewicht, das gleich ist der Schwere einer Wassermenge mit dem Volumen 
eines Prismas, dessen Basis gleich dieser Bodenflache und dessen Hohe die 
Vertikale von der Wasseroberflache zur Basis ist. [21 a, S. 414] 

Kurzer: Auf der Bodenflache E F lastet ein Gewicht, das gleich 
dem Gewicht der Wassersiiule CHEF ist (Abb. 16). Dieser Satz 
ist selbst einem Laien einleuchtend. Aber Stevins Lehrsatz ent
hiilt keine Aussagen uber die Form des Gefii/)es und die Menge 
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16 Zur Herleitung des hydrostatischen Para
doxons [9] 
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des darin befindlichen Wassers. Proposition 10 muG also auch 
gelten, wenn - urn ein modernes Beispiel zu wahlen - die Krafte 
auf eine Flache von 20 cm2 in einem Schwimmbecken und auf 
eine gleichgrofie Flache in-einem Waschkessel verglichen werden, 
vorausgesetzt, der Niveauunterschied zwischen betrachteter 
Flache und Wasseroberflache ist gleich. Und diese Aussage diirfte 
durchaus nicht jedem einleuchten. Stevin versucht deshalb Pro
position 10 zunachst mit folgenden Dbedegungen zu beweisen: 

SoUte auf die Bodenflache EF (in Abb. 16) eine gr6Gere Kraft 
wirken alsdas Gcwicht der Wassersaule EFGH, so kann das nur 
von den beiden angrenzenden Wassersaulen DEAG und FGHB 
herriihren. Wirken auf DE und FC gr6fiere Krafte, als den Ge
wichten derentsprechenden Wassersaulen entspricht, so miiGte 
deren Ursache das Gewicht von EFGH sein. Daraus folgt clann, 
daG die Kraft auf die gesamte Bodenflache DEFC gr6Ger ware 
als das Gewicht der Wassersaule ABCD, " ... t' welck ... onghe
schickt wace" (was keinen Sinn hatte) [21 a, S. 414]. 
Diese Erkenntnisse gilt es nun auf wassergefiillte GcfaGe von 
beliebiger Form zu iibertragen, wobei Stevin stufenweise vor
geht: Nach Bild 17 befinden· sich in ABCD Wasser und ein 
fester K6rper von gleicher Dichte wie das Wasser (das schraffiert 
dargestellt ist). Ohne Begriindung, sie ist auch nicht n6tig, da 
laut Voraussetzung die Dichte des festen K6rper und des Wasser 
gleich sind, wird von Stevin festgestellt, daG der feste K6rper die 
Bodenflache EFnicht starker belastet, als das zuvor das Wasser 
tat. In Dbereinstimmung mit der Proposition 101asse sich des
halb sagen, da!) gegcn die Flache E F eine Kraft wirkt, die gleich 
dem Gewicht des Wassers ist, welches das Volumcn eines Prismas 
mit der Grundflache EF und der H6he der Vertikalen von dieser 
Grundflache bis zur Fliissigkeitsoberflache hat. 

AMIG H B AM I G H B AM 1 G H B 
,......,"""""-r-----.----, 
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17 Hydrostatisches Paradoxon: Die auf die Flache EF wirkende Kraft ist 
stets gleich dem Gewicht einer Wassermenge E F H G [9] 
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An diesen Uberlegungen andert sich nach Stevin auch nichts, 
wenn man die schraffierten Teile in Abb. 17 allein als wasserge
fullte GefiiGe betrachtet. 
Offensichtlich ist sich Stevin bewuGt, daG dem Leser das alles 
paradox erscheint, denn in der "Waterwichtdaet" schreibt er: 

Wir haben in der 10. Proposition ... bewiesen, daB die Bodenflache im Wasser 
durch eine groBere Wassermenge keine groBere Kraftwirkung erfahrt als 
durch eine kleinere (die Hohen sollen dieselben sein) ... Aber weil manche 
Leute das widersinnig find en, wollen wir zusatzlich zu dem vorhergehenden 
mathematischen Beweis .. . funf praktische Beispiele beschreiben, welche jeder
mann versuchen und sich augenscheinlich machen kann. [21 a, S. 486] 

Die Experimente werden also als solche gekennzeichnet und 
sind in der angegebenen Form durchfuhrbar. Es ist sehen, daG 
zu dieser Zeit Experimente als zusatzliche Beweise fur Erkennt
nisse genannt werden, die durch "logische Herleitung" gefunden 
wurden. In dieser Hinsicht ist Stevin bereits der folgenden Periode 
der naturwissenschaftlichen Entwicklung zuzurechnen. 
Einer der Stevinschen Versuche ist die Beschreibung einer 
viel spater durch Pascal 1660 eingefuhrten Anordnung, die noch 
heute im Schulunterricht benutzt wird. Fur diese "Pascalsche 
Waage" gebuhrt Stevin unbedingt die Prioritat. Der Niederlander 
beschreibt die Versuchsanordnung folgendermaGen: 
ABeD' sei ein wassergefulltes GefaG, in dessen Boden CD sich 
ein rundes Loch E F befindet, das durch eine runde Holzscheibe 
GH abgedeckt ist (Abb. 18). IKL solI ein anderes wasserge
fiilltes GefaG von gleicher H6he sein mit dem Loch MN und der 
Scheibe OP mit gleichen Abmessungen wie beim anderen Ge-
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18 Experimente Stevins zum hydrostatischen Paradoxon [9] 
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faG. Wie man beobachten kann, steigt die Scheibe GH, im Wider
spruch zum sonstigen Verhalten von Holz in Wasser, nicht empor. 
Denn auf G H wird die gleiche Kraft ausgeubt, wie das Gewicht 
einer Wassermenge vom Volumen des Prismas EFQR abzuglich 
dem Auftrieb der Scheibe. Urn das nachzuweisen, kann die Scheibe 
G H an einer Waage befestigt werden. Der Korper S hat die gleiche 
Schwere wie das Gewicht der Wassersaule, vermindert urn den 
Auftrieb der Scheibe. In gleicher Weise kann OP an der Waage 
befestigt werden. Der Korper T soll die gleiche Schwere wie S 
haben, und es wird wiederum Gleichgewicht bestchen [21a, S. 492]. 
In einem anderen Versuch ist bereits das Prinzip hydraulischer 
Heber odcr Pressen enthalten (Abb. 18). GH ist einc holzeme 
Scheibe. Wenn die Rohre IK bis zum gleichen Niveau wie ABCD 
mit Wasser gefullt wird, ubt diese kleinere Wassermenge die 
gleiche "ghewelt" (Gewalt) auf die Scheibe aus wie die groGe 
Wassermenge in ABCD. Auf diese Weisc ist 1 Pfund Wasser, mit 
dem man IKL fiillt, imstande, eine groGere Gewalt gegen die 
Scheibe GH auszuuben, als dies beispielsweisc cine Wassersiiule 
uber der Scheibc GH von 100000 Pfund macht, " . . : was man eines 
der Geheimnisse dcr Natur nennen °mochte, wenn die Ursachen 
unbekannt waren." [21a, S. 494]. 
Als experimcntellen Nachweis fur aufwiirts gerichtetc Wirkun
gen beschreibt Stevin eincn weiteren, noch heute oft gezeigten 
Vcrsuch (Abb. 19). Eine Bleischeibe wird mit der Hand gegen die 
Unterseite einer beiderseits offcnen Rohre gedriickt und diesc 
Anordnung in Wasser eingetaucht. Gibt man die Scheibe frei -
Stevin weist darauf hin, daG sie dicht an der Rohre anliegen muG -
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19 Experiment Stevins zum Nachweis aufwarts 
gerichteter Druckkrafte [9] 



so £alIt sie zunachst nicht abo Das geschieht erst, wenn in die Rohre 
Wasser eingegossen wird und diese fast bis zur Hohe H gefiiIlt ist. 
In "De Beghinselen des Waterwichts" befaBt sich Stevin auch 
mit den Kraftwirkungen, diedurch das Gewicht einer Fliissigkeit 
gegen senkrechte und schrage GefaBwande ausgeiibt werden. Es 
ist bemerkenswert, daB er z. B. im Sonderfall einer senkrechten 
GefaBwand die auf diese wirkende Gesamtkraft und deren An
griffspunkt richtig bestimmt (Abb. 20). Falls ACDE beweglich 

G A __ ~ _____ ....... 
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20 Bestimmen der gegen die Seitenflache eines wassergefiillten GefaGes wir
kenden Kraft und deren Angriffspunktes [9] 

ware, so kann die darauf wirkende "Gewalt des Wassers" durch 
eine in K angreifende Kraft I im Gleichgewicht gehalten werden. 
I entspricht nach Stevin dem Getvicht cines Wasserprismas 
ACHDE, und K teilt AE im Verhaltnis 2: 1. Bei seincm Beweis 
macht er wiederum erste Schritte in Richtung auf eine infinitesimale 
Behandlung (vgl. S. 47) und spricht auch schon aus, daB sich 
die von einer Fliissigkeitsschicht auf Grund ihres Gewichts aus
geiibte Kraft nach unten in gleicher GroBe ausbreitet. 
DaG auch die auf vertikale Flachen ausgeiibten Krlifte nur von 
der Hohe der Fliissigkeitssaule abhangen, wird von ihm am prak
tischen Beispiel veranschaulicht: Die von beiden Seiten gegen ein 
Schleusentor wirkenden Krafte sind gleich, selbst wenn auf der 
einen Seite nur Wasser von "strohbreet" (Breite eines Strohhalms) 
wirkt, auf der anderen von der "Breite des Ozeans", vorausge
setzt, das Fliissigkeitsniveau ist auf beiden Seiten gleich. 
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Wenden wir uns abschlieGend einem damals viel diskutierten 
Problem zu, der Frage, warum ein Mensch, der sich tief unter der 
Wasseroberflache befindet, durch das Gewicht des auf ihm lasten
den Wassers nicht zu Tode gequetscht wird, dem sogenannten 
"Taucherproblem". Auch Stevin befaGte sich damit. Zunachst 
.zeigt er, daG die auf einen Taucher wirkenden Krafte in der Tat 
sehr groG sind : 

Ein Mensch liege 20 FuG tief im~Wasser, jeder KubikfuG Wasser wiegt 65 
Pfund, und die gesamte Flache seines Karpers soil 10 QuadratfuG sein. Dann 
wird gegen seinen Karper eine Kraft von iiber 13 000 Pfund wirken ... 
[21 a, S. 498] 

Diese richtige Berechnung der Druckkraft zeigt, daG Stevin 
intuitiv I;>ereits gewisse Vorstellungen fiber den hydrostatischen 
Druck besitzt (vgl. dazu die FuGnote), ohne jedoch zu diesem Be
griff vorzudringen. Aber erst die EinfUhrung cines im Innern 
einer FlUssigkeit nach allen Richtungen wirkenden hydrostati
schen Drucks war der notwendige Schritt, urn die Vielfalt der hy
draulischen Erscheinungen und Vorgange zu ordnen und unter 
einem einheitlichen Gesichtspunkt zu erklaren. Wie schwierig das 
war, istnicht zuletzt daran erkennbar, daG dies JohannBernoulli 
erst fiber 150 Jahre spater gelang (seine "Hydraulica" erschien 
1742). 
Stevin weiG sich daher auch nicht anders zu helfen, als einen 
Syllogismus zur Lasung des Taucherproblcms zu benutzen: 

- Irgendeine Wirkung, welche dem Karper schadet, verschiebt irgendeinen 
Teil des Karpers von seinem naturgegebenen Platz. 

- Diese Wirkung des Wassers verschiebt keinen Tei! des Karpers von seinem 
natiirlichen Platz 1). 

- Deshalb schadet diese Wirkung des Wassers nicht dem Karper. [21 a, S. 498] 

"Logisch" ist das zwar, aber diese Art der BeweisfUhrung zeigt 
die zeitbedingten Grenzen Stevins. 

1) Der zweite Satz des Syllogismus ergibt sich aus der Erfahrung ... Wenn 
irgend ein Teil, wie Fleisch, Blut, Fliissigkeit oder sonstwas von seinem natiir
lichen Platz verschoben wird, muG es an einen anderen Platz. Ein solcher Platz 
ist weder auGerhalb des Karpers vorhanden, da das Wasser von allen Sci/en 
gleicb wirkt [von mir hervorgehoben - R. G.] ... , noch ist inn$!rhalb des 
Kiirpers Platz ... , daher nirgends; demzufolge ist es unmaglich, dall irgendein 
Teil von seinem natiirlichen Platz bewegt wird, und folglich kann der Karper 
dadurch [durch das Gewicht des Wassers - R. G.] nicht verletzt werden. 
[21 a, S. 498] 
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Von BratspieBen, Marschmiihlen, 
Waterschuyring und Segelwagen 

Mitder Veroffentlichung der mechanischen Arbeiten endet 1586 
fur einige Jahre Stevins Publikationstatigkeit, da er sich nunmehr 
intensiv mittechnischen Dingen beschaftigt. Bereits 1584 hatte er 
ein Patent erhalten, in dem Verbesserungen auf dem Gebiet der 
Schiffahrt vorgeschlagen werden.!) 1m Jahre 1586 folgten Patente 
fur eine verbesserte "watermolen". So wurden - meist windge
triebene - Schaufelrader bezeichnet, mit denen Wasser in einem 
Wasserlauf zu starkerem Fliefkn gezwungen oder aus einem · zu 
entwassernden Gebiet gefordert werden konnte. Es handelt sich 
also bei der watermolen nicht urn eine vom Wasser angetriebene 
Wassermuhle. Weitere Patente erhielt Stevin 1588 und1589. 
Erst in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts fand man im 
Niederlandischen Staatsarchiv daruber Unterlagen mit Zeich-

B 

21 Vorschlag Stevins zur Fahrwasservertiefung. Das Sandnetz wird mit Hilfe 
der Haspel D tiber den Boden gezogen und geftillt mit dec Haspel G gehoben. 
Die Entleerung erfolgt durchOffnen des Netzbodens eKE [21 f, S. 21] 

t) Patente wurden durch die Provinzstaaten, aber auch durch die General
staaten erteilt. Dec Patentschutz betrug in der Regel 20 Jahre; Verletzungen 
der Patente wucden ducch GeidbuBen in Hiihe von 2000 Gulden geahndet, von 
denen dem Patentinhaber die Hiilfte zustand. 
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nungen und Beschreibungen, die wahrscheinlich von Stevin sclbst 
stammen. 
Eine der Stevinschen Erfindungen erscheint heme als bloBe 
Kuriositat. Sie hatte aber in Hinblick auf die damals iiblichen 
EBgclage tatsachlich praktische Bedeutung: der automatische 
Antrieb eines BratspieBcs. 1m Gegensatz zu anderen Losungen 
von Zeitgenossen, die eine Art Heimuftturbine, dievom Kuchen
feuer angetrieben wurde, vorschlugcn, verwendet Stevin als An
trieb ein sich mittcls Hemmung langsam senkendes Gewicht, also 
einen Uhrwerksantrieb. Dadurch sei man imstande, den SpieB 
drei Stunden zu drehen, ohne daB das Gewicht gehoben werden 
muG. Soli nicht gebraten werden, so kann man damit eine Rader
uhr 12 Stunden antreiben oder cine Kinderwiege eine halbe Stunde 
oder auch langer schaukeln. Zum Patent gehort auch der An
spruch Stevins, die eisernen Teile mit dem "Kugclkranzsymbol" 
zu versehen, das gewissermaGen als Warenzeichcn verwendet 
wurde [21f, S. 25]. 
Sieht man einmal von dieser Erfindung ab, so stehen fur den 
Techniker Stevin zwci Probleme im Vordergrund: 
- die Entwasserung von Poldern und Marschland und 
- die Beseitigung von Untiefen, Sandbanken und Schlammablage-

rungen in Hafen und Wasserlaufen. 
Das waren Aufgaben, die damals zum Arbeitsbereich eines In
genieurs gehorten (diese Berufsbezeichnung findet sich fur Stevin 
schon in einem Dokument aus dem Jahr 1590), der sich auch mit 
FluGregulierungen, Dammbau, Kanalen und Schleusen zu befas
sen hatte. Leider veroffentlichte Stevin sclbst nur wenig uber 
technische Dinge; uber die watermolen z. B. uberhaupt nicht~. 
Aber gerade daruber ist relativ vicl Material erhalten geblieben, 
das zum Teil von Stevins Sohn Hendrik 1667 in ein eigenes Bucl~ 
[32] aufgenommen wurde. 1m 19. Jahrhundert fand man dann 
unter Papieren von Constantijn Huygens, dem Vater des beruhm
ten Wissenschaftlers Christiaan Huy~ens, cine von clem Lciclener 
Professor Jacobus Golius 1634 revidierte Fassung einer Arbeit 
Simon Stevins uber watermolen, clie 1884 unter clem Titel "Van 
de Molens" im Druck erschien [20]. 
Weitere Quellen fur Stevins technische Arbeiten sind Archiv
unterlagen, die sich mit clem Bau und clem Betrieb von ihm konstru
ierter Muhlen befassen. Dazu gehort ein aus dem Jahre 1586 stam-
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mendes Schreiben an den Rat der Stadt Delft [21£, S. 381£f.], in 
dem der (unbekannte) Verfasser auf die Erfindung eines neuarti
gen Schaufelrades durch Stevin hinweist, das mit Hilfe eines 
Pferdegopels oder durch Wind kraft angetrieben werden kann und 
viermal leistungsfahiger sei, als die bis dahin gebrauchlichen. Es 
solie benutzt werden, urn das Wasser in den Grachten (den Kana
len vieler hollandischer Stadte) zum schnelleren Flie{)en zu brin
gen. Das war deshalb von Bedeutung, weil in die Grachten auch 
Unrat und AbfaU geschiittet wurde. SoUte der Rat von Delft 
nicht glauben, da{) die zugesagte Leistung erreicht wird, so sei der 
besagte Stevin bereit, auf eigene Kosten und eigenes Risiko den 
Bau auszufiihren und den Nachweis zu erbringen. 
Wie aus anderen Unteriagen hervorgeht, wurde eine watermo
len dieser Art am "duyvelsgat" (Teufelsloch) in Delft tatsachlich 
gebaut. Die Bezahlung erfolgte 1588 an Simon Stevin und Jo
han Cornets de Groot, einem engen Freund Stevins, seit 1589 
Ratsherr und SchOffe und von 1591 bis 1595 einer der Biirger
meister von Delft. Stevin und de Groot waren 1588 iibereinge
kommen, die Rechte aus den Stevinschen Patenten iiber water
molen gemeinsam zu verwerten, wobei de Groot sicherlich die 
kaufmannischen Belange vertrat. 
Wie aus einem Attest der Stadt Delft von 1590 hervorgeht, in 
dem Stevin als Mathematiker, in Leiden wohnend, bezeichnet 
wird, hat die Miihlc am Teufelsloeh gut gearbeitet, dreimal mehr 
Wasser bewegt als die aite, so da{) 1590 durch Stevin eine weitere 
Miihle in Delft errichtet wurde. Es sei cine Stromung wie bei 
einem standig flie{)enden Gewasser entstanden [21£, S. 387]. 
Seit 1589 hatten sich Stevin und de Groot dem lukrativeren 
Bau von Marschmiihlen zugewandt. Ais Marsch bezeichnet man 
das fruchtbare Schlickland an Meereskiisten oder in Flu{)miindun
gen; eingedeicht hei{)t es Polder. Polder und andere tiefgelegene 
Gebiete mu{)ten standig entwassert werden. Am Ende des 16. Jahr
hundcrts hattendie dazu verwendctcn windgetricbenen watermo
len, die es schon seit der Mitte des 15. Jahrhunderts gab, von 
Menschen angetriebcne Tretradcr (Abb. 13) und Pferdegopcl 
weitgehend verdrangt. Die bei Marschmiihlen verwendeten 
Schaufelrader besa{)en 16 bis 24 radial angeordnete Schaufcln, 
mit deren Hilfe das Wasser urn 1,20 m bis 1,80 min einen Abflu{)
graben gehoben werden konnte. Der Antrieb erfolgte durch -
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entsprechendder Windrichtung drehbare - Windrader, wahrend 
die Schaufelrader ortsfest waren. 
\Stevins Veranderungen an der watermolen betrafen den Ober
tragungsmechanismus von der Flugelwelle auf das Schaufelrad 
und das Schaufelrad selbst. Hier hatte die watermolen ihre 
Schwachpunkte. Da sich die (holzernen) Knaggen (Holzstifte) 
der' Kammrader, bzw. Stabe der Stockgetriebe (Abb. 22) schnell 
abnutzten, enthielten die Bauvertrage stets die Verpflichtung zur 
kostenlosen Instandhaltung dieser Teile durch den Muhlenbauer 
fur eine Zeitdauer von drei Jahren. Stevin erkannte, dafi der Ver
schleifi vor allem darauf zuruckzufuhren ist, dafi die Knaggen nur 
mit den Kanten und nicht mit den Breitseiten gegen die Stabe des 
Stockgetriebes drucken. Er versuchte dadurch Abhilfe zu schaffen, 
dafi er vorschlug, die Stockgetriebe konisch zu machen und 
einen optimalen Winkel zwischen den Obertragungsteilen zu er
mitteln. 
Viel wesentlicher sind Stevins Veranderungen am Schaufelrad. 
Bis dahin waren die Wasserrader ausgesprochene "Schnellaufer" 
gewesen, so dafi durch Turbulenzen und Vibrationen des gesam
ten Mechanismus Energieverluste auftraten. Obwohl Stevin den 
BegriffEnergie noch nicht kannte, scheint er intuitiv diese Mangel 
erkannt zu haben. Er liefi deshalb das Wasserrad langsamer rotieren, 
vergrofierte den Durchmesser von rd. 4 m auf 7 m und verbrei
terte die Schaufeln von etwa 40 cm auf 1 m. Die Zahl der Schaufeln 
wurde verringert, ihre Eintauchtiefe urn rd. 60 cm vergrofiert. 
Dafi Stevin in der Vergrofierung des Wasserrades einen Kern
punkt seiner Verbesserungen sah, zeigt sich darin, dafi sein Patent
anspruch anderen verbot, Wasserrader zu bauen, die grofier als 
5Q % der bis dahin verwendeten sind. Beim Langsamlauf flofi 
aber ziemlich viel Wasser an den Schaufeln vorbet wieder zuruck, 
deshalb brachte Stevin an den Schaufeln uberstehende, gefettete 
Lederstreifen an. 

22 Schema einer windgetriebenen Entwasserungsmuhle (Ende des 16. Jahr
hunderts) 
a) Hauptteile des Muhlenmechanismus: G Flugel des Windrades, B Flugel
welle, C, 0 Kammrader. S, N Stockgetriebe, K Konigswelle, ,R Schaufelrad 
[nach 21£, S. 315] 
b) Schaufelrad und Wasserlauf: A Schaufeln, B Unterwasser,"C Oberwasser, 
D Wassertor, E Brettwand.e 
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Damit das Wasserrad langsamer lief, waren andere Ober
setzungsverhaltnisse erforderlich. Stevin lost das Problem nicht 
empirisch, sondern versuchte mit Hilfe mechanischer Erkenntnisse 
eine optimale rechnerische Losung zu erhalten. Da eine algebraische 
Schreibweise noch nicht benutzt wurde, ist sein Vorgehen verein
facht nicht darstellbar. 
Nach heutiger Terminologie wiirde man sagen, daG Stevin das 
durch den Seitendruck des Wassers auf eine Schaufel verursachte 
Drehmoment M i , das durch den Winddruck W auf die Fliigel 
auftretende Moment M2 und das Obersetzungsverhaltnis 11 

des Transmissionsmechanismus zahlenmamg bestimmte. Fiir 
Ml = n . M2 besteht Gleichgewicht. Auf der Grundlage dieser 
Oberlegungen bestimmte Stevin fiir sechs watermolen, die nach 
seinen Angaben gebaut wurden, aus den Abmessungen des Was- ' 
serrades, der Schaufeln und der Eintauchtiefe das Moment M i , 

aus den Abmessungen der Flii gel , dem Winddruck W (hierfiir 
benutzte er Werte aus Berechnungen alterer Miihlen) und anderen 
Grofkn das Moment M 2• Damit ist er in der Lage, das Verhaltnis 
n von Wind- und Wasserrad zu berechnen. SchlieGlich wird aus n 
und den vorgegebenen Werten fiir die anderen Obertragungs
rader die Anzahl der Knaggen des oberen Kammrades auf der 
Fliigclwelle ermittelt [21£, S. 336ff.]. 
Die von Stevin entworfenen watermolen wurden von Stevin 
und de Groot nicht in eigener Regie gebaut, sondern von Miihlen
baumeistern auf der Grundlage der genannten Patente. Aus er
halten gcbliebenen Vertragen ist bekannt, daG bereits bei der 
ersten Ratenzahlung des Auftraggebers cine erhebliche Summe als 
Lizenzgebiihr an Stevin und de Groot gezahlt werden muGte. 
Bei einem kauf~annischen Unteenehmen, wie es die "Firma" 
Stevin & de Groot darstellte, blieben natiirlich auch MiGhellig
keiten nicht aus. So verweigerte der Auftraggeber einer 1590 in 
Ijsseistein gebauten Miihle die Zahlung der letzten Rate, da die 
zugesicherte Forderleistung - wie zwei Miihlen alten Typs zu
sam menge nom men - nicht erreicht werde. Stevin befiirchtete, 
daG sein Ansehen durch solche Behauptungen gcschmalert werden 
konnte, da seiner Meinung nach die Ursachen nicht im Entwurf, 
sondeen in Sabotage, Nachlassigkeitenund schlechter Handhabung 
zu suchen seien. Er forderte deshalb Atteste iiber andere von ihm 
entworfene und gebaute Miihlen an. Eine diescr notarieil beglau-
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bigten Erklarungen bestatigte, daG die in Stolwijk erbaute water
molen in einer Stunde so viel Wasser gefordert habe, wie eine 
alte Miihle in drei Stunden, was man mit einer Sanduhr undgenauer 
Messung des geforderten Wassers festgestellt habe. Die Streitig
keiten, sie fiillen ein ganzes Aktenbiindel, dauerten noch bis 
1595 an. Es wurden Gutachten abgegeben, die der Auftraggeber 
ablehnte, da die Verfasser Anhanger von Herrn Stevin seien und 
ihm schmeichelten und Gegengutachten, ohne daG cine Einigung 
zustande kam [21£, S. 325ff.]. Wahrscheinlich hatten die Klagen 
ihren Grund in Materialproblemen. U nter den Akten fand sich 
auch ein Brief Stevins, der als Siegel den "Kugelkranz" zeigt 
(Abb.23). 

23 Handschreiben Stevins aus dem Jahre 1594. Das Siegel zeigt den Kuge1-
kranz [21£, S. 325] 

Einen direkten EinfluG auf die weitere Entwicklung hatten 
die Stevinschen Arbeiten zur watermolen nicht. Zunachst stan
den einer allgemeinen Verwendung die Patente entgegen. U nd 
spater wurden bei Marschmiihlen statt der Schaufelriider Pumpen 
benutzt. 
Das schmalert aber in keiner Weise die Leistung Stevins, der 
sich als erster so friihzeitig auf wissenschaftlicher Grundlage mit 
einem derartig komplizierten Mechanismus beschaftigte, wie es 
die watermolen darstellte. Die Anwendung hydrostatischer und 
mechanischer Kenntnisse auf Probleme der Praxis ist eine echte 
Pioniertat, die zeigt, wie weit der Niederlander seiner Zeit voraus 
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war. Es sei in diesem Zusammenhang dar auf hingewiesen, daG 
eine umfassende wissenschaftlich-technische Untersuchung wind
getriebener Schopfrader erst 1759 durch John Smeaton vorge
nommen wurde. 
Der zweite Komplex der ingenieurtechnischen Tatigkeit 
Stevins sind die schon erwiihnten MaGnahmen zur Beseitigung 
von Untiefen und Ablagerungen in Hafen und Schiffahrtswegen. 
Eine Moglichkeit beschreibt Stevin in einem Patent aus dem Jahre 
1589 (Abb. 21). Fur die zum Abtransport des Sands oder Schlamms 
benutzten Schuten, das sind flachgangige Lastkahne, schlagt er 
vor, sie in drei Sektionen zu unterteilen, von denen nur die 
mittlere beladen wird. Die beiden anderen dienen dem Auftrieb 
des Schiffes. Das Entladen erfolgt mittels Bodenklappen im 
Mittelteil, die danach- wieder geschlossen werden. Das dann 
darin befindliche Wasser flief)t beim erneuten Beladen mit Sand 
durch hoher gelegene SeitenOffnungen abo 
Das geeignetste Mittel zur Beseitigung von Ablagerungen 
sieht Stevin aber in einem anderen, ebenfalls schon bekannten 
Verfahren, das im Hollandisch~n als waterschuyring bezeichnet 
wurde. Es besteht darin, eine grof)ere Menge Wasser aufzustauen 
und diese dann als Flutwelle durch den freizuspulenden Hafen
teil, Graben oder Kanal zu leiten. Eine Veroffentlichung Stevins 
zu dieser Thematik erschien zu seinen Lebzeiten erst 1617, obwohl 
er sich damit bereits seit den achtziger J ahren des 16. Jh. be
schaftigt hat. Indieser Arbeit [17], auf die spater noch eingegan
gen wird, beschreibt Stevin zunachst die verschiedenen Schleusen
typen, die damals benutzt wurden. Zum waterschuyring musse 
man sie urn gestalten. Wichtig sei ein schneller Abfluf). 

Es ist beim Wasser genau so, wie bei einer Kanonenkugel von 48 Pfund Ge
wicht, die eine Neigung hinabrollt und auf einen Haufen irdenen Geschirrs 
auftrifft. Sie ubt eine gr6gere Wirkung aus, als viele kleine Musketenkugeln 
mit 48 Pfund Gesamtgewicht, die aber nacheinander hinabrollen [21f, S. 192]. 

Andererseits solle die Schleuse jedoch wciterhin fur Schiff
fahrtszwecke benutzt werden. Uber diese Frage habe er mit 
zwei Stadtzimmerleuten aus Rotterdam und Delft ausfiihrlich 
diskutiert. Ais besonders geeignet sieht Stevin eine Konstruktion 
an, bei der in die beiden Tore einer Kammerschleuse zwei grof)e 
Drehturen eingesetzt (Abb. 24) sind, die sich urn vertikale Achsen 
(z. B. IK) drehen konnen, wobei der Abstand EI,* IF. Beim 
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24 Schema eines Schleusentores, das wahlweise zum Betrieb einer Kammer
oder Spiilschleuse benutzt werden kann [17] 

normalen Schleusenbetrieb wurden die Drehtiiren durch einen 
Mechanismus NPMO geschlossen gehalten. Nach Freigabe des 
Schliefimechanismus drehten sich die Tiiren von selbst auf 
Grund der nach dem Hebelgesetz zu beiden Seiten der Achse IK 
unterschiedlich grofien Kraftwirkungen des aufgestauten Wassers 
schnell in Abflufirichtung, so dafi ein schwallartiger Abflufi ge
sichert ist. Stevin berichtet von zwei Schleusen, die nach diesem 
Prinzip gebaut worden sind. 
Eine ausfiihrliche Behandlung wasserbautechnischer Mafinah
men fand sich unter Stevins nachgelassenen Papieren. Hendrik 
Stevin verOffentlichte sie in [32] unter dem Titel "Vanden Handel 
Der Waterschuyring Onses Vaders Simon Stevin" (Abhandlung 
iiber das waterschuyring, von unserem Vater Simon Stevin) im 
Jahre 1667. Hierin holt Simon Stevin sehr weit aus und beginnt 
mit allgemeinen Betrachtungen geomorphologischer Art hinsicht-
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lich des Verlaufs von Flussen, der Abtragung und Anlagerung von 
Land, der Herausbildung von FluGschlingen, der Anderung der 
Stromungsgeschwindigkeit bei Teilung eines Flusses usw. Danach 
entwickelt er seine Vorstellungen uber Stauschleusen, bzw. Was
serreservoire und Kanale zum waterschuyring und wendet sie 
auf eine Reihe hollandischer, seelandischer und flandrischer 
Stadte an, wobei die Lage dieser Stadte in bezug auf die See, die 
Gezeiten oder Flusse berucksichtigt wird. 
Von besonderem Interesse sind Vorschlage, die Wasserwege im 
damaligen Danzig (Gdansk) betreffen. Es handelt sich urn regel
rechte geschaftliche Angebote an den "Edlen Rat der Kaiserlichen 
Stadt Dantzic", die leider undatiert sind. Darin legt Stevin u. a. 
auch ausdrucklich fest, daG die Vorschlage " ... weder vollstandig 
noch teilweise in die Praxis umgesetzt werden durfen, ohne da/) 
der Edle Rat ihm, Stevin, oder dessen Bevollmachtigten eine 
Entschadigung zahlt" [21£, S. 244]. Aus dem Text der Angebote 
geht hervor, daG Stevin selbst in Danzig war, Es ist anzunehmen, 
daG die Fahrt in die Ostseestadt auf dem Seewege erfolgte, war 
doch Danzig einer der gro/)cn Handelspartner Hollands und 
wurde von vielen hollandischen Schiffen angelaufen. 
Stevins Vorschlage betreffen u. a. das Wegspulen ciner Sandbank 
durch von Schleusen aufgestautes Fiu/)wasser, " .. . wie es in Hol
land und Seeland ... ublich ist", dic Vertiefung des Fli.ilkhens 
Mottlau durch waterschuyring und die Regulierung anderer 
FluGlaufe. Da sich die Kosten fur die zum waterschuyring not
wendigen Anlagen als zu hoch erwiesen, machte Stevin ein neues 
Angebot. Wie sehr er an einem Auf trag interessiert war, zeigt 
sein Vorschlag, auf eigenes Risiko hinsichtlich der Gerate und der 
Arbeiter eingesetzten, die Tiefe des Fahrwassers dauernd auf 
7 Ellen bei einer Breite von 6 Ruten (etwa 23 m) zu halten bei 

einer Bezahlung von I} Groschen pro geforderte "Last". Sein 

Projekt erlautert er an Hand einer Abbildung (Abb.25). 
Das FloG wird mit Ankern uber der Sandbank festgehalten. An 
jeder Langsseite konnen bis zu 25 Arbeiter postiert werden. Die 
Sandnetze bestehen aus einem Eisenbugel mit Schurfkante (ein 
Modell dcs Bugels aus Blei fiigc er fur den Edlen Rat bei) und 
cinem Netz aus "Kasetuch", also einem speziellen Seihtuch. Es 
werden verschiedene Hilfsmittel (Rollen, Fiaschenzuge) vorge-
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25 Vorschlag Stevins zur Beseitigung von Untiefen. Die Sandnetze werden 
mit Stangen gefiihrt [32] 

schlagen. Bei einer Oberschlagsrechnung hinsichtlich der mog
lichen. Arbeitsleistungen und Kosten beruft er sich auf eigene 
Erfahrungen in Holland, so da() man seinen Aufenthalt in Danzig 
fruhestens in die neunziger Jahre des 16. Jahrhunderts datieren 
kann. Entwurfe Stevins fur wasserbauliche Einrichtungen existie
ren auch fur andere Stadte in Preu()en, in den Niederlanden und 
in Frankreich. Was aus diesen Projekten wurde, ist nicht bekannt, 
zumal die Ansichten uber den Nutzen von waterschuyring 
unterschiedlich und auf jeden Fall die Kosten sehr hoch waren. 
Die theoretische und praktische Tatigkeit Stevins auf wasser
baulichem Gebiet scheint umfangreicher gewesen zu sein, als 
urkundlich nachweisbar ist. In den altesten B}bliographien, die 
Stevins Namen enthalten, wird dieser als praefectus der das Land 

vor dem Meer schutzenden Deiche bezeichnet [34, S. 677]. 
Einige Biographen des 18. Jahrhunderts geben so gar an, er sei 
1592 als "Erster Aufseher" uber die Wasserbauten angestellt 
worden. Vielleicht haben die Titel anders gelautet, da man in 
den Archiven bisher daruber nichts fand . 
Am bekanntesten wurde Stevin schon zu Lebzeiten, auch au()er
halb der Niederlande, durch die Konstruktion eines seltsamen 
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Gefahrts: eines Segelwagens! Er selbst geht dar auf in keiner seiner 
Arbeiten ein. Es gibt jedoch eine Abbildung (Abb. 26) und Be
richte iiber den Segelwagen, die an dessen Existenz keinen Zweifel 
lassen. Stevin diirfte durch VerOffentlichungen von Asienreisen
den in den neunziger Jahren des 16. Jh . Kenntnis VOrl derartigen 
Fahrzeugen in China erhalten haben. Gebaut wurde der Wagen 
urn 1600. Dber die Konstruktion und technische Details ist kaum 
etwas bekannt, zumal 'bei Abb. 26 nicht klar ist, inwieweit kiinst
lerische Freiheit waltete .. 

26 Stevins Segelwagen [21£, S. 4] 

Der Kupferstich nach einer Zeichnung von Jacob de Gheyn zeigt 
den Segelwagen bei einer Fahrt, die am Strand von Scheveningen 
(bei 's-Gravenhage) nach Petten (bei Alkmaar) ' fiihrte . Die In
schrift auf dem Stein im Vordergrund besagt, daG Gheyn erklart 
und schwort, hier den Segelwagen des Prinzen Moritz dargestellt zu 
haben. Dber diese Fahrt wird auch durch andere berichtet, so durch 
den bereits erwiihnten Juristen Hugo Grotius, einem Sohn des 
Delfter Biirgermeisters de Groot, der als junger Mann daran teil
nahm und dariiber ein Poem verfaGte. An der Fahrt, die zwischen 
1600 und 1602 stattgefunden haben konnte, sollen 28 Personen 
beteiligt gewesen sein. Bei starkem Siidostwind wurde eine Strecke 
von rund 80,km in 2 Stunden zuriickgelegt. Der Wagen habe sich 
dreimal schneller als ein Schiff bewegt und schien formlich dahin
zufliegen! 
In einer Schrift aus dem Jahre 1652 wird berichtet, daG Prinz 
Moritz, der den Wagen selbst steuerte, diesen sogar einmal in das 
Wasser gelenkt habe, urn den Mitfahrenden einen Streich zu 
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spielen (was diese angsterftiHt tiber sich ergehen lassen muBten). 
Durch eine einfache Steuerbewegung sei der Wagen nach einiger 
Zeit wieder auf den Strand gelenkt worden, wo er die Fahrt 
fortsetzte [21f, S. 6]. Dijksterhuis meint dazu ironisch: 

Wer glauben will, daB sich das Fahrzeug zwei Stundenlang mit einer Geschwin
digkeit von ca. 40 kmjh am Strand fortbewegt hat und dabei dem Steuer so gut 
folgte, daG man es sogar in das Wasser fahren und daG es sofort darauf seinen 
Weg am Strand wieder fortsetzen konnte, soil dies auf eigene Verantwortung 
tun. [24, S.210] 

Nattirlich neigte man damals in technischen Dingen oft zu Dber
treibungen. Da aber Berichte tiber weitere Fahrten in den Jahren 
1613, 1621, 1693 und so gar 1790 mit hochgestellten Personlich
keiten "anBord" vorliegen, muB es sich tatsachlich urn ein brauch
bares Gefahrt gehandelt haben, das filr Besucher der Niederlande 
cine Attraktion darstellte. Die Stevinsche Konstruktion wirkt 
allerdings sehr schwerfallig, so daG sicherlich sturmischer Wind zur 
Fahrt erforderlich war, was das ganze Unternehmen nicht unge
fahrlich machte. Vielleicht war das der Grund ftir den Bau eines 
weiteren, kleineren Wagens. Urkundlich belegt ist ftir 1621 die An
steHung cines Gerrits Gerritsz als "Kapitan der beiden Segelwagen 
von Schcveningen". Der kleinere Wagen bestand aus Eichenholz, 
war 15 FuG lang und 5 FuG breit und existierte noch Anfang 
des 19. Jahrhunderts in Scheveningen. Dann verlieren sich die 
Spuren. 
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Wer ist ein guter Burger? 

1m Jahre 1590 erschien eine neue Arbeit Stevins, die nur 56 Seiten 
umfafite, aber bis 1684 noch sechsmal neu aufgelegt wurde, also 
erhebliches Interesse fand. In dieser Veroffentlichung "Vita 
Politica. Het Burgherlick Leven" [10], etwa mit "Das Zusammen
leben, das Verhalten der Burger" zu ubersetzen, widmet sich 
Stevin einer von seinen bisherigen Arbeiten vollkommen abwei
chenden Thematik. Ais Grund dafur gibt er an, dafi es vieler Or
ten zu grofien Veranderungen in der Regierung gekommen ist und 
die Bewertung dieser Veranderungen sehr unterschiedlich sei. Er 
habe sich daher entschlossen, die Regeln fur ein rechtschaffenes 
Verhalten der Burger zusammenzustellen. Dafi er sich so kurz fasse, 
hange einerseits mit seiner eigenen Vorliebe fur knappe Darstel
lungen und andererseits mit seinen gegenwartigen mathematischen 
Arbeiten zusammen [21f, S. 474ff.]. 
Obwohl Stevin im Text auf die Niederlande selbst nur an wenigen 
Stellen explizit hinweist, ist seine Schrift doch wesentlich durch 
die damaligen innenpolitischen Verhaltnisse seiner Heimat ge
pragt. Die Union von Utrecht von 1579 stellte anfangs einen sehr 
losen ZusammenschluG der beteiligten Provinzen dar. Es ver
band sie zwar das gemeinsame Zid des Sturzes der spanischen 
Fremdherrschaft, aber im ubrigen hatten sic sehr unterschied
liche Interessen, vor aHem auf okonomischem Gebiet. 
Oberstes Gremium einer Provinz waren die staat en der gewesten 
(Provinzstaaten), die sehr stark durch die ortlichen Regime der 
Stadte, die vroedschappen, beeinfluGt, bzw. beherrscht wurden. 
Diese Familienclans bezeichnete man auch als Regenten. Sie ubten 
die leitenden Funktionen der Gemeinwesen aus, wie Burgermeister, 
SchOffen und Schulzen. Ihre Macht basierte auf Geld, wahrend die 
des Adds auf dem Landbesitz beruhte. 
1m Vergleich zu den Regenten waren die breiten Volksmassen in 
der ortlichen und regionalen Politik ohne EinfluG, zumal selbst 
die Gewohnheitsrechte der Gilden und Burgerwehren weitgehend 
beseitigt worden waren. 
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Diese Machtverhaltnisse wirkten sich auch auf die zentralen Insti
tutionen der Union aus. So verringerte sich die Bedeutung des 
rad van state (Staatsrat) immer mehr zugunsten der staaten gene
raal (Generalstaaten), in denen nur je ein Vertreter der Provinzen 
saG. Die Generalstaaten waren fur allgemeine Dinge, wie die Steuer
festsetzung, fUr Auswartiges und militarische Angelegenheiten 
zustandig, wobei Beschlusse einstimmig gefaGt werden muGten. 
Obwohl Philipp II. im Jahre 1581 als Souveran von den General
staaten abgesetzt wurde, standen fur einige Zeit noch Vertreter 
auslandischer Herrscher an der Spitze der "Vereinigten Provin
zen", wofur in erster Linie Bundnisabsprachen maGgebend waren. 
Nahezu zwangslaufig kollidierten aber oft die Interessen dieser 
fremden Staaten, bzw. derer Abgesandter mit den Interessen der 
niederlandischen Bourgeoisie. 
Das wurde besonders deutlich bei Aktionen des Grafen Leicester, 
der 1585 als Vertreter der englischen Konigin in die Niederlande 
gekommen war und eine eigene groGe Machtfulle anstrebte. Dabei 
versuchte er, sich auf der Oligarchie entgegenwirkende Krlifte 
aus dem Volke, kalvinistische Demokraten und Burgerwehren, 
zu stutzen, besonders in der Provinz Utrecht, wo er seine Residenz 
hatte. Das reichte aber nicht aus, urn sich gegen die starken groG
burgerlichen Krlifte, vor aHem in der machtigsten Provinz, Hol
land, durchzusetzen, so daG er Ende 1588 die Niederlande ver
lassen muGte. 
Fortan verzichtete die Republik auf solche auslandischen Reprlisen
tanten, und urn 1590 wurden die Generalstaaten die eigentliche 
Regierung. Den Generalstaaten unterstand auch Moritz von 
Oranien als militarischer Oberbefehlshaber. Er war gleichzeitig 
"Statthalter der Niederlande", also formeHes Staatsoberhaupt. 
Auch in anderen wichtigen Staatspositionen, in militarischen Funk
tionen ohnehin, gab es sehr viele Vertreter des Adels. In gewisser 
Hinsicht wurde die Organisationsform des feudalen Standestaates 
von der jungen burgerlichen Republik noch beibehalten, die den 
Add, der weiter4in Grund und Boden besai\ in seine Dienste 
stellte. Entscheidend war nicht, wie stark die Bourgeoisie selbst 
politisch in Erscheinung trat, sondern ihr immenser okonomischer 
EinfluG (vgl. hierzu [28]). 
Die Kenntnis dieser Strukturen ist notwendig, urn Stevins Darle
gungen zur Gesellschaft zu verstehen. 
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Seine Hauptthese lautet: Jedermann muG die Autoritat anerkennen, 
die zum gegenwartigen Zeitpunkt an dem Ort herrscht, wo er 
wohnt, unabhangig davon, ob diese Autoritat auf recht- oder 
unrechtmaGige Weise zur Macht gclangt ist [21f, S. 492]. Diese 
These solI absolute Gultigkeit haben. Anderungen an einer be
stehenden Ordnung sind zwar moglich, aber nur durch Vorschlage, 
Bitten usw. an die Herrschenden. Wenndie Verhaltnisse untragbar 
werden, muG man emigrieren und kann dann von auGen vcrsuchefl, 
gewaltsam Verandcrungen zu erreichen. Wer aber bleibt, muB 
sich loyal verhalten. 
Wie vertragen sich diese Aussagen mit dem zu diesem Zeitpunkt 
noch immer andauernden Kampf gegen die spanische Fremdherr
schaft? Es ist bei genauer Betrachtung offensichtlich, daG Stevin 
mit seiner Schrift gar nicht beabsichtigt, eine nachtragliche Recht
fertigung fur den Aufstand zu geben. Das zeigt sich u. a. darin, 
daG seine Beispiclc zu dieser Problematik sehr weit hergeholt 
(Nero und der romische Senat) oder sogar konstruiert sind (der 
Doge und der Senat von Venedig). Es ist vielmehr sein Ziel, 
zur Festigung der jungen niederlandischen Republik beizutragen. 
Deshalb nehmen bei ihm Betrachtungen groGeren Raum ein, die 
sich mit der Frage beschaftigen, wie sich der Burger bei inneren 
Streitigkeiten verhalten solI, wenn sich etwa ein Staatsregent nicht 
an die Gesetze halt oder wenn ein Machtkampf entbrennt, bei dem 
sich beide Seiten auf ihre RechtmaBigkeiten berufen. Hier bleibt 
Stevin nicht im Anonymen, sondern auGert offen, wen und was er 
meint. So gab es Bestrebungen von Stadten und Provinzen der 
Niederlande, bestimmte Rechte und Privilegien urn jeden Preis 
aufrecht zu erhalten. In dieser Frage vertritt Stevin nachdrucklich 
die Meinung, daG die Gesetze der Union denen der Provinzen und 
diese denen der Stadte vorgehen. Aus heutiger Sicht erscheint das 
Streben nach einer Zentralgewalt se1bstverstandlich, aber gerade 
der Versuch der Spanier Zur Abschaffung verschiedener Pri
vilegien war bekanntlich einer der Grunde fUr den Aufstand ge
wesen. 
Auch dem " Fursten", also dem Staatsoberhaupt, wendet sich 
Stevin in seiner Arbeit zu. N ach seiner Meinung sind Fursten kcine 
Herrscher von Gottes Gnaden, sondern in einer Republik eben
falls nur Burger, wenngleich in hohen Positionen. Deshalb sollte 
ein Staat argwohnisch darauf achten, daG ein Furst nicht versucht, 
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von sich aus seine Rechte zu erweitern und seine Kompetcnzen zu 
uberschreiten. Das zielt deutlich auf die Stellung des Statthalters in 
den Niederlanden. Explizit wird in diesem Zusammenhang der 
GrafLeicester genannt (siehe oben). Daher solle sich der Burger 
bei inneren Strcitigkeiten dem widersetzen, der die "guten" Ge
setze vedindern oder abschaffen will. Sci aber ein Furst gegenuber 
seiner (burgerlichen) Regierung loyal, so konne ihn der Staat be
lohnen und ihm groGere Macht geben. Auch hier diirfte Stevin 
ein aktuelles Ereignis im Auge haben, denn 1589 wurde Moritz 
von Oranien, einem Sohn des 1584 ermordeten Wilhelm von 
Oranien, auch die Statthalterschaft von Utrecht, Geldern und 
Overyssel iibertragen, nachdem er 1585 schon Statthalter von Hol
land 'und Seeland geworden war. 
In einer Zeit, in der die Klassenauseinandersetzungen stark reli
giosen Charakter trugen, geht Stevin selbstverstiindlich auch auf 
Fragen der Religion ein. Seine Ansichten diirften aber kaum den 
Beifall der Orthodoxen gefunden haben, weder auf kal vinistischer, 
noch auf katholischer Seite. Die Bevolkerung der nordlichen 
Provinzen war in religioser Hinsicht durchaus nicht einheitlich. 
Neben orthodoxen und gemiiGigten Kalvinisten gab es Lutheraner 
und Tiiufer. Den iiberwiegenden Anteil stellten nach wie vor die 
Katholiken; noch 1618 waren zwei Drittel der Bevolkerung der 
Vereinigten Provinzen katholisch [35, S. 809]. 
Da der Kalvinismus als Staatsreligion galt, unterdriickten die 
Kalvinisten alle anderen Konfessionen. 
-aber Stevins Religionszugehorigkeit ist nichts bekannt. Seine 
Schrift liiGt aber religiose Tolerenz erkennen, wic sic damals un
ter bestimmten Teilen der 'Bourgeoisie nicht selten war. Diese 
Libertiner (kirchliche Ncutralisten), es waren sowohl Katholiken 
als auch Protestanten, lehnten die extremen Anspriiche der katho
lischen Priester ebenso ab wie die der kalvinistischen Predikanten. 
Ausfiihrlich befaGt sich Stevin mit solchen Burgern, die der 
Staatsreligion nicht anhiingen. Diejenigen, die nicht an Gott und 
Teufel glauben, aber die Religion fur ein wichtiges Mittel ansehen, 
urn das Gemeinwohl zu heben und zu erhalten, sollen die Religion 
nicht schmiihen, den Gesetzen folgen und sich ruhig verhalten., 
Diejenigen, die cine Religion aus innerem Bediirfnis brauchen, 
sollen ihren Glauben im geheimen pflegen, wenn sic nicht die Er
laubnis zur offentlichen Ausubung erlangen konnen. Die Burger, 
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welche ihren abweichenden Glauben offen venreten, sollen es je
doch nicht bis zum Martyrertum kommen lassen, sondern emi
grieren, beispielsweise auch zu den Wilden gehen, die ja ebenfalls 
Menschen sind (!), und diese zu Gatt bekehren. 
Es ist sehr interessant, aus welchem Grund Stevin eine Religion 
uberhaupt fur notwendig und wichtig halt: Jeder Mensch wolle, 
daG seine Kinder zu tugendvollen und frommen Menschen 
heranwachsen. Die Meinung der Philosophen, daG man das Gute 
tun soIl, weil es in sich selbst gut ist, und eben so das Bose lassen 
soli, weil es in sich selbst schlecht ist, beeindruckt die Menschen 
nicht. Man muG vielmehr den Kindern von fruh an bewuGt ma
chen, daG es einen Gott gibt, der alles sieht und selbst die Gedan
ken der Menschen kennt und mit ewigen Hollenqualen aile Sun
der strafen wird; den Guten aber erwarten ewige Freuden. Auf 
einen strengglaubigen Anhanger einer bestimmten Konfession 
deutet das alles kaum hin. Eine niederlandische Autorin (vgl. 
[21£, S.467ff.]) meinte daher auch zutreffend, daG Gatt fur 
Stevin nichts anderes ist als ein grof)er Buhmann. 
Die Quintessenz seiner Dberlegungen uber das Verhalten der 
Burger faGt Stevin so zusammen:"Jeder muG von den auf der 
Erde vorhandenen Gemeinwesen das wahlen, in welchem er 
imstande und gewillt ist, die bestehenden Verhaltnisse zu akzep
tieren." [21£, S. 573] Das soIl nicht bedeuten, daG nun jeder auf 
die Suche nach einem solchen Land gehen muG. Stevin meint 
vielmehr, wie er anschlieGend an diesen Satz erlautert, daG ohne 
Gemeinsinn, ohne gemeinsame Verhaltensregeln usw. ein Staat 
nicht bestehen kann und deshalb cine bestimmte Anpassung unum
ganglich sei. Flir ihn ist der Staat das Symbol der in ihm lebenden 
Burger. 
Man hat Stevin den Vorwurf gemacht, daG bei ihm ein die Men
schen verbindendes Band, etwa die gemeinsame Sprache, nicht von 
Bedeutung sei. Er vergleiche das Gemeinwesen nicht mit einer 
Familie, sondern mit einem Logierhaus, in welchem man sich 
nach der dart geltenden Hausordnung richten oder - eben aus
ziehen muG [21£, S.470]. Mit diesem Vorwurf tut man Stevin 
sichcrlich Unrecht. Es wurde schon dar auf hingewiesen, in welch 
groGem Umfang Emigranten aus dem Sliden in die nordlichen 
Provinzen gekommen waren. Auch unter diesem Gesichtspunkt 
war der ProzeG zur Bildung eines Nationalstaates noch in vollem 
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Gange. Eine Konsolidierung der jungen biirgerlichen Republik 
unter den Bedingungen des anhaltenden spanischen Drucks konnte 
nur erreicht werden, wenn die bestehende Ordnung und deren 
Gesetze, die naturgemaG zu diescm Zeitpunkt die der bcstimmen
den Kaufmannsoligarchie und der Manufakturbesitzer waren, von 
den breiten Volksmassen, besonders von den Handwerkern, 
abhangigen Bauern und den Plebejern nicht in Zweifel gezogen 
wurden. Das durfte der Hauptgrund fur Stevins im Vordergrund 
stehendes Verlangen nach Ordnung und Gesetzlichkeit unter einer 
starken Zentralgewalt gewesen sein. 
Stcvin hat sich auch noch spater mit gcsellschaftlicher Thematik 
bcschaEtigt. Die Ergebnisse sind in einer postumen Ausgabe von 
[10] im Jahre 1646 enthalten. Zu erwahnen sind Vorschlage organi
satorischer Art fur beratende Organe in einem Staatswesen. Be
merkenswert ist auch die Offenheit, mit der er MiGstande anspricht: 
Bei der Amterverteilung muG darauf geachtet werden, daG keine 
Vetternwirtschaft einreiGt; er wendet sich gegen die Vergabe von 
Stellen und Posten durch Verkauf; halt eine jahrliche Neuvertei
lung von Amtern fur erforderlich, urn Unfahige Zu entferncn, 
u. a. m. 
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Wie man Festungen baut und Feldlager anlegt 

Die anfangs prekare Lage der jungen Republik der Niederlande, 
der tatsachlich befreite Bereich umfa~te 1588 nur Holland, See
land, Friesland und kleinere Teile anderer Provinzen, besserte 
sich nach 1588 zusehens. Grundlage dafiir waren einmal die 
Bindung spanischer Truppen an andere Kriegsschauplatze infolge 
militarischer Auseinandersetzungen mit England und Frankreich 
und zum anderen militarische Erfolge der Niederlander, deren 
oberster militarischer Befehlshaber seit 1589 Prinz Moritz von 
Oranien war. Trotz seiner Jugend, er wurde 1567 geboren, erwies 
er sich als ein talentierter Heerfiihrer, der, zusammen mit seinem 
Neffen und Schwager Wilhelm Ludwig von Nassau, dem Statt
halter von Friesland, versuchte, den Krieg nach wissenschaftlichen 
Prinzipien zu fiihren. Dazu studierte er' auch die Erfahrungen der 
Antike, besonders die romische Kriegskunst. 
Ais sehr wesentlich sah Moritz Ordnung und Disziplin an. Ob
wohl zahlenma~ig den Spaniern unterlegen, erlangten die nieder
landischen Truppen wegen ihrer Zuverlassigkcit und Disziplin in 
Europa einen bedeutenden Ruf. Man mu~ allerdings erwahnen, 
da~ es sich urn gutbezahlte Soldnertruppen handelte. Bei der 
Belagerung ihrer Stadtc durch die Spanier in den siebziger und 
achtziger Jahren hatte die niederlandische Bevolkerung Mut, 
Opferbereitschaft und Standhaftigkeit bewiesen, aber nach Ab
wendung der direkten und unmittelbaren Bedrohung fiihrte 
man den Kampf zu Lande nahezu ausschlieGlich mit fremden 
Soldncrheeren, wofiir finanzielle Mittel aus der Handelstatigkeit 
in ausreichendem Ma~e zur Verfiigung standen. Und fiir viel 
Geld bekam man die besten Truppen Europas, vor aHem Reiterei 
und Artillerie. 
Die von Moritz gewahlte Taktik der Kriegsfiihrung war den 
besonderen Gegebcnheiten des niederlandischen Befreiungskamp
fes gut angepa~t. Wenn irgend moglich, vermied er offene Feld
schlachten, bei denen wegen der zahlenma~igen Dberlegenheit 
der Spanier kaum mit Erfolgen zu rechnen war. Abgesehen von 
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einigen Scharmiitzeln und Handstreichen bestanden die militiiri
schen Kampfhandlungen in der Belagerung wichtiger Orte, 
befestigter Platze und Stadte, die von strategischer bzw. wirt
schaftlicher Bedeutung waren, und in der Abwehr feindlicher An
griffe auf eigene Befestigungen und Stiidte. In militartechnischer 
Hinsicht bedeutete das im Falle des eigenen Angriffs, mit Hilfe 
von Schanzen, Laufgraben, Unterminierungen usw. die Voraus
setzungen fiir die Eroberung des belagerten Objekts zu schaffen. 
Andererseits waren auch umfangreiche BaumaGnahmen zur Ver
besserung der eigenen Verteidigungsanlagen notig. Innerhalb der 
niederlandischen Armee gab es deshalb viele Ingenieure und sagar 
regelrechte Pioniereinheiten. 
Diese Art von Kriegsfuhrung brachte schon bald bedeutende Er
folge, und als 1594 die Festung Groningen fiel, waren aIle zur 
Utrechter Union gehorenden Provinzen befreit. Die Kampf
handlungen der folgenden Jahre verlagerten sich weitgehend in die 
spanischen Niederlande, also die Sudprovinzen, bzw. an die durch 
die groGen Strome (Rhein und Maas) gebildete naturliche Grenze. 
Zwischen 1595 und 1606 wurde der Krieg von seiten der Nieder
Hinder im wesentlichen defensiv gefiihrt. AuGer einer Feldschlacht 
bei Nieuport im Jahre 1600 mit unentschiedenem Ausgang kam es 
in der Hauptsache nur zu einer Vielzahl von Stadtebelagerungen 
oder derem Entsatz durch beide kriegfuhrende Parteien. Obwohl 
die Niederlande weder materieIl, noch militiirisch am Ende waren, 
strebte man nach 1606, als die Kampfhandlungen immer mehr 
abnahmen, in langwierigen diplomatischen Verhandlungen einen 
Waffenstillstand an, der 1609 gegen den Willen von Prinz Moritz, 
der urn seine Machtstellung furchtete, fur eine Dauer von 12 J ah
ren abgeschlossen wurde. 
In dem hier skizzierten Zeitraum stand Simon Stevin in den Dien
sten Moritz von Oraniens, bzw. der niederlandischen Armee. 
Vermutlich gehen die Kontakte zu Moritz bis in das Ja~r 1591 
zuruck, in dem Stevin nach Delft ubergesiedelt war. Von dort 
wurde er ofters zu Konsultationen nach 's-Gravenhage gerufen, 
wo Moritz seine Hofhaltung hatte, wenn er sich nicht auf Feld
zugen befand. In der Folgezeit entstand ein sehr enges Verhaltnis 
zwischen Moritz und Stevin als Berater des Prinzen in militari
schen und personlichen Fragen. 
1m Jahre 1603 wurde die Stelle des Generalquartiermeisters der 
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Staatenarmee vakant. Prinz Moritz stellte daraufhin an den Staats
rat der Niederlande den Antrag, Stevin als "affteeeknaer" (wort
lich: Abstecker) der Quartiere der Feldlager mit einem Gehalt 
von mindestens 50 Pfund monatlich einzustellen. Stevin habe diese 
Tatigkeit bereits seit 10 Jahren ausgeubt [24, S. 10]. Dem Antrag 
von Moritz wurde stattgegeben, und 1604 erfolgte die Vereidi
gung von Claud~ van Senerpont als "quartiermeester absolut" und 
von Stevin als Quartiermeister fUr das "affsteecken der quartieren". 
In einer Personalliste der Staatenarmee aus dem Jahre 1608 wird 
Stevin - nach den Generiilen - als erster der in der Armee dienen
den Ingenieure mit einem Monatsgehalt von 50 Pfund genannt. 
Vergleichsweise erhielt der inzwischen neu ernannte General
quartiermeister Antoine de Solempne 100 Pfund bzw. 150 Pfund, 
wenn sich die Armee im Felde befand. 
Stevins Sohn Hendrik bezeichnet seinen Vater als Generalquar
tiermeister, was lange Zeit als nicht zutreffend angesehen wurde. 
Tatsachlich findet sich aber in einem urn 1610 verfaGten Doku
ment folgende Aufgabenstellung: 

Der Generalquartiermeister Simon Stevijn weist jeder Soldatenabteilung die 
einzunehmenden Quartiere zu und ist [in dieserHinsicht - R. G.] allen anderen 
vorgesetzt, sowohl Generalquartiermeistern als auch einfachen Quartier
meistern [etwa der Regimenter- R. G.] ... [21 e, S. 249] 

In einem anderen Dokumenr wird Stevin neben Solempne und 
dem fur die Reiterei zustandigen Thijs als ciner der General
quartiermeister bezeichnet [21e, S.22]. Stevin gehorte also zur 
Gruppe der wichtigsten Armeeoffiziere und war an den Feldzugen 
aktiv beteiligt, wie aus seinen Schriften ersichtliche Einzelheiten 
uber verschiedene Belagerungen erkennen lassen. 
Die Stevinschen Arbeiten zumilitarischen Dingen sind in drci 
Vcroffentlichungen und einer Vielzahl postum bekannt geworde
ner Manuskripte enthalten. Die erste Arbeit erschien 1594 unter 
dem Titel "De Stercktenbouwing" (Der Festungsbau) [12]. Es ist 
moglich, daG es sich urn ein Auftragswerk fur den Prinzen oder die 
Republik handelt. Neuere Bucher uber den Bau von Befestigungen 
lagen bis dahin uberwiegend nur in italienischer und franzosischer 
Sprache vor. Auf diese Arbeiten und auf die 1589 erschienene 
Schrift von Daniel Speckle "Architectura: Von Vestungen" baut 
Stevin auf. 
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Die Anlage von Befestigungen hatte im 16. Jahrhundert fortge
setzt Veranderungen und Verbesserungen erfahren. Die mittel
alterliche Stadtbefestigung mit Mauem und Tiirmen, wie sie zu 
Beginn des Befreiungskampfes in den Niederlanden noch vor
herrschte, war seit der bereits lange davor erfolgten Einfiihrung 
der "Feuerwaffen" zum Anachronismus geworden. In vielen Lin
dem hatten sich deshalb schon andere Befestigungsformen durch
gesetZt, die als alte (vor 1550), bzw. neue italienische Fortifikations
weise (nach 1550) bezeichnet werden. Sehr stark vereinfacht ist 
letztere gekennzeichnet durch einen polygonalen Grundri6 der 
Festung, wobei sich an den Eckpunkten Bastionen (Bollwerke) 
befinden, die durch Kurtinen (Stein- und Erdwalle) miteinander 

27 a) Perspektivische Ansicht zweier Bastionen und einer Kurtine (12] 

A 

b) 

27 b) Schnitt durch die Mitte einer Bastion A. K und L sindOrillons (Feuer
stellungen zur Flankendeckung) [12] 

27 c) Schnitt durch die Mitte einer Kurtine. F Wallweg, C niederer Wallweg, 
E gro6er Graben, D Mitte1graben, Z gedeckter Weg [12] 
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verbunden sind. Die Bastionen dienen nicht nur als Geschiitz
stellungen nach auGen, sondern sollen sich auch gegenseitig dek
ken bzw. die Walle "f1ankieren" (durch F1ankenfeuer schiitzen). 
Dazu kamen noch Graben und vor gelagerte Befestigungen. 
Stevin erlautert nicht nur die neue italienische Fortifikationsweise, 
sondern erweitert und erganzt sie, bzw. wendet sie auf die spezifi
schen Verhaltnisse der Niederlande an. Zunachst behandelt er den 
Idealfall eines sechseckigen Festungsbauwerks. Die Bastionen 
sind fiinfeckig und bestehen aus mehreren Etagen (Abb. 27). Sehr 
breiten Raum nimmt bei seinen Vbedegungen die Vermeidung 
von toten Raumen vor den Wallen und Bastionen ein, von denen 
aus der Gegner in die Festung eindringen konnte. Die tatsachlich 
mogliche F1ankierung lasse sieh, so Stevin, sehr leicht mit Hilfe 
gespannter Drahte darstellen, wenn ein Holz- oder Wachsmodell 
(entsprechend Abb.27) verwendet wird. Erwahnenswert beim 
Stevinschen Entwurf ist auch der Vorschlag von zwei Graben, die 
durch einen Wallweg und einen gedeckten Weg gesichert sind. 
Erhebungen auf den Wiillen und Bastionen, als Kavalieren bezeich
net, dienten zur Aufstellung weiterer Geschiitze. 
Stevin beschrankt sieh nicht auf allgemeine Erwagungen, sondern 
erlautert seine Dberlegungen ausfiihrlich, macht MaGangaben und 
gibt auch Hinweise fiir die notwendigen Vermessungsarbeiten. 
Von der idealen Festung ausgehend werden weiter solche Falle 
beriicksichtigt, wo durch auGere Umstande (ungeeignetes Ge
lande, Gewasser) die Anlage in der Idealform nicht realisiert wer
den kann. Stevins Forderungen fiir den Festungsbau lassen sich 
kurz so zusammenfassen: 
- moglichst vollkommene F1ankierung aller Teile der Befestigung, 
- Bastionen stumpfwinklig anlegen, 
- polygonalen GrundriB, wenn irgend moglich, wahlen. 
Stevins V orschlage fiir eine maximale Befestigung erforderten 
allerdings einen so groBen finanziellen Aufwand, daB keiner davon 
im vorgesehenen Umfang verwirklicht wurde. Aber Anregungen 
lieferten sie in reichem MaBe. Sie fanden im Festungsbauwesen 
am Ende des 17. Jahrhunderts in abgewandelter Form ihren Nie
derschlag (vgl. [27, S. 838f.]). 
Auf den Festungsbau kommt Stevin in seiner letzten, zu Lebens
zeiten verOffentlichten Schrift zuriick: "Nieuwe Maniere van 
Sterctebou door Spilsluysen" (Neue Art von Festungsbau durch 
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Spindelschleusen) [17]. Sie erschien 1617, wurde aber fruher 
verfaik 1m 3. und 4. Kapitel wendet sich Stevin der Verbesserung 
von Befestigungen durch Wassergraben, sogenannte nasse Graben, 
zu, wobei Schleusen eine besondere Rolle spielen, die durch Ba
stionen gedeckt werden. Die Schleusen hatten verschiedene Auf
gab en zu erfullen: waterschuyring, urn die Graben auf der erfor
derlichen Tiefe zu halten; Verbindung der innerhalb der Stadt 
gelegenen !Wasserwege mit der See fur den Schiffsverkehr; Um
wandlung nasser Graben in trockene Graben und umgekehrt. 

28 Vorschlag fur die zusatzliche Befestigung einer am Meer gelegenen Stadt 
durch einen Wasserkanal. KL und HI sind Schleusen (Kammer- und o Spiil
schleusen), G und F Bastionen zu deren Schutz [17] 

Ein Beispiel zeigt Abb. 28. Es solI A eine an der See gelegene 
Stadt sein. Vor der Befestigung ist ein nasser Graben, der hier den 
Charakter eines schiffbaren Kanals hat. KL und HI sind Schleu
sen, MN und 0 P Seekanale fur den Schiffsverkehr. Stevin erortert 
in seiner Schrift aile denkbaren Sonderfalle hinsichtlich der hydro
graphischen Gegebenheiten und fuhrt 35 Beispiele an, die ihn als 
genauen Kenner der wasserbaulichen Einrichtungen vieler hollan
discher Stadte ausweisen und die bereits erwahnte Annahme 
stutzen{ da{) er auf diesem Gebiet in den Niederlanden eine wich
tige Position einnahm. 
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Sehr spezifische Vorschllige macht er fur die Stadte Vlissingen, 
Deventer und Calais. Wie aus der von Hendrik Stevins postum 
herausgegebenen Arbeit uber waterschuyring hervorgeht, fer
tigte Simon Stevin z. B. fur den Gouverneur von Calais einen Ent
wurf mit Kostenvorschlag fur die zum Schutz der Stadt zu errich
tenden Bauten an (Kaniile, Staubecken, sechs Schleusen, Brucken), 
der sich auf 130000 Gulden belief. Der zwischen 1596 und 1598 
in dieser Sache gefuhrte Schriftverkehr fuhrte jedoch zu keinem 
positiven Ergebnis. Dagegen soll die Stadt Ostende dank einer 
derartigen Anlage von 1601 bis 1604 der spanischen Belagerung 
zunachst wider standen haben. 
Die militarischen Schriften Stevins werden von Kennern der Ma
terie sehr hoch eingeschatzt. So auGerte sich ein profunder Kenner 
der alteren Milirargeschichte wie folgt: 

Dberaus klar und wohlgeordnet ist die systernatische Dbersicht der verschic
dcnen Befestigungsvorschlage; es war nicht miiglich. urn die Wende des 16. 
und 17. Jahrhunderts vorurteilsfreier und lehrreicher uber diese Dinge zu 
handeln. als Stevin es tut ..• und diese Vorziige treten urn so deutlicher hervor, 
als die Abhandlung [[ 12] - R. G.] sehr kurz und knapp gehalten ist .... Die groG
artigste Bedeutung gewinnt der Graben ... bei Stevin,indern er ihn aus der 
Rolle eines absolut passiven Hindemisrnittels durch die Schleusenwerke in 
die eines aktiv agierenden Verteidigungsrnittels erhebt ... [27, S. 842, 858] 

Mit "Nieuwe Maniere" zusammengebunden und im gleichen Jahr 
erschien Stevins "Castrametatio. Dat is Legermeting" CUber die 
Vermessung der Feldlager) [17]. Diese Arbeit ist Ergebnis und 
Zusammenfassung seiner Tatigkeit als Quartiermeister und ent
halt einen perfekten Uberblick uber die Anlage und Einrichtung 
eines Feldlagers in dieser Zeit. Die niederlandischen Lager waren 
weith in beruhmt wegen der dort herrschenden Ordnung, und 
Stevin weist im Vorwort stolz darauf hin, daG Anfragen uber die 
Feldlager selbst von Herrschern aus den entferntesten Landern 
kommen wurden. Zwar gabe es daruber schon viele Schriften, 
aber ein umfassender Uberblick mit allen Einzelheiten fehle noch. 
Durch seine Tatigkeit kenne er alles, sowohl theoretisch, als auch 
praktisch. 
Der erste Teil von "Castrametatio" enthalt genaue Plane mit MaG
angaben fur die Verteilung der einzelnen Quartiere innerhalb des 
Lagers, dessen Vorbild das niederlandische Lager von rund 20000 
Mann vor der Stadt Julich im Jahre 1610 ist. Das Quartier des 
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Prinzen befand sich in der Mitte des Lagers und bestand aus einer 
Vielzahl von Zelten, umgcben von denen des Hofstaates. In der 
Nahe waren die Bediensteten untergcbracht, wie Diener, Speise
auf trager, Kellermeister, Bier- und Weinabzapfer usw. Bei einer 
langwahrenden Belagerung wurden auch Bier- und Weinkeller 
angelegt, und zur "Erholung" und zum Zeitvertreib des Hofes 
gab es sogar eincn Ballspielplatz [21 e, S. 286] . 
Nach auBen hin schlossen sich dem Lagerzentrum die Zelte der 
obersten Befehlshaber an und dann die Quartiere der einzelnen 
Truppenteile. Letztere bestanden uberwiegcnd aus Holz- oder 
Strohhuttcn, die an LagerstraBen angeordnet waren, die zum 
Alarmplatz fuhrten. Zum Lager gehorte auch ein Budenmarkt fur 
Kramer, Lcbensmittelhandler und Fleischer, aber auch fur die als 
vornchmer geltcnden Stoff- und Seidenhandler, die vom "gcwohn
lichen Handelsvolk" getrennte Standplatze erhielten. Bei den Gast
wirtschaften und Hcrbcrgen des Lagers, so Stevin, sollte dar auf 
geachtet werden, daB sich die angcsehenen bcieinander befinden 
und die "bordeelen" bei ihresgleichen [21 e, S. 297]. 
1m zweiten Teil der "Castrametatio" wird cine bis in die kleinsten 
Details gehende Aufstellung uber das zu einer Bclagerung Not
wendige gegcben. Sie reicht von der Aufzahlung der Truppen und 
ihrer Starke, der Geschutze, der Angabe der Zahl der Pferde, der 
Wagen (von den 942 Wagen waren allein 66 fur den Prinzen und 
dessen Gefolge bestimmt) usw. bis zu solchen Kleinigkeiten, die 
aber doch von Bedeutung sind, wie Zahl und Art der Werkzeuge, 
Nagel, Bolzen, Laternen, Kerzen und Holzbretter, und selbst 
sechs Schmierdosen fur die Geschutzrader bleiben nicht unerwahnt. 
Selbsfverstandlich macht Stevin auch genaue Angaben uber Piken, 
Gewehre, Kugeln, Pulver und Lunten. Zum Transport des Heeres 
und des Z ubehors warell 217 Schiffe bzw. Boote notwendig. 
Die anderen Tcile von "Castramctatio" befassen sich mit der 
Praxis, ausgehend vom Abstecken der einzelnen Quartiere im 
Gelande entsprechend dem Plan, dem Anteil dcr verschiedenen 
Quartiermeister an dieser Tatigkeit bis zur Anlage des Alarm
platzes und der AuBenbcfestigungen. Der Aufbau eines solchen 
Lagers erfolgte in relativ kurzer Zeit. So ist aus Dokumenten uber 
die Belagerung der Stadt Grol (Grocnlo) im Jahre 1597, an der 
Stcvin teilnahm, bekannt, daB am 11. 9. die Vorhut vor der Stadt 
crschien, am 12.9. dcr Alarmplatz eingerichtet und Hutten fur 

85 



5000 Manngebautwaren und am Morgen des 13.9. mit den Vor
bereitungen zum Angriff begonnen werden konnte. 
Stevins Eintreten fur dezimale Einteilungen findet auch in "Castra
metatio" seinen Niederschlag, wenn er eine Unterteilung der 
Truppen in Verbande von 10,100,1000 Mann usw. - als Zehner
schaft, Hundertschaft usw. bezeichnet - vorschliigt und die sich 
daraus ergebenden Vorteile erortert. 
Von den nachgeiassenen militarischen Manuskripten ist eine zwi
schen 1608 und 1615 entstandene Schrift bemerkenswert: "Uber 
die Belagerung der Stadte und Festungen". In drei Teilen - An
naherung an das Objekt und Aufklarung des Vorfeides, Einschlie
Gungsring, Vorbereitung der Ersturmung - werden spezifische 
Hinweise gegeben. Die Hauptarbeit bei einer Beiagerung bestand 
in der Anlage von Laufgraben vom EinschlieGungsring aus zur 
belagerten Stadt. Hierzu macht Stevin detaillierte Angaben, wie 

n 

,,- 15 

29 "Spabijlhou". Verwendung als Spaten (Spa), K als Beil Cbijl), L als Hacke 
Chou), N im Transportzustand. Oben und unten sind die Einzelteile gezeichnet 
[21 e, S. 477] 
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die Graben anzulegen, die Schanzarbeiten zu sichern und die je
weiligen ortlichen Gegebenheiten zu beriicksichtigen sind. Bei den 
meisten Armeen wurden damals die Schanzarbeiten durch zusam
mengetriebene Bauern ausgefiihrt, da die Soldaten solche Arbei
ten als ihrer unwiirdig ablehnten. In der niederHindischen Armee 
setzte man dagegen auch Musketiere und Piketiere bzw. besondere 
Pioniertrupps ein. 
Es zeugt wiederum von Stevins Geschick, daG er das Problem des 
Mitfiihrens der Schanzgerate rationell zu losen sucht. So beschreibt 
er ein Mehrzweckgerat, das "spabijlhou", das nur 3 1 h Pfund wog 
und als Spaten, Beil und Hacke zu verwenden ist (Abb. 29). 
In Stevins Nachla{) fanden sich noch weitere militarische Arbeiten, 
von denen nur die Themen genannt seien: Marsch- und Schlacht
ordnung, Zusammenwirken von Piketieren und Musketieren in 
Gruppenverbanden, Exerzieren, organisatorische Probleme (Ver
sorgung der Truppen, Train, Handel im Lager, MaGnahmen gegen 
Pliinderungen, Verminderung des nichtkiimpfenden Anteils der 
Truppen, Ausbildung der Reiterei zum Kampf mit Muskete und 
Pike bei Verlust des Pferdes), u. a. m. Stevin scheint eine umfas
sende Darstellung des Militarwesens geplant zu haben, wie eine 
entsprechende Uberschrift im Inhaltsverzeichnis seines Haupt
werkes "Wisconstighe Ghedachtenissen" ausweist, die aber leider 
nicht zustande kam. 
Zusammenfassend laGt sich sagen, daG die gedruckten und unge
druckten Arbeiten Stevin auch auf dem Gebiete des Militarwesens 
als einen hervorragenden Kenner des zeitgenossischen Wissens
standes ausweisen, der durch viele Verbesserungen und durch sein 
hervorragendes Organisationsvermogen aktiv am Befreiungs
kampf der Niederlander tei)nahm. 
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Der prinzliche Berater, Mentor 
und Finanzverwalter 

Es wurde bereits mehrfach auf die engen Beziehungen Stevins 
zum Prinzen Moritz von Oranien hingewiesen. Dijksterhuis meint 
in seiner Biographie Stevins sogar, daf) der Ingenieur nicht nur ein 
vertrauter alterer Ratgeber des fast zwanzig Jahre jungeren Prin
zen war, sondern auch dessen Freund [24, S. 321]. Daf) Stevin 
ihm schon wahrend der Zeit, als der Prinz in Leiden studierte 
(1583/84) Unterricht in Vermessungskunde erteilte, laf)t sich nicht 
belegen. Aber spates tens seit seinem Eintritt in die Armee, also urn 
1593, stand Stevin auch in personlichen Diensten des Prinzen. 
Darauf weist u. a. eine Bemerkung im Personenregister der Staa-

I 

tenarmee des Jahres 1608 hin, in der es heif)t, daf) Stevin neben 
seiner Besoldung als Quartiermeister weiterhin vom Prinzen fur 
personliche Dienste bezahlt wird. 
Die von Stevin fUr Moritz ausgeubten Tatigkeiten lassen sich in 
drei Komplexen zusammenfassen: 
- Sachverstandiger fur wissenschaftliche und technische Pro-

bleme, 
- Finanzberater und -verwalter und 
- Mentor und Privatlehrer. 
Die Sachverstandigentatigkeit hing oft mit militarischen Fragen 
im weitesten Sinn zusammen. So sind Unterlagen aus dem Jahre 
1598 uber einen Auf trag des Prinzen an Stevin zur Inspektion der 
Befestigungsanlagen der strategisch wichtigen Stadt Harderwijk 
erhalten geblieben. In diesen Dokumenten wird Stevin als "Ma
thematiker des Prinzen", aber auch als Ingenieur bezeichnet. Auf 
Grund der in acht Tagen durch Stevin und einen anderen Inge
nieur vorgenommenen kartographischen Aufnahme, wofiir 82 Gul
den gezahlt wurden, verbesserte man spater die Befestigungs
werke. Als Verzehrgeld erhielten die beiden Ingenieure 172 Gul
den, worin auch die Kosten eines zu Ehren Stevins gegebenen 
Banketts, an dem der gesamte Rat von Harderwijk teilnahm, ent
halten sind. Daf) Stevin eine sehr angesehene Person gewesen sein 
muf), zeigt sich auch darin, daf) die Weiterfahrt der beiden Inge-
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nieure nach Amersfoort mit einem Ehrengeleit durch einen Rats
herm erfolgte. 
1m Jahre 1598 berief Moritz in seiner Eigenschaft als General
admiral und Befehlshaber der Flotte Stevin in eine Kommission 
zur Oberpriifung von Erfindungen und Vorschlagen auf dem Ge
biete der Seefahrt. U nter anderem sollte ein Vorschlag einge
schatzt werden, der vondem orthodoxen kalvinistischen Prediger 
Petrus Plancius, der auch Navigationlehrte, Steuerleute prufte und 
1nstrumente baute [33, S. 39], eingereicht worden war. Dieser 
hatte eine auch schon von anderen bearbeitete Thematik aufge
griffen, nach der es moglich sein sollte, aus der bekannten geo
graphischen Breite, der Deklination, und derArt der Abwei
chung der KompaBnadei (ostlich oder westlich) die geographische 
Lange zu bestimmen und dam it den Standort des Beobachters auf 
der Erdkugei. 
Das Ergebnis der Dberprufung ist cine von Stevin, ohne Namens
nennung auf dem Tite!blatt, verfagte kleine Abhandlung fur den 
Praktiker mit dem Tite! "De Havenvinding" (Das Auffinden von 
Hafen) [13], die 1599 in Hollandisch, Lateinisch, Franzosisch und 
Englisch erschien. Darin erlauten Stevin ein Verfahren, das dem 
des Plancius analog ist, wobei er des sen Prioritat ausdrucklich 
anerkennt. Den Wert dieser Navigationshilfe grenzt Stevin jedoch 
stark ein: Kenne man die geographische Breite und die Deklina
tion cines Hafens und werden an Bord cines Schiffes davon nur 
wenig abweichende Werte gemessen, so befinde sich das Schiff 
in unmittelbarer Nahe dieses Hafens. Zwar konnten verschiedenc 
Hafen die gleichen Werte haben; aber sic sind so weit voneinander 
entfernt, daB man Verwechslungcn ausschliegen kann. Fur 43 Ha
fen, bzw. Stadte gibt Stevin die entsprechenden Werte an. 
Es zeugt von seiner Vorsicht bei wissenschaftlichcn VerOffent
lichungen, dag er das vorhandene Zahlenmaterial noch nicht fur 
ausreichend halt, urn eine umfassende Theorie zu entwickeln. 
Sicherlich ist es seinem Einflug zuzuschreiben, daB Moritz von 
Oranien allen hollandischen Kapitanen befahl, bei ihren Fahrten 
die Deklination in allen angelaufenen Hafen zu messen und der 
Admiralitat zu melden. 1sogonenkarten (die Verbindungslinien 
zwischen Orten gleicher magnetischer Deklination enthalten) 
wurden aber erst 100 Jahre spater gezeichnet, so daB das von Plan
cius und Stevin beschriebene Verfahren zunachst noch nicht prak-
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tisch benutzt werden konnte. Die Grundidee war durchaus brauch
bar, auch wenn die Entwicklung zur genauen Ortsbestimmung 
auf See spater in anderer Richtung verlief. 
1m Jahre 1600 erhielt Stevin eine besonders wichtige Aufgabe: 
die Ausarbeitung eines Lehrprogtammes fiir eine neue, mit der 
Universitat Leiden zu verbindende Ingenieurschule. Der Unter
richt soUte ausschlieBlich in hoUandischer Sprache stattfinden und 
u. a. folgende Gebiete umfassen: 
- die vier Hauptrechenarten mit ganzen Zahlen, Briichen und 

"Thiendezahlen" (!), 
- die Regeldetri (Dreisatzrechnung), 
- einen praxisorientierten Lehrgang in Feldmessung und 
- theoretische und praktische Befestigungskunde. 
DaG der Unterricht in HoUandisch durchgefiihrt wurde, ist Folge 
von Stevins Bemiihungen in dieser Hinsicht, aber auch durch die 
Herkunft der Studenten bedingt, die - nach einem Verzeichnis 
fiir die Jahre von 1600 bis 1611 - weitgehend Praktiker waren: 
Maurer, Zimmergesellen, Steinmetze, Geometer usw. Zu den 
Lehrern fiir Arithmetik an dieser Schule gehorte auch Stevins 
Freund, der ehemalige Fechtmeister Ludolf van Ceulen, ein her
vorragender Mathematiker, der damals die Zahl n auf 35 SteUen be
rechnete ("Ludolfinische Zahl"). Ob Stevin selbst an dieser Schule 
lehrte, ist nicht bekannt, aber auch wohl kaum anzunehmen. 
Hinsichtlich des zweiten genannten Komplexes, der Finanz
tatigkeit Stevins fur den Prinzen, ist auf umfangreiche Vorschlage 
zur Reorganisation der prinzlichen Domanenverwaltung hinzu
weisen, die mit der Einfiihrung der Italienischen Buchhaltung 
einhergingen. AUerdings bewahrte sich dieses Verfahren nicht 
und wurde spater durch ein anderes ersetzt [19b]. Bis zu seincm 
Tode war Stevin oberster Verwalter des gesamten Finanzwescns, 
soweit es den Privatbesitz des Prinzen betraf. 
Stevins Haupttatigkeit fUr Moritz bestand in den neunziger Jahren 
desl16. Jh. darin, Leitfaden und Lehrbucher zu verfassen iiber die 
verschiedensten Zweige der Wissenschaft, die Moritz studieren 
woUte. Moritz besaG sehr gute mathematische Veranlagungen und 
vielfaltige Interessen auf mathematischem und naturwissenschaft
lichem Gebiet, was damals bei Heerfiihrern und Politikern zu den 
Seltenheiten gehorte. Er warf nicht nur bestimmte Probleme auf, 
sondern versuchte auch, sie mit Stevin gemeinsam zu losen. Hin-
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weise auf eigene Beitrage des Prinzen in Stevins Werken sind keine 
schmeichlerischen Zusatze; sondern entsprechen dem tatsachlichen 
Sachverhalr. 
Mit dem Abflauen der Kampfhandlungen am Anfang des 17. Jh. 
fand Stevin die Zeit, urn die vorhandenen Skripten zu seiner um
fangreichsten VerOffentlichung zusammenzufassen, die in ver
schiedenen Teilen seit 1605 gedruckt wurde und 1608 endgi.iltig 
vorlag. Sie umfa{)t rund 1400 Seiten in einer sehr komplizierten 
Einteilung und Seitennumerierung und tragt den Tite! "Wiscon
stighe Ghedachtenissen" (Mathematisches Repetitorium) [14]. 1m 
Jahre 1608 erschienen auch eine von WiUebrord Sne!, dem Entdek
ker des Brechungsgesetzes des Lichts, besorgte komplette latei
nische Dbersetzung [16] und eine franzosische Teili.ibersetzung 
[15]. Meist wird in der Literatur die Meinung vertreten, da{) Moritz 
den Druck veranla{)te oder sogar finanzierte, weil er befi.irchtete, 
da{) die Stevinschen Ausarbeitungen und Leitfaden, die er auf 
seinen Fe!dzi.igen mitfi.ihrte, v~rloren gehen konnten. Wie aus 
dem von Stevin verfa{)ten Vorwort von [14] hervorgeht, geschah 
die Publikation auf eigene Initiative. Stevin war immerhin 60 
Jahre air und woUte mit diesem Buch seine Publikationstatigkeit 
kronen. Darauf deutet auch das gleichzeitige Erscheinen der latci
nischen und franzosischen Ausgabe hin, was kaum ohne seine 
Zustimmung erfolgen konnte. 
Entgegen dem Tite! umfa{)t das Werk ein breites Spektrum von 
Wissensgebieten: Geometrie, Trigonometrie, Geomorphologie, 
Navigation, Gezeitenlehre, Astronomle, Perspektive, Optik, 
Buchhaltung und Mechanik, wobei auch bereits vorher gedruckte 
Arbeiten [8,9, 13] aufgenommen wurden. Verschiedene geplante 
und im Inhaltsverzeichnis ausgewiesene Gebiete wurden nicht 
fertig, da anscheinend der Drucker auf schneUeren Abschlu{),des 
Manuskripts drangte. Einige Fragmente verOffentlichte spater 
Hendrik Stevin in Auszi.igen in einem eigenen Buch [32]. 
Aus der Vie!falt der von Stevin behande!ten Gebiete kann nur auf 
einigeeingegangen werden. Zur Mechanik gehort z. B. ein wichti
ger Zusatz unter dem Tite! "Byvough der Weeghconst" (Ergan
zungen zur Statik). Hierin werden neben dem Kraftedreieck und 
Krafteparallelogramm (siehe Seite 46) RoUen und Flaschenzi.ige 
behande!t, urn dam it die Schwierigkeiten zu beheben, die Prinz 
Moritz beim Studium dieser Thematik gehabt hatte. Stevin er-
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0 ) b) 

30a) F1aschenzug mit paralleler Seilfiihrung (14] 
30b) Lose Rolle mit nichtparalle1er Seilfuhrung. Stevin benutzt wieder das 
Kraftedreieck [14] 

lautert neben clem normalen Flaschenzug (Abb. 30 a) auch Anord
nungen mit nichtparalleler Seilfiihrung (Abb.30b), wobei cr 
wieder das Krafteclreieck benutzt. 
Interessante Ansatze in Richtung auf den Begriff "Metazentrum" 
eines schwimmenden Korpers finden sich in einem anderen Ab
schnitt. Ausgangspunkt ist die Praxis: Bei Angriffen auf Stadte 
und Festungen von der Wasserseite aus erkletterten die stiirmen
den Soldaten auf Schiffen befindliche Leitern und von dort die 
Festungsmauern. Stevin schreibt clazu: 
Es ist manchmal geschehen, daB verlangt wurde, sichere [stabil schwimmende 
- R. G.] Schuten zu bauen, mit Leitern, die darin aufrecht stehen, ungefahr 
20 Ful) hoch, damit das Kriegsvolk diese ersteigen kann. Da es aber zweife1haft 
war, ob dadurch nicht eine zu groBe Kopflastigkeit verursacht wird, so daB 
die Schute kentert und das Kriegsvolk in das Wasser fallt, wurde eine Schute 
gebaut mit Leitern und Zubehor und praktisch erprobt. Das veranlaGte mich 
zu uberlegen, ob es nicht moglich sein sollte, dies durch statische Berechnun
gen mit vorgegebenen Formen [des Schiffes - R. G .] und Gewichten ... [zu 
ersetzen]. [21 a, S. 568] 
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31 Zur Schwimmlage eines Schiffes. 0 Schwerpunkt des Schiffes. L Angriffs
punkt des Auftriebs [14] 

Bei seiner Herleitung (Abb.31) verwendet Stevin die Begriffe 
"Schwerpunkt des schwiminenden Korpers" und "Schwerpunkt 
der verdrangten Fliissigkeit" und kommt zu dem Ergebnis, daB ein 
Schiff stabil schwimmt, wenn der Schwerpunkt der verdrangten 
Wassermenge, also der Auftriebsmittelpunkt, oberhalb des Schiffs
schwerpunktes ist, was im Sonderfall zutreffen kann, j<;doch kein 
allgemeines Kriterium darstellt. Die richtige Losung de~ Problems 
gelang erst iiber 100 Jahre spater Pierre Bouger mit der Einfiih
rung des Begriffs "Metazentrum" im Jahre 1746. 
Der Praxis ist auch ein wei teres im "Byvough" enthaltenes Bei
spiel entnommen: wie muB ein optimal wirksamer Pferdezaum 
beschaffen sein? Stevin versuchtc, diese Frage unter Anwendung 
mechanischer Kenntnissc, besonders iiber den Hebel zu beant
wortcn und cntwickcltc auf dieser Basis zusammen mit Moritz 
cinen verstellbaren Experimentalzaum, mit dem man die Dberle
gungen zu verifizieren suchte. 
SchlieGlich finden sich im "Byvough" - im Zusammenhang mit 
Betrachtungen zur Hemmung von Bewegungen - Aussagen Ste-
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vins, die der Kinematik zuzuordnen sind. Es geht Stevin dabei urn 
die Widerlegung von aiteren Ansichten. Das ist einmal der mit 
dem Namen Aristoteles verknupfte Satz, daB die Fallzeiten (fur 
eine vorgegebene Strecke in Luft) zweier Karper von gleicher 
Form umgekehrt proportional den Gewichten der Karper sind. 
Diese Aussage wird von Stevin als ebenso unzutreffend bezeich
net, wie eine von Jean Taisnier 1562 aufgestellte Behauptung, daB 
derartige Karper beim Fallen in Luft in gleichen Zeiten gleiche 
Strecken zurucklegen. Die Etfahrung lehre etwas anderes, wie 
Versuche zeigen, meint Stevin und schreibt: 

LaBt uns zwei Bleikugeln nehmen, von denen die eine zehnmal griiBer und 
schwerer sei als die andere (wie es dec hochge1ehrte Herr Jan Cornets de Groot 
... und ich getan haben) und laBt sie gleichzeitig aus einer Hiihe von 30 Fu/} 
auf ein Brett ... fallen ... Dann wird festgestellt, daB die leichtere nicht zehn
malliinger unterwegs ist als die schwerere, sondern daB sie so gleichzeitig auf 
dem Brett auftreffen, daB die beiden Aufschlage wie ein und derse1be Klapp 
erscheinen ... [21 a, S. 510] 

Dasselbe Ergebnis werde beobachtet, wenn man zwei gleichgroBe 
Karper fallen laBt, deren Gewichte sich wie eins zu zehn verhalten. 
Man beachte, daB mit den hier genannten Experimenten nur die 
oben genannte umgekehrte Proportionalitiit als falsch nachgewiesen 
wird. Stevin behauptet nicht, daB die Karper gleich schnell fallen. 
1m Gegenteil; mit weiteren Experimenten wird auch die Aussage 
von Taisnier widerlegt. So laBt Stevin eine einzelne Baumwoll
faser uber eine Strecke von 5 bis 6 FuB fallen und gleichzeitig einen 
Packen zusammengedruckter Baumwollfasern von "ahnlicher 
Form", aber einem Gewicht von 1 Pfund. Dabei beobachtet Ste
yin, daB die einze1ne Faser 25 mal langer unterwegs ist als der 
Packen. 
Stevins Erklarung fur den Ausgang der Experimente zeigt, daB er 
die Luft als etwas Karperliches auffaBt: "Jeder bewegte Karper 
erfahrt Hemmnisse in seiner Bewegung. Bei einem Karper, der 
durch die Luft Wit, ist das die Reibung mit der Luft an seiner 
Oberflache." [21 a, S.51Of.] Die unterschiedliche Hemmung 
fUhrt Stevin auf die unterschiedlich groBe Oberflliche der Karper 
zuruck. Da die Oberflache nicht proportional dem Volumen eines 
Karpers ist, erfahren die kleineren (und demnach auch leichteren) 
Karper eine re1ativ groBere Hemmung als die groBeren (schwere
ren) Karper und fallen deshalb langsamer. 
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Leider hat er eine fUr "Wisconstighe Ghedachtenissen" geplante 
Abhandlung uber die Aerostatik nicht fertiggestellt, die sicherlich 
von gro{)em Interesse gewesen ware. 
Besonders erwahnenswert aus Stevins Buch ist ein "Van den He
melloop" (Dber die Himmelsbewegungen) uberschriebener, um
fangreicher Teil, der eines der ersten Lehrbucher ist, das die 
kopernikanische Lehre des heliozentrischeri Weltbildes verbreitet. 
Es zeichnet sich wie alle Schriften Stevins durch den ihnen eige
nen, methodisch gut durchdachten Aufbau, die Klarheit und 
leichte Fafilichkeit aus. 
Bereits in der Einleitung weist Stevin auf eine Besonderheit seiner 
Darstellung 'hin, die zunachst von einer feststehenden Erde als 
Mittelpunkt des Sternenhimmels ausgeht, obwohl sich die Erde, 
wie die anderen Planeten auch, urn die Sonne bewegt, aber dieser 
Weg sei fur das Verstandnis der Grundlagen der Astronomie leich
ter [21d, S. 29]. Dementsprechend erortert er zunachst allgemeine 
Grundlagen und praktische Probleme der Astronomie auf der 
Basis des geozentrischen Weltbildes. Dazu gehoren: Benutzung 
von Ephemeridentafeln (Tafeln fur die Positionen der Sonne, des 
Mondes, der Sterne) fur astronomische Berechnungen, wie Lange 
des Jahres, Apogaum und Perigaum, Bewegungen der Planeten, 
Exzentritaten, Abstand, Durchmesser und Parallaxe bei Sonne 
und Mond, Verfinsterungen u. a. m. 
Die falsche Annahme von einer feststehenden Erde wird erst im 
dritten Abschnitt korrigiert, in welchem Stevin eindeutig fur 
Kopernikus Partei ergreift und das heliozentrische System erlau
tert. Allerdings folgt er nicht in allen Punkten der Darstellung des 
gro{)en Astronomen. So hatte Kopernikus, urn seine Annahme von 
einer unveranderlichen Stellung der Erdachse im Raum wah rend 
des Umlaufs urn die Sonne zu stutzen, neben der Eigenrotation 
und dem jahrlichen Umlauf, noch eine weitere Erdbewegung po
stulieren mussen: eine konische Bewegung der Erdachse. Stevin 
halt diese Annahme fur uberflussig. Er glaubt vielmehr, da!) die 
U nveranderlichkeit der Erdachsenrichtung ein magnetischer Effekt 
ist, indem er die Erde als einen gro{)en Kugelmagneten (im Sinne 
der Hypothese von William Gilb~rt, 1600) ansieht, der im Raum 
die Achsenrichtung ebenso beibehalt, wie etwa eine Magnetnadel 
bei einer Verschiebung auf der Erdoberflache. 
1m wichtigsten Teil der "Hemelloop" behandelt Stevin sehr aus-
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32 Geometrische Konstruktion fur den Obergang vom geozentrischen zum 
heliozentrischen System fur Sonne, Erde und Mond [14] 

fuhtlich geometrische Methoden fur den Ubergang vom geozen
trischen zum heliozentrischen System (Abb.32) durch Wechsel 
des Beobachterstandpunktes, was durchaus nicht einfach war, da 
bekanntlich weder das eine noch das andere System in der k6per
nikanischen Darstellung rein heliozentrisch bzw. rein geozen
trisch war. Er erkennt daher auch, daB noch vieles im heliozentri
schen Bild unklar ist und weist darauf hin, daB neue Erfahrungen, 
d. h. MeBergebnisse gesammelt werden mussen, urn die notwen
dige Grundlage zur Verbesserung der Theorie zu erhalten. 
Fur die relativ umfangreiche Behandlung des geozentrischen Sy
stems am Anfang von "Van den Hemelloop" gab es auBer den 
erwahnten methodischen noch andere Grunde. Die kopernikani
sche Lehre wurde von den meisten Astronomen zu diesem Zeit
punkt noch abgelehnt. Da "Wisconstighe Ghedachtenissen" be-
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kanntlich Lehrbuchcharakter tragen, also einen Uberblick uber den 
aktuellen Wissensstand auf den einzelnen Gebieten enthalten, 
konnte das alte Modell nicht einfach iibergangen werden. Es ist 
daher schon sehr progressiv, da~ Stevin die beiden Systeme nicht 
gleichberechtigt behandelt, sondern mehrfach dar auf hinweist, da~ 
das kopernikanische System das richtige ist und die tatsachlichen 
Verhaltnisse wiedergibt. 
1m kalvinistischen Lager rief diese Haltung Widersacher auf den 
Plan. Die von Stevin vertretenen Ansichten wurdenals absurd, 
lacherlich und albern bezeichnet, da sie im Widerspruch zur Bibel 
stehen. 
Ein anderes Thema in "Wisconstighe Ghedachtenissen" ist die 
Navigation. Wahrend "De Havenvinding" [13] fUr den Praktiker 
geschrieben war, tragt das Kapitel "Van de Zeylstreken" (Uber 
die Segelrouten) in [14] ausgesprochen mathematisch-theoretischen 
Charakter. Es handelt sich urn eine fur den Prinzen Moritz ge
schriebene Unterweisung, wobei dessen Hinweise und Einwurfe 
in den Text eingefUgt sind [21d, S.511£f.]. Die Arbeit enthiilt 
ausfiihrliche Darlegungen uber die damals ublichen beiden Navi
gationsverfahren, die "rechten Segelstrecken" und die "krummen 
Segelstrecken", heute als "Grofikreisfahren" und "Loxodrome
fahren" bekannt, wobei Stevin die verschiedenen Moglichkeiten 
der Kursbestimmung (Anwendung der spharischen Trigonometric, 
Loxodrometafeln, Benutzung von Kupferschablonen auf einem 
Globus) erklart. Dabei stutzt er sich in der Hauptsache auf Arbei
ten von Pedro Nunes, Gerhard Mercator und Edward Wright. 
In einem sehr umfangreichen Teil von [14] erlautert Stevin die 
Buchfuhrung, speziell die sogenannte Italienische oder Doppelte 
Buchfuhrung und deren Vorteile fUr eine Finanzverwaltung, etwa 
die des Prinzen Moritz. Einfiihrend werden die Grundlagen einer 
kaufmannischen Buchhaltung behandelt. Am Beispiel cines iiber 
das gesamte Jahr 1600 gefiihrten Journals (Kontobuch fiir tag
liche Eintragungen) und Schuldbuches erklart Stevin dann in 
gro{)er Breite die Italienische Buchfiihrung. Durch einen "Dialog" 
zwischen Stevin und "Seiner Fiirstlichen Gnaden", der nach Ste
Yin einer authentischen Unterhaltung nachgestaltet ist, la~t sich 
Moritz davon iiberzeugen, die neue Methode fur die prinzlichen 
Domanen einzufiihren. Diese "Fiirstliche Buchhaltung" wird an
schlie~end genauestens erlautert. 
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Es fehlt hier der Platz, um auf aile Teile von "Wisconstighe Ghe
dachtenissen" einzugehen, obwohl noch vieles erwahnenswert 
ist. Genannt werden sollen nur "De Meetdaet" (Praktische Ver
messung), die neben der Beschreibung von Geraten und MeGver
fahren auch weiterfiihrende theoretische Dberlegungen enthalt; 
"Van de Verschauewing", das noch heute als gute Einfiihrung in 
die Lehre von der Perspektive dienen konnte, und eine umfang
reiche Abhandlung zur Theorie von Ebbe und Flut, in der Stevin 
eine Erklarung fiir die Ursachen der um die Erde laufenden F1ut
welle zu geben versucht. 
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Stevins Werk und Person1ichkeit 

Dber das letzte Lebensjahrzehnt Stevins sind die Quellen 
wieder sehr sparlich. Es ist jedoch bekannt, daB er bis zu sei
nem Tode seine Funktion als Quartiermeister weiter ausubte, wie 
aus einem Antrag auf Erhohung der Bezuge aus dem Jahre 1619 
hervorgeht. Sein Ruf als Militaringenieur scheint bedeutend gewe
sen zu sein. Das laGt sich z. B. durch einen Brief Stevins an Konig 
Gustav Adolf von Schweden aus dem Jahre 1618 belegen. Darin 
nimmt Stevin Bezug auf eine U nterredung mit einem schwedischen 
Offizier, der im Auf trag des Konigs bei dem Niederlander um Rat 
hinsichtIich des Bauens von Schanzen und der Abwehr von Rei
terangriffen durch FuGvolk nachgesucht hatte [24, S. 18]. 
Aus den letzten Lebensjahren stammen Plane fur den Bau einer 
Festung in Ostindien auf der Inset Java, die wahrscheinlich auch 
errichtet wurde, und Vorschlage zur Befestigung von 's-Graven
hage. Hier, am Ort der prinzIichen Hofhaltung, hatte sich Stevin 
1612 ein neu erbautes Haus fur 3800 Gulden und spater (1619) 
noch ein wei teres Haus fur 6300 KaroIinische Gulden gekauft, was 
auf ein betrachtliches Vermogen schlieGen laGt. 
1m Jahre 1616 heiratete er die aus Leiden stammende junge Catha
rina Cray, die ihn um 52 Jahre iiberlebte. Aus dieser Verbindung 
gingen vier Kinder hervor: Frederick (1612 oder 1613 geboren), 
Hendrik (1613 oder 1614 geboren), Susanna (1615 geboren) und 
Levina (deren Geburtsjahr nicht bekannt ist); mindestens drei der 
Kinder sind demnach vor der EheschlieGung geboren. 
Ebensowenig wie das Geburtsdatum von Simon Stevin ist auch 
sein Todesdatum bekannt. 1m Februar 1620 hatte er noch Pru
fungen abgenommen. Da ein Antrag auf Neubesetzung der vakant 
gewordenen Stelle des Quartiermeisters von Anfang April datiert, 
miiGte Stevin im Marz 1620 gestorben sein. Darauf deutet auch 
hin, daG seine Witwe im Marz 1621 (also nach Ablauf des Trauer
jahres) erneut heiratete, und zwar einen sechsundzwanzigjahrigen 
Amtmann. 
Die Wertschatzung, die Stevin genossen haben muG, zeigt sich 
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nicht zuletzt darin, daG die Witwe und die V ormiindet der Kinder 
das Privileg erhielten, "Wisconstighe Ghedachtenissen" in den 
folgenden sieben Jahren allein herauszubringen. Und noch 1626 
ist eine jiihrliche Zuwendung in H6he von 400 Pfund an Stevins 
Kinder nachweisbar, die aus der prinzlichen Kasse gezahlt wurde. 
Stevins Sohn Hendrik erwarb sich besondere Verdienste urn die 
nachgelassenen Schriften seines Vaters, die seitens der Witwe 
anscheinend wenig Beachtung gefunden hatten. So gab er 1649 
cine Sammlung verschiedener kleinerer Arbeiten von Simon 
Stevin heraus, die von Stadtebau, Verwaltungsfragen und Regeln 
fiir Diplomaten bis zur Militartheorie reichen und damit wiederum 
die Vielfalt · der Stevinschen Interessen widerspiegeln [19a, b]. In 
Hendrik Stevins eigener VerOffentlichung "Wisconstich Filoso
Fisch Bedrijf" (Mathematisch-Philosophische Arbeiten) [32] aus 
dem Jahre 1667 sind gleichfalls nachgelassene Schriftenseines 
Vaters enthalten. 
Seit Stevins Tod sind mehr als dreieinhalb Jahrhunderte vergan
gen. Wie kann man aus heutiger Sicht Werk und Personlichkeit 
des Niederlanders einschatzen? 
Bis in das 15. Jahrhundert wurde die Naturwissenschaft,soweit 
man sie iiberhaupt schon als solche bezeichnen kann, weitgehend 
(von der Scholastik beherrs'cht, die einen hohen Stand erreicht 
hatte.Erkenntnisse und Vorstellungen der Antike und der Araber 
waren zum Teil umgeformt und veriindert den bestehenden gesell
schaftlichen Vcrhaltnissen angepaGt worden. Auf bcsonders ho
hem Niveau stand die Logik, und im Keirn existierten gewisse 
Einsichten in gesetzmaGige Zusammenhange. ,Aber noch herrsch
ten in erheblichem Umfangc blinder Autoritatsglaube und speku
latives Denken vor. Von seiten der Scholastik, der ideologischen 
Stiitze des Feudalismus; und der von ihr beherrschten Universi
taten, waren keine wesentlichen Beitrage in Richtung auf cine 
Naturwissenschaft im hcutigen Sinne zu erwarten. 
Das zum Fortschritt notwendige Zusammengehen von Praxis und 
Theorie bahnte sich in der Renaissance, der Zeit der friihbiirger
lichen Revolutionen, bei solchen Mannern der Praxis an, die 
begannen, sich nicht mehr mit empirischen Erkenntnissen zu
Frieden zu gebcn, sondern die versuchten, sich bereits vor
handene wissenschaftliche Kenntnisse anzueignen oder solche 
zu erweitern. Da die wissenschaftlich-technische Entwicklung in 
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engem Zusammenhang mit den okonomischen und politischen 
Veranderungen verlief, die sich vor allem in der Herausbildung 
kapitalistischer Verhaltnisse in verschiedenen Landern Europas 
auf)erten, bestanden besonders in Italien, Frankreich, England 
und in den Niederlanden gunstige Voraussetzungen fur die Tatig
keit solcher Praktiker, die man in Italien Artefici nannte. Sie ubten 
die verschiedensten Berufe aus, waren Rechenmeister, Arzte, 
Geometer, Geschiitzmeister oder Ingenieure; als Beispiele sollen 
nur Leonardo da Vinci und Tartaglia genannt werden. Der Wis
senschaftshistoriker Gerhard Harig charakterisiert die Artefici 
wie folgt: 

Die Artefici lehnten sich bewu6t gegen den Totalitatsanspruch der offiziellen 
Wissenschaft und die einseitige Berufung auf Autoritaten auf und betonten die 
Bedeutung der praktischen-Erfahrung. Sie gehen allerdings noch nicht so weit, 
ihre neuen Erkenntnisse in einer umfassenden theoretisch-wissenschaftlichen 
Behandlung zusammenzufassen ... [26, S. 51) 

Das geschah erst durch Galilei, der mit seinen beiden Hauptarbei
ten "Dialog uber die beiden Weltsysteme" (1632) und "Gesprache 
und mathematische Demonstrationen betreffend zwei neue Wis
sensgebiete .. . " (1638) die klassischen Naturwissenschaften be
grundete. 
Stevin nimmr zwischen den Artefici und Galilei eine Zwischen
stellung ein, obwohl ihn Harig neben Galileo Galilei, William 
Gilbert und Francis Bacon sogar als einen Mitbegrunder der klas
sischen Naturwissenschaften bezeichnet [26, S. 58]. Auf dem Ge
biete der Statik fester Korper und der Flussigkeiten ist das sicher
lich zutreffend. Hier geht Stevin weit uber das hinaus, was die 
Artefici anstrebten und erreichten. Auch bei ihm sind Anforderun
gen der Praxis der Ausgangspunkt, wie sie speziell zur damaligen 
Zeit in den Niederlanden vorhanden waren: Transportwesen 
(Kanale, Hafenanlagen, Schleusen, Slippen von Schiffen), Waren
umschlag (Benutzung von Hebeln, Rollen, Flaschenzugen, Well
radern), Muhlenmechanismen u. a. m. Aber Stevin, und das unter
scheidet ihn entscheidend von seinen Vorgangern, packt die Dinge 
ahnlich wie Galilei an, macht " ... das praktische Problem zum 
Gegenstand wissenschaftlichen Nachdenkens und systematischen 
Forschens, die Erfahrung zum Versuch und die Spekulation zur 
mathematischen Ableitung ... " [26, S. 58]. 
In diesem Zusammenhang soli noch etwas naher auf Stevins An-

101 



sichten zum VethaItnis von Praxis und Theorie eingegangen wer
den, die sich allerdings nicht in einem einzigen Satz wiedergeben 
lassen. Wissenschaft urn ihrer selbst willen betreiben zu wollen, 
haIt er fiir sinnlos. In der Widmung der "Weeghdaet" [21 a, 
S. 292f.] schreibt er: 

Genauso, wie es nutzlos ist, groGe und starke Fundamente zu errichten, welche 
imstaride sind, ein schweres Gebaude zu tragen, ohne letztlich zu wiinschen. 
dar~uf irgendein Gebaude zu bauen. genauso ist es bei der Theorie der Grund
lageQ. der Kiinste [d. h. der Wissenschaft - R. G.] verlorene Arbeit, wenn dies 
nicht zur Praxis fiihrt. 

Eine Theorie hat nach Stevin den Zweck, eine sichere Basis fiir die 
in derPraxis zu b~nutzenden Methoden zu liefern. Ohne eine sol~ 
che Grundlage wird man in der Praxis nur unbefriedigende und 
unsichere Ergebnisse erhalten: ,,,dact" (Anwendung) ohne "spie
geling" (Theorie) ist nach seiner Meinung wertlos. 
Wie steht er aber zu "spiegeling" ohne "daet"? Hierzu schreibt 
Stevin an anderer Stelle: "Was die Ansichteiniger Leute betrifft, 
da/) Theorie ohne Praxis nutzlos ist,scheint eS, da/) dieser GTegen
stand kritischer betrachtet werden sollte." [21d, S.621] Diese 
Passage 'stammt aus [14], ist also 20 Jahre alter als ,die oben zi
tierte Stelle. Offensichtlich meint er hier etwas anderes, wie seine 
Erlauterung zeigt: Genauso wie etwa die Baumfaller das Material 
fiir Hauser, Schiffe, Miihlen, Skulpturen usw. bereitstellen, ohne 
damit verbundene Arbeiten spater selbst auszufiihren, so versor
gen die Theoretiker (der Wissenschaft) die Praktiker mit den ent
sprechenden Materialien, ohne unbedingt selbst in der Praxis 
tatig zu sein. Daher ist die Tatigkeit der Theoretiket; also auch ohne 
direkte praktische Anwendung durchaus von Nutzen. 
Wenn Stevin hier von Theorie spricht, hat er besonders die Geo
metrie im Auge. Fur ihn ist die Euklidsche Geometrie reine Theo
rie ohne Beziehung zu "naturlichen Gegenstanden"; Praxis ist 
dagegen die Beschaftigung mit "naturlichen Gegenstanden", etwa 
das Vermessen von Land oder von Festungswallen. Da die Nei
gung der Menschen zur Praxis sehr unterschiedlich sei, halt es 
Stevin fur besser, praktische Anwendungen nicht in den theoreti
schen Unterricht aufzunehmen, zumal die Anwendungen oft zu 
speziell fiir den einen oder anderen sind. Eine systematis,che, 
logisch entwickelte Theorie bilde fiir sich anschlieGende prakti
sche Atbeiten eine ausreichende Grundlage [21 d, S. 619 ff.]. 
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Wie weit sich Stevin mit seinen Ansichten von denen dec Scho
lastik entfernt hat, zeigen nicht zuletzt seine Aussagen iibec Dis
krepanzen zwischen Theorie und Praxis: Wenn sich eine (theore
tische) Behauptung in Widerspruch mit den (praktischen) Erfah
rungen zeigt, kann sie nicht weiter aufrecht erhalten werden. An
dererseits sollte man rein empirisch gewonnene, bzw. traditionelle 
Ansichten zuriickweisen, wenn sie rationalen Uberlegungen nicht 
standhalten. Daher ist Stevin auch Autoritatsglaube fremd. 
Ein auffalliges Merkmal der Stevinschen Schriften, auf das u. a. 
Dijksterhuis [24] immer wieder hinweist, ist das mathematische 
Herangehen an viele Probleme. Das auGert sich z. B. in der klaren 
und exakten Definition der verwendeten Termini, der zugrunde
gelegten Annahmen, die teilweise auch den Charakter von Postu
laten besitzen, und der dann folgenden logischen Herleitung der 
Lehrsatze und deren Beweis. Auch die auGere Form (Annahme, 
Aussage, Verifizierung usw.) zeigt den Mathematiker selbst in 
nichtmathematischen Arbeiten .. Am, Beispiel des Kugelkranzes 
wurde sein Verfahren ausfiihrlich dargestellt. DaG bei ihm die 
Formulierung, etwa mechanischer Sachverhalte und Gesetz
miiGigkeiten, noch in umstandlicher Satzform erfolgt, ist zeit
bedingt. Auch die Galileischen Aussagen iiber den freien Fall wur
den 1638 noch in Form von Proportionen gemacht. 
Manchmal merkt man jedoch, daG sich Stevin noch nicht voll
standig von alteren Vorstellungen gelost hat, etwa wenn er die 
geometrische Beweisfiihrung der Antike in der Algebra benutzt, 
was bei seiner groGen Bewunderung fiir Euklid noch verstandlich 
ist, oder bei der vereinzelten Verwendung von Syllogismen. 
Es wurdc bereits mehrfach dar auf hingewiesen, daG die meisten 
VerOffentlichungen Stevins den Charakter von Lehrbiichern haben 
bzw. Lehrbiicher sind. Seine umfangreichen Literatur kenntnisse er
moglichen es Stevin, vorhandenes Wissen zu ordnen, aufzuberei
ten und anderen in besonders einfacher und verstandlicher Form 
zuganglich zu machen. Dabei schlagt er meist neue, eigene Wege 
ein und erganzt und erweitert die vorhandenel1 Kenntnisse, so daG 
insgesamt ein sehr guter Uberblick iibec den zeitgenossischen Ent
wicklungsstand der behandelten Disziplinen gegeben wird. In 
Lehrbiichern war es (und ist es auch heute) nicht iiblich, die Quel
len ausfiihrlich darzulegen ; meist verzichtete man auf Quellen
angaben iiberhaupt. Auch Stevin verfahrt so, obgleich er an eini-
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gen Stellen Vorganger erwahnt, Wle Trenchant, Cardano oder 
Plancius. 
Dadurch ist es jedoch im allgemeinen schwierig, Stevins eigene 
Beitrage zum Fortschritt der betreffenden Disziplin immer zu 
erkennen, weil er diese explizit nicht hervorhebt. Deutlich wird der 
eigene Anteil sclbstverstandlich dort, wo er sich kritisch mit An
sichten anderer auseinandersetzt, die er fUr falsch halt. Da ihm 
bewufit ist, dafi auch seine eigenen VerOffentlichungen Fehler 
aufweisen konnen, Forden er ofters die Leser auf, ihn zu korrigie
ren bzw. durch Bcobachtcn und Sammeln wciterer Daten, etwa 
aus der Astronomie, zu neuen wisscnschaftlichen Erkenntnisscn 
bcizutragen. Auch das ist cine bemcrkenswerte Einstcllung. 
Stevin war sicherlich eine Lehrerpersonlichkeit von Format. War
urn cr keine Professur erhielt odet ob er eine solche nicht anstrebte, 
Iafit sich nicht feststellen. Vielleicht war et den orthodoxen Kalvi
nisten zu liberal in seinen Ansichten, wie im Zusammenhang mit 
"Vita Politica" [10] und der Stellung zu Kopernikus erlauten 
wurde. Auf jcden Fall ist cs immer wieder becindruckend, wic 
klar, niichtern und bestimmt und mit welch grofiem didaktischem 
Geschick der Niederlander die Sachverhalte in seinen Schriften 
darlegt. Dem heutigen Leser erscheint vieles weitschweifrig und 
manchmal sogar umstandlich, verglichen mit der heutigen knap
pen, gedrangten Form der Darstellung, etwa von physikalischen 
Gesetzmafiigkeiten; ganz abgesehen von der Vereinfachung durch 
die Formelschreibweise. Das Kriterium ist aber der Vergleich 
mit seinen Zeitgenossen bzw. Vorgangern. Und in dieser Hinsicht 
ist er Ihnen weit iiberlegen, nicht zuletzt durch die iiberzeugende 
Weise seines Vorgehens. Sein Stil ist lebendig und volkstiimlich, 
oft auch humorvoll. 
Besonders hervorheben mufi man Stevins Einstellung zum Experi
ment. Selbstverstandlich wurden schon vor ihm Experimente 
gemacht - und noch viel mehr vorgeschlagen, aber nie durchge
fiihrt. Aber Stevin ist einer der ersten, der dem Experiment auch 
Beweiskraft zuordnet, wie am Beispiel des hydrostatischen Para
doxons gezeigt wurde, und der die Experimente auch durchfiihrte. 
Dafi Stevin trotz seiner Leistungen heute so wenig bekannt ist, 
hangt in erster Linie damit zusammen, dafi er seine Arbeiten in 
hollandischer Sprache veroffentlichte. Ais 1608 die Obersetzun
gen von [14] bzw. 1634 eine grofiere Zusammenfassung seiner 
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Arbeiten in franzosischer Sprache [18] erschienen, war die Ent
wicklung bereits so weit fortgeschritten, daB sie nur noch geringe 
Wirkung hatten. Zum anderen war auf physikalischem Gebiet 
Stevins Hauptgegenstand die Statik. 
Die Kinematik spielte bei ihm, wie schon an anderer Stelle er
wahnt wurde, kaum eine Rolle. Dadurch dtirfte er auch nicht das 
Grundproblem des Dbergangs von der Scholastik zur klassischen 
Naturwissenschaft erkannt haben: die Dberwindung der peripate
tischen V orstellungen von der Bewegung. Stevin war wohl doch, 
auf Grund seiner jahrzehntelangen Tatigkeit als Ingenieur thema
tisch und zeitlich zu gebunden, um sich so intensiv mit dieser Pro
blematik zu befassen, wie das notwendig gewesen ware. So ist es 
nicht verwunderlich, daB man selbst in den Niederlanden Stevin 
tiber Jahrhunderte nur als den Mentor des Prinzen Moritz und den 
Erbauer des Segelwagens kannte. 
Die Frage nach der Personlichkeit und dem Charakter Stevins 
laBt sieh schwer beantworten. Schilderungen seiner Person durch 
andere sind nicht tiberliefert, so daB als einzige Quelle seine Arbei
ten selbst dienen konnen. Offensichtlich war er ein klarer, kriti
scher und ntichterner Denker, der meist um Sachlichkeit bemtiht 
war. Das zeigt sich u. a. auch in seinen Ansichten zur Architektur, 
die er aussehlieBlich unter mathematischen Gesichtspunkten sieht, 
besonders dem Streben nach Symmetrie. Deutlich tritt bei ihm 
auch ein gewisses Ntitzlichkeitsdenken in Erscheinung, wenn er 
etwa eine Armenftirsorge mit dem Argument untersttitzt, daB 
auch Reiche plotzlich arm werden konnten [24, S. 340]. Oder gabe 
es viele Arme, so konnten diese rebellieren. Die Reihe solcher und 
ahnlicher Beispiele lieBe sieh noch fortsetzen. 
Es ist sehr zu bedauern, in personlicher Hinsicht nicht mehr von 
Stevin zu wissen. Aber sicherlich kann man dem niederlandischen 
Wissenschaftshistoriker D. J. Struik beipflichten, \Venn er tiber 
Stevin meint: 

Alles in aHem muB er nicht nue ein hart arbeitender und klar denkender Mann 
gewesen sein, sondern auch ein Iiebenswiirdigec und humorvollec Bucsche. 
[33, S. 60] 
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bis 1593) 22, 23 

Taisnier, Jean (16. Jh.) 94 
Tartaglia, Nicolo (urn 1500-1557) 

31, 101 
Thijs (16./17. Jh.) 80 
Tiberius, romischer Kaiser (42 v. u. 

Z.-37) 37 
Trenchant, Jean (16. Jh.) 21, 104 

Wilhelm, Graf von Nassau, Prinz 
von Oranien (1533-1584) 12, 13, 
75 

Wilhelm Ludwig, Graf von Nassau 
(1560-1620) 78 

Wright, Edward (1558-1615) 97 




