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" JJer Gedankenreiclith,um bei jedem l7olk ist 
" es ltauptsachliclt 1rns seine Weltherrscltaf t be
" festig t." (JAKOB GRIM~r.) 

" Es ergibt sic/1, dass die menscliliche Spraclte 
" nur sclteinbar mzd vom E-i"nzelnen aus befraclttet 
" ini lliicli:schritt, vom Ganzen lter immer inz 
" 10rtschr£tt und Zuwaclts illlrer inneren Krojt 
" begrfffen an_r;eselten 1!Jerden m1tss." (Derselbe.) 

l•rutk , ,n It :ao,U ·'r ''lllhu -. 
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VOR\VORT. 

DrE Entstehung der Menschheit ist ein so neuer .Akt in 
der Entwicklungsgeschichtc des Erdlebens, unJ <lie Vor
stufen, die dem Auftreten des l\Ienschengeschlechts vorher
rrehen sind uns so wohl belrnnnt, <lass es ka.nm noch als 0 , 

etwas ausserordentliches gelten kann, wenn man den 
Prozess, der uns zu dem maehte, was uns von der Thierwelt 
unterschei<let, und uns auf eine hoherc Balm warf, sich zu 
veranschaulichen versucht-. ,Jetzt narnentlich, wo tlie Ten
denz a.Iler neueren Forschungen in so starkem l\1:tasse <lie 
Idee der fortschreiteuden Entwicklung in dem Bildungs
prozess der organischen Welt bekri~ftigt, erscheint diescr 
Aufaatz wohl nur :ils ein legitimer Sprossling det· Zeit. 
Doch mnss ich in clieser Hinsicht <l:irauf aufmel'l-::sam 
machen, <lass fast ganz so wie er hier abgedrnekt ist, er 
schon vor J ahren geschrieben wnrde::~ Jakob Grimm lmtte 
damals einen seiner sehonsten Aufsiit:;.:e herausgegebeu, den 
nur der nicht ganz passende Titel "Ueber den Un;prung 
der Sprache," in ein falsches Licht stellte. Im Anschluss 
dara.n hatte Steinthal in einer Schrift, die wir zu den 
sch wiichsten tlieses geistvolleu Denkers rechnen mti.ssen, 
dieselbe Fra.ge hesprochen, ohne jedo~h in iL-gend welcher 
\Veise ihre wirkliche Losung in Angriff zu nehmeu. Di 
galt es dem damals noch jnngen, obschon nicht ungeschulten, 
Sprachforscher sich selbst Uber da.s, was ihm die ofeistet· 
niclit erkHit·ten, kla.r zu werden. 

Dass die lfrage jemals in dieser \Veise,-der einzigen, 
wie mir scheint, wissenschaJtlich moglichen-zu beant
worten versucht worden, ist mir unbekannt. 

* Er bildete Theil ciner SchrifL, die 18~3 um dctl Volneysehcn 
Preis kornpctirte. Die PnLlikntion dersclben ist bishcr durch des 
V crfassers langjiihrige Abwesenhcit vou Europa vcrhindert worde1l. 
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IV Vorwort. 

Viele die dicse Auscinantlersetzung lesen, werden vielleicht 
nicht mit Umecht (nm sich die Sache ]darer veranschau
lichen zn komH•n) frngen, in welche Zeitepoche etwa <lie 
}1ier geschilderten Vorgtinge zu versetzen sind. Diese Frage 
bertihrt allenling;; di·c Ergelmisse unserer Untersuchung in 
keiner Weise wesentlich ;-nber ich sche auch keine 
U rsache, warmn was sich im Ganzen und Grossen schon als 
Resnltat unsercr Br.trachtung des Verlaufes der Spmch
entwicklung ergeben hat, nicht in einem \Vortc zusarumen
gefasst werden mochtc. 

Die .Art der Bereclmung bier <leg :Niiheren nuzugeben 
wlirde uns zu weit fuhren. Demnach ka11n ich um so 
weniger verlangen, dass uns~re Scl1iitzung so ohne \Veitcres 
a.ngl~nommen werde. Doch gln.ube ich, class wir sehr miissig 
reclmen, wenu wir die Epochc <lcr .Menschwerdnng aul' 
hunJerttausend Jahre vor unsercr Zeitrechnung nnsetzen. 
Dies ist eiue Schiitzung, die mir schon vor Jahren <lie blosse 
'Erwiigung des zm· Bildung der verscl1iedenheitlichen E11t
wicklung der sogenannten altweltlichen Sprachcn nothigen 
Zeitra11mes auf'zudriingen schien. E;; urn.: aber wohl sein, 
class, statt eiuem, mehrere, ja. viele huudert Jahrtausende 
der mc11schheit.lichen Geschichte angehoren. 

Doch 1iegt die Losung dieser Fragc nicht auf philolo
gischem, sondern auf paliiontologischcm Gebiete ; und in 
der Beziehung ist es cine wahre Freude zu bemerken, mit 
welcher anniihernden Sicherheit schon jetzt (wo nur noch 
erst wenige Liimlerstrccken geologisch geniigend untersucht 
siuc.l) man zu wichtigen Resultaten geliLngt ist. \Venn ich 
darau dc11k1·, wie \'OI' etwii zwolf Jahren, als ich einen 
.AbeuLI i111 Oe.:;priiclie rnit eiuem der bedeutendsten Geologen 
uuserer Zeit diesen al~genstanJ beri.ihrtc, C!l' die Erorterung 
der Fragc uacl1 dc111 Alter des Mensclw.ngeschlechts und der 
EpocLe sowie dcr L·Jkalitiit seines ersten .Auftretens erst 
viel spiiteren .Stufe11 geologisd1er Forschung zu wies, und 
for elk· Geg•:11wart tlics als einen noch !mum rnoglichen 
Unter:;uchu11g~6cge11sla11tl bc!trachwte,-da zeigt rnir in der 



That die Erscheinuug von Sir Charles Lyell's Buch 
"Ueber <las Alter uucl die Alterthiimlichkeit des l\lenschen," 
mit welclrnn Riesenschritteu die Europii.ische \Vissenschaft 
fortgeschritten ist. Dies wird uns hier iu der si.idlichen 
Hemisphiire, so weit von dem ri.ihrigen Getreibe des Enropii.i
schcn Gelehrtcnwesens entforute11, nm so ]darer, da uns 
hiiuficr nur die Resultate, nicht abet· rlcr tii!!lichc Fortschritt 
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<ler Forschungen unserer nor<llichen Frcunde zugii.nglich 
sind. Dass wir darum doch rnit rcgcr 'l'heilnahme im 
Ganzen um~ Grossen zum wenigsten dcm Gange der Unter
suchungen zu folgen bestrcbt sind, dies in geringem Maas~
stn.be den Freun, len zu Hause zu zeigen, moge auch dicser 
V crsuch dienen. 

Ich mochte liierbei darn.uf aufmerksam machen, dass es 
mir noch rlurch:lus nicht geni.i~e11Ll untersucht zu seiu 
scheint, inwiefern die niedere Thierwelt Sprache bcsitzt. 
So weit als ich cs jezt l>egreifen kann, sclteint es mir, d!l.8s 
was sic der Sprn.che analoges besitze11, etw:i. dieselbe Stufo 
eiunimmmt, wie etwa, Blockdrnck im Vergleich mit dem 
Druck mit beweglichen 'l'ypen. \Venn man zum Beispiel 
in \Vahrheit clen Cbinesen den Besitz der Druckkuust (so 
wie wir ihn nach Europa.ischen Begriffon auffassen) ab
sprechen muss,-ebenso kann man nicht sagen, <lass die 
uiederen Thiere im eigentlich-~n Sinne Sprache, zum wenig
stens nicht artikulirte! Sprache, besitzen. Aber so wie es 
von dem Blocktlruck zum Typendruck bloss ein Schritt i:-it, 
so liegen in den thierb;chen :Mittheilungsii.usserun)!en von 
Gefi.ihlen die Ansii.tze, aus denen unter- gi.instigen- Bedin
gnngen (in Folge deren die Zersetzung dPr Rede in artiku
lil'te Bestandtli.eile errnoglicht wunle) menschlichc Sprnche 
entstehen konnte. 

Diese Anscha.uungsweise, <lass diP der 1Ienschheit mog
liche Einsicht iu thieriscltem Unverstande ihren Ursprung 
hat, ist fi.i.l' mich durclrnus nicht cine ernie<lrirrende sondern 

""' J 

sic scheint mir eine un hochsten Grnlle erhebeude und 
hoffnungsreiche zu sein. Denn der \Veg, den wir sd1on 
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zurilckgelcgt, und die Vergleichung <lessen, was wir erreicht 
habcn, mit dem was wir verlassen, und wovon wir aus
crinr,en, berechtir,t uns zu den schonsten Hotfnun 0r,en in 
0 0 0 

Bezug auf was unser Geschlecht moglicherweise noch 
erreichen kann. Wir dlirfen es in der That in keiuer 
Weise unterschii.tzeu wa.s fur bedeutende Errungensclrnften 
wir <lurch den Besitz artikulirter Rede uns erworben haben, 
und. in wie durchgreifender Weise uns dies von der niederen 
Thierwelt unterscheidet. 

Bei der Besprechung der Fra.ge iiber die Stellung, die 
dem Meuschen in einer wissenschnftlichen Klassifik:ttion 
der orga.nischen \Vescn zukommt, scheint man mir zu 
hiiufig den bedeutenden Punkt zu iibersehen, class, obschon 
die Unterschiede in der Strnktnr Lies indivi<luellen i\lem;chen 
von <ler ihm niichst verwandten Thiera.rten kaum so bedeu
tend sind, als die zwischen der lezteren uncl den niederen 
Affen stattfindenden,-der einzelne Mensch eben nur einen 
untrennbarcn (weil in etwaiger volliger Trennung unmog
lich als Mensch fortexistirenden) Theil des ganzen :i\Ienschen
geschlechts ausmacht, welches selbst aJs ein individueller, 
an Grossartigkeit in jeder llinsicht a.lie an<leren uns 
bekannten ungeheuer liberragender Orgauismus aufzufassen 
ist. Dass die niederen Thiere nicht clurch artikulirte 
Rede die Errungenscha.ften des Individuums oder <ler 
Generation Gemeingut der Ga.ttung macheu konnen, -
da.rin liegt eben die Ursa.che, class von einem Furtschritte 
der Gattung als solcher und demnach vou einem wirklichen 
einigen und dadmch unvergiinglichen uncl unsterblicheu 
Leben derselben bei ihnen nicht die ReJe sein lrnnu. 
Sprachfahigkeit i'3t eben der Cement, der alle Theile des 
riesigeu Organismus der Menschheit zusammenbiu<let, und 
die Aeusserungen dieser Fiihigkeit entsprechen etwa der 
Cirkulation des Blutes im thierischen Karper. Der einzelne 
Mensch verhiilt sich zu dem eigentlichen Iudi viduum der 
ganzen :Menschheit nur wie eine einzelne Zelle zum Ganzen 
eiues grn:;seu organiscben \Yeseus, sei es eiu Thier-, odcr 

--
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Pflanzcn-indivicliuum. Sowie ahcr die einzelnen Elcmente 
eines organise hen \V eRc-11s physiologisch richtig nur in ihrcm 
Zusammenhnuge mit cl(·m ganzen individuellen Orgnnismus, 
zu clcm sie £?:ehoren, ~ewi.irdigt werden: cbenso eroffnet 
sich uns das - wahre Verstiincl~iss i.i.ber was clcr einzelnc 
Mensch ist, nicht sowobl durch cine Vergleichung seines 
Korperbuues mit dem der Thiere, die ihrn verwancltschaft
lich nm nachsten stehen, als vielmehr durch eine richtigc 
Erkenntniss scines Verhaltnisses zu dem grossen Gnnzen, 
von dem er nur einen infinitesimalen Theil ausmacht. Und 
eowie die Natur''iirganischer Substnnzen sich durcha.us ver
iindert, wenn sie Bestnndtheile eines orgnnischen \Ves0ns 
werden : in gleicher \V eise und in viel hoherem Grade 
werden die thieriscben Kriifte und Fahigkeiten afficirt, 
wenn (und je nach dem) den Korper des einzelnen :Menschcn 
die von seiner Stellung im Ganzen des grossen Organisrnus 
der :Menschheit bedingte geistige Kraft durchdringt. 

Geist nennen wir eben dns Ewige und Unvergangliche 
im Verhaltniss des :Menschen zur 1Ienschheit, das lcben
spendend den ganzen Organismus durchdringt, unc.i ilm zu 
grosserer Einheit und fortschreitenrl hoherer Entwicklung 
befahigt, und dns jeden einzelnen Theil, ja jedes einzelne 
Theilchen, in grosserem oder ruinderem Grade durchdringt. 
Je nach seiner Theilnahme an diesem Lebenselemente des 
Ganzen beclingt sich die Becleutung des einzelnen :Menschen, 
-ob er in mehr thierischer \Veise an den uberkornmenen 
Errungenschaften ziihrt, oder clieselben zu hoheren Ent
wicklungen fortzufohren thiitig ist. Die innere und iiussere 
Harmonic seines Geschlcchtes in einer oder cler nn<lcren 
,veise anzustreben, und die richtigen Verhiiltnisse der 
einzclnen Theile zu einander in ihren glieclermiissigen Ver
bindungen und grosseren Theilen des Ge~ammt-organisrnus 
(als z. B. der durcb niihere Verwandt.<,chafLsbande, oder 
durch Gesetzesgemeinschaft, oder Sprachgleichheit zm:a.m
mengehaltenen Verbande der Fnmilie, des Staates und der 
Nation) zu befordern,-das sind die hochsten uns !;ichtliaren 
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Zwccke des mcnschlichen Daseins, die ilm zu edelen Thaten 
und zu tugendhaftem \Virkcn von selhst anspornen miissen. 
In der Erfli.llung dieser Aufgabcn licgt die hochste Selig
keit, <lie unserem Geschlechte gcgeben scheint, - cine 
Seligkeit, die jedem einzelnen in seiner eigenen \Veise 
zuganglich ist. 

Und mir scheint es dnss die En·eichung solcher Seligkeit 
sehr erleichtcrt wird, wenn in dicser \Veise die hi::ichsten 
Aufgnben des Menschen als die for die nati.irliche Betrach
tunO"sweise seines \Vesem; leichtcsten erscheinen. Denn 
sob:Jd wir es einmal recht begriffen liauen, dnss dns inclivi
<luelle Leben un<l Wirken in Wirklichkeit nur ein kleiner 
Bruchtheil des grossen ewigen Lebc>ns der 1\Ienschbeit ist, 
und dnss nur in und <lurch die Theilnahme an dem letzteren 
der einzelne Mensch wirklich lebt, und, wie wir hoffen 
<liirfc-n, ewig leht,-d[nm erscheint die Anstrebung des 
allgemeinen Besten nicht mehr als eine scl:wer zu erfollende 
Pflicht., sondem wie eine Nothwendigkeit unserer Natw·, 
der wir um so weniger wiederstehen ki::innen, je mehr wir 
das wahre Wesen der Dinge r1'8chaut haben. Und in 
"r ahrhcit ist es das Gefo.111 eines solchen Verhiiltnisses, was 
die grosse Lebensque1le aller edlen uncl guten Bestrebungen 
ist. Nicht die Furcht ewiger Venlammniss, noch <lie Hoff
nung einer individuellen Seligkeit sind wirklich vermi::igend 
als wahrhaft rettende Ideen den l\Ienschen zu hi::iherem 
Dasein zu heben ; selbst wenn wir davon absehen, class 
jeder dieser beiden Grundlehrsiitze des vulgiiren Dogmatis
mus doch eigentlich nm die raffinirte Selbstsucht zum 
Hebel ihrer Ethik macht. 

Ob und inwiefern rine Fortexistenz der I<lentitiit des 
Inclividuums tiber das Crab hina.us mi::iglich ist, dies ist eine 
Fragl', mit der gegenwiirtig unsere Ethik nichts zu tlnm 
hat., und es ist blosse Annseligkeit der ethischcn Ansclmuung, 
wenn sie auf solchc uns unfossbare Ideen sich stl.i.tzen 
zu mlissen glnubt. Selbst zugegeben (wns ich weder 
leugnen noch behaupten will), class em derartiges 

--
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Fortleben des einzelnen .i\fenschen bcwiesen wiire, so ist 
jedenfalls die A rt unJ. Weise desselben uns durchaus 
uuklar, und kann daher schon dcsshalb niclit cine sichere 
uncl besti1wute Grun<llage (deren ja. doch dit:l Ethik, wie 
jedes andere Gebande, nothwendig bedarl) for unsere sitt
liche Ans\e]iauung bildeu. 

Es muss aber bier vor allem durchaus gelengnet werden, 
dctss diese Idee der sogenannten pcrsonlichen Um;te,·b
lichkeit eine specifisch christliche ist, oder in den christ
liclien oder ji.idischen heiligen Schriften ihren Ursprung 
l1at. 

Der Ahnendienst, eiue Religionsweise die wohl zu den 
allerii.ltest<•n gerechnet werden muss, ist durchaus auf dieser 
Vorstellung basirt. Allerclings W(~nn die durch <lie Sexuelle 
Form <ler Sprache hervorgernfene Personifilrntion voa 
Naturerscheinungen den Himmel mit Gottern anfi.i.llte, tmt 
cliese Idee der personlichen Fortclauer der Menschi.>n nach 
dem Tode einigermassen in den Hintergrun<l ;-obschon in 
dem dieser Religionsform so haufig beigemischten Heroen
dienste cler al te Ahnenclienst in gri::isserer oder mimlerer 
Stii.rke vertreten ist. 

Dass aber die moclerne Theologie auf dem Grund uncl 
Boden einer aus urspri.inglicher Personifilrntion und damit 
verbundener Verehrun_g himmlischer Escheinuni?en hcrvor
gegangenen Mythologi~ erwachsen ist, erweist l~i::ichst scl,ln
gencl schon allein der Gebrauch des \Vortes "Himmel" 
als Sitz der Geistcrwdt. Fi.ir die iiltere Ahnenverehrmw ist 

0 

im Gegentheil der Aufenthalt, tler Geister unter der Erde, 
uncl <las Para.dies, sowie die Residenz der Gotter (oder was 
sich bier den Got.tern analorrec; vorfindet) lierrt etwa iu 

0 0 

einer Hoble. Der Himmel a.her scheint for die .Almen-
verehrer noch keine religii::i~e oder in anderer \Veise erhe
bende Bedeutung zu habcn . 

.A.ls ~olchem Ahnenclienste hulcligend finden wir noch 
hauptsii.chlich die Nationen, welche Prafixpronorninal
sprachen reclen, wie die Kaffern und Neger~til.mmti des 
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tropischen A.frika, und ihre Ocea11isclH•n Venvandten bis 
nacli Neu Seeland und den Sandwichsinseln hin. 

Dass jemand der wi.ihrend seines Lebens einen grossP.ren 
oder «eringeren .Eintluss auf die Geschicke seiner Familie, 
Staiumes oder Nation ausgei.ibt hat, durch den Tod von 
solcher Kraftiiusserung abgeschuittt:n werde,--scl1eint der 
Belrnchtungsweise narnentlich dann fast unn,oglich, wenn 
viele gewohnt gewesen sine!, mit Verehrung zu ihm empor 
zu selwn. Der Stammeshiiuptling z. B. in polygamisti
schen Kulturzustiinden (und fast alle ahnenverehrenclen 
Prafixpronominalsprachen-redent!en Volker sind Polyga
misten) ziihlt seine Kinder wohl bei Dutzenden, und die 
Enkel bei Hunderten, wobei die Zahl der Schi.i.tzlinge unu 
auderer Untergebenen, fi.i.r die er gleichfalls ein rechtlicher 
Yater ist, gewohnlich noch weit grosser ist. Fi.ir alle 
dicse ist sein ,vort Tod und Leben, ihr gnnzes Dasein 
scheint von ihm abzuhangen. Sie wissen, class es ilmen 
nur wohl geht, und sie nur dann gedeihen konnen, wenu er 
ihnen huklreich gewogen ist. Um ihn zu versolmen, wcnn 
er zornig ist, oder seine Gunst zu gewinnen, wenn man 
etwas von ihm wiinscht, oder um ihm zu danken for das 
empfangene Gute, werden ihm Gaben dargebrncht von 
solcher Art, als wie sie ihm am meisten zusagend gedacht 
werden. ,vie ist es dann wohl moglich, dass ein s'llches 
erhabenes ,vesen sterblich sei, und im und <lurch den Tod 
seine den Stamm leitende Kraft so ganz verlore ! Noch 
im111er-<lies halt der Glaube fest-licgt dem Verblichenen 
das Heil seiner geliebten Kinder am Herzen, noch imrner 
iibt er nuf ihre Geschicke eineu bedeutenden Einfluss aus, 
un<l noch immer kann er den emzelnen je nach \Villklihr 
gli.icklich oder ungli.icklich machen. Seine Gunst ist es, 
der sie noch fortwiihrend alles Gnte verdanken, unrl vor 
seinem Zorne verdunkeln sich ihre Geschicke. Auch jetzt 
noch kann man ihn durch Gaben und Opfer sich geneigt 
mnchen, ihm mit Lobpreisungen schmi;icheln, und mit 
Bitten ihn angehen. 

\Vie dies der wahrP. Ursprung a.Iles Gottesdienstes un<l 
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selbst der Versohnungslebre der modernen 'l'heologie ist, 
winl sich aus einer Verfolgung der Entwi1:klungsgescltichte 
der religiosen Anschauungsweise ergeben. 

Der Ahnenclienst, der in obigcr \Veise (die an~~nsclu•inlich 
seine urspriingliche Form ausmacht) so natiirlich erscheint., 
hat in seiner verschieclenartigen Ausbilclung (als solchet· uncl 
durch die von ibm ausgehende Ansicht von dem leiblichen 
Fortleben cler Dahingeschieclenen) oft zu den wundm·
lichsten Ideen gcftihrt.,-wie z. B. wenn bei den N eusee
lunclern die schlirnmsten Plagegei~ter die Seelen vor der 
Geburt gestorbeu,~r Kinder i:-iin<l. UnJ wa5 for abentheuer
liche Vorstellungen und selbst humoristisdte Zii.ge wi.ircle 
eine Geschichte der Gespensterlehre, SPlbst wenu sie sich 
bloss auf Europaischen Boden besehrii.nkte, zu Tage fordern. 
Freilich scheint es uns befremdend, wenn wir horen, daRs 
i\Iongolische Volker und selbst die alten Perser solche der 
Verstorbenen, die jung dem 'l'ode verfielen, i;obal<l sie im 
Grabe heira.thsfii.higes Alter erreicht batten, mit einauder 
oder gar mit noch lebenden Geuossen tra.uten, und solches 
Hochzeitsfest feiedich begingen. Doch wie manches senti
mentale l\Iadchenherz in unseren gebildetsten Kreisen hat 
sich nicht an dem Gedanken erbaut, class ein Herz dem 
ihrigen ents1➔ rechencl existiren mi.isse, mit dem sie entwe<ler 
hiernieden oder im J enseits in unaufloslicher Einheit ver
bunden wtirde ! Jene rohercn Volker h,tben diesen G~dan
ken eben nur in der sinnlichsten \Veise durchzuftihren 
gesucht. 

Dern Ahnenverehrer erscheinen seine Got.ter (weun wir 
Gotter die Objekte seiner Verehrung nennen wollen,) am 
Laufigstcu in Triiumen, thun ihm so ihren Willen kund, 
und verki.i.nclen ihm selbst zuki.inftige Ereignisse in ;rntref
fender \Veise, wenn dem 'l'raumenclen die Trnumrreister fdie 

0 \ 

als soh:he im Zulu <i.Mu.-tongo G, als Plurnl von i-1'ongo r,. 
ein Traumgeist, heissen) gewogen sincl. Zi.i.rnen sie ihm 
a.ber, dann umgauckeln sie ihn mit tri.igerischen Verheis
sungen, deren Nichterfi.illung desshalb den Zorn der Traurn
geister verki.i.ndet. Um diese zu versohnen, mi.i.ssen danu 
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entwc>der Opfer gebracht werden, oder Reinigungen mHssen 
zu diesem Zwecke verrichtet werclen_-:, 

Dies ist cler Anfang ciner ethischen Aosclrn.uung, in der 
jede unserer Handlungen un<l Gedanken in ihrer Beziehung 
auf ein unsichtbares, blos.-, von cler Einbildungskra.ft fest
gelrnltenes Object betrachtet winl; und in clie;;er Entwick
lungsperiode des religiosen Lcbens beginnt man sich dar:m 
zu gewolmeo mehr oJer minder in Schicksaleu 1111d Ereig
nisssen das Werk der Affakte menschlich wollt!n<ler-cloch 
nicht als .Henschen erscheinender-Geister zu sehen. Diese 
sich gi.instig zu stimmen, ouer, wenn sie grollen, sie zu ver-
1,olmen, ist natiirlich Ptlicht wie Wunsch des gliiubigcn 
Ahnenverehrers. 

Seinen Glaub1•n bekriiftigen clann ausser den Trau1n
bil<lern auch wohl noch am Tage sichtbare Erscheinuugen 
der Geister der Verstorbenen, meistens in Thiergestalt, 
z. B. o.ls Schlangen, wie sie uuter den Zulus nm hii,ufig;;ten 
auftreten. 

Es fimlet jecloch hiennit allerdings keine Persouifikation 
des 'rhic:-res in der \Veise statt, wie wir es etwa in cler 
Fabel welt unser frUhesteu Literatur sehen. Die Ei11 bil
dungskraft der Ahncnverehrer liisst gewohnlich das Thier 
sognr nicht einma,l als mit menschlicher Rede begabt auf
treten, sondern mu· in der thiereigenen Stumrnheit .Aide 
venichten, die gan?. innerhalb thierischer Kapacitiit sind, 
die aber in den Thierinclivicluen, in wdehe die Seelen 
------ ---- ------------
• Bci cincm Bcsuchc 1111 dcm Hofe des Zulukc.inigs 1lfp1111dc snh ir.h 

()ioc~ Tngcs untcr dor Menge der um Gabcn mich nnspreehcndcu 
Holliugc md1rcre Fraucn cincs dcr vornehrusten Zulufiirstcn. Von 
dicscn bat die jii~1gstc mich um cine gnuz bestimmtc Sache, cine Art 
Schmuck, wic er im Zululanclc getragcn wire!. Ich bot ihr cio ancicrcs 
(und zwnr, wic ich ,t'ohl annC'hmcn dnrf, in ihr()n Augcn ()hen so wcrt.h
rnllcs) Gcschcnk an. Sic nbC'r bcharrtc nuf ihrcr crstcn Bittc, mit der 
Hinzufiigung- des Grundcs, dass sic gotriiumt habc, ich wcnlc ihr clns 
nun t'On ihr crbC"tcnc gobco. Leider bc~tund ich uubarruhcrzig anf 
mcincr Vcrwcigl•rung,-und ich wiirdc in der 'l'hat wohl bald um allc 
mcinc Nabc gC"kommcn scin, wcnn ich cinmnl angcfungcu hiittc, clcn 
Zulus naeh ihreu Triiumcn Geschenkc zu macheu. 1'raurig ,·crliC'ss 
mich die jungc Dame, klagcnd dnss dcr Traumgcist sic betrogen, u11d 
dass sic nun rnr ihm sich 1.u rcioigcn habcn wc1·Jc. 
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Verstorbener ein£!etreten sind, als von den Ietzteren aus
gehend betrnchtcl werden. Die Schlange als ix.lazi 5. (oder 
Ahnengeist,) schlupft Lei den Zulus in den entkgcnsten 
Winkel der Ilutte, um an den dort. als Opfer aufgehiingten 
FleLc;;chstiicken sich zu laben, ocler sie tritt wohl im Knmpfo 
auf mit ancleren Schlangen, die wohl a..Ma-x_lozi 6. solcl~er 
Verstorbenen repriisentiren, dcnen cler <lurch die ersti:rc 
Schlange vertretcne Geist im Leben feindlich war. 

Die Geisterwelt cler reinen Almenverehrung unterscheidet 
sich (lurch <las charakteristische Merkmal, <lass die mensch
lich wollenden Wesen (die bier entweder unsichtlmr sind 
ocler nur als Thiere ocler in anderer nicht-menschlicher 
\Veise sichtbar werden) stets wirkliche Menschen gewesen 
sin<l. Von einer Pcrsonifikation der Tbierwelt (wie eine 
solche in nnseren Fabp)u stattfinclet) oder gar anderer 
Dinge (wie namentlich in unseren nlythologien) weiss cliese 
urantiingliche prosaische Anschauungsweise noch nichts. 

Ein solcher poetischer Aufschwung der Einbildungskraft 
tritt erst'~liit und in Folge einer Entwicklung d('r sprach
licben Form, die ihren Rcsultaten nach zu urtheilen, jeden
falls zu den bedeutsamsten gercchnet werden muss. Doch 
um dies klar zu machen, muss ich etwas weiter ausholen. 

Fur die meisten von uus (ja wir di.irfen oime Ueber
treibung sagen, fur wohl neun tausend neun hundert neun 
und neunzig unter zehntausenden), die in ihrem ganzen 
Leben nur in Sexuellen Sprachen sicb bewegen 1* erscheint 
die sexuelle G<'schlechtsunterscbeidung der Nomina als eine 
beinahe selbstverstandlicbe, in der Thnt wobl ganz nati.ir
liche Sache. Ja viele (unu um nur einen der erbabensten 
Namen zu nennen, z. B. Grimm in seiner Deutschen 
Grammatik, dieser Riesenarbeit tiefer Forschung), haben 
in der Art unserer Gc·schlechtsunterscheidung ;ine tief
sinnige, fein ausgedachte poetiscbe Ansclmuungsweise der 
Nntur der Dinge erkennen wollen. 

• Denn fust alle Europaischcn. S0'1\;C dio ubrigcn Arischcn Sprachcn, 
und ~uc:h <lil~ Scmiti~chcn und sclln;t das A.cf!yptische, in dcr That fa8t 
:tlle hultur~prachcn, gchi.irt:11 7.Ur So:xuellcn Sprachfamilic. 
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Nur der praktische Sinn der Englander, die selbst that
sa.chlich die urspri.inglichen Geschlechtsverbiiltnisse beinahe 
_ganz rationell um_gewandelt haben, fra~t mit Verwunde
~ung, warum <loch ~igentlich z. B. im Det;tschen die Flasche 
an.scheinend eine Dame sei, oder der Tisch ein Herr. 

Die Geschichte der Sprachentwicklung nun zeigt u11s, 
dass der Geschlechtsunterschied der Nomina in unseren 
Sprachen auf keiner beabsichtigten Eintheilung der <lurch 
sie ausgedrii.ckteu Begrifle beruht, sondern auf einer 
urspri.inglichen Vertretbarkeit der Nomina durch deren 
wesentlichste Bestandtheile, die aber sonst (wenn sie ntim
lich nicht in dieser Weise als Pronomina gebraucht werden) 
selbststandig nicht ruehr vorkommen. Die in dieser \Veise 
durch dieselben Pronomina vertretenen N omina bilclen 
dann eine Klasse, deren Ausdehnung und Charakter 
anfiinglich von dem mehr ocler minder ausgedehutem 
Gebmuche des zur Vertretung der Nornina dienenden 
N ominalbestandtheiles abhangt. * 

In dieser Weise finden wir in den Priifixpronorninalspra
chen eine grosse Anzahl (in einigen so viel wie achtzehn) 
Nominalklassen, oder Geschlechter, von denen aber keines 
irgend eine Beziehung auf den Geschlechtsunterschied hat. 
In diesen Sprachen sind eben die Worter, mit denen Mann 
und "r eib genannt werden, nicht in verschiedenen Klassen, 
weil sie nicht mit verschiedenen Ableitungssilben gebi.ldet 
sind. Die Namen menschlicher Wesen sind im Gegentheil 
hier im Singular gewohnlich zusammen in einer und der
selben Klasse, mit einer entsprechenden Pluralklasse. 

Diese Absonderung der sprachbegabten Wesen als einer 
besonderen gr:unmatikalischen Klasse scbeint zu dieser 
spezifischen Hervorhebung derselben gefohrt zu haben, die 
man wohl als den Grund der Abuenverehrung betrachten 

,.. Ich muss bier nuf den zweitcn Theil meiner Comparative Grammar 
of &utl, Africwi Languages verweisen, ztt aessea A11 □ ttrbeitB11,; ieh 
ee'hr wiiasd1en mu33 die M1!133e ztt lteaea J;;\11e eFRte J;opih'.1l:Aioee1 
ThcHa ist wu1ige1 Jabz als Manusk1ioL gedtackb we1elen, LJv>t o ... ~ 

tYtV • 1,;f1· ,t?r4.et/l.v;:., 'k,( /1'14,//Jlv r J ~l t- t,,,./ 

/r. • 
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muss, die ja die Grundlage der Religion fast aller Priifix• 
pronominalsprachen redenden Volker bildct. 

In denjenigen Suflixpronominalspracben hingegen, welche 
wir als zur Sexuellen Familic gchorig bezeichnen, bildeten 
sich in obiger Weii,c keine gcmeinsamen menschlichcn Klas
sen,-sondern da die \Venter fur Mann und ·w eib mit vcr
schiedenen Ableitungssilbcn gebildet waren, HO wurden sie 
auch durch verschiedene Pronomina vertreten, und befanclen 
sich demnach in verschiedenen N ominalkla!:sen oder ~
schlechtern. Dass mm z. B. die Nominalklassen, in den:cl1t -
\Vorter for 1\Iann und zugleich die n.llermeisten miinnliche 
"\Vesen ausdriickenden Nomina sich befanden, hierdurch 
den Charakter des mannlichen Geschlechts aufgedrlickt 
erhielten, war woLl bloss natiirlich. Wenn der Gebrnuch 
eines Pronomen5, welches bei Wortern, durch die meni,ch
liche \Vesen bezeichnet wurden, einen geschlechtlichen 
U nterschied andeutete, sich auch auf unbelebte Gegcnst:inde 
aui,dehnte, so wurde hierdurch von selbst eine Unter
scheiclung <lerselben nach Analogie des personlichen Ge
schlecbtsunterschiecles an die Hand gegel)cn. 

Die Dinge aber sich zu veramcbaulichen, als wenn sie 
wie 1\Innn und Weib zu einander st:inden, und daher von 
den tiefgehendsten und umfasi,endsten Affokten bewegt 
wiiren,-das hiess sie im bocbsten Grade vermenschlicben, 
und hierdurch ibnen ein Interesse von besonclers hoher 
Bedeutung verleiben, sowie sie es an und for sich fur den 
ihres inneren Ztrnammenbanges und der Macht, die ihre 
Erkenntniss dem l\Ienscben verleibt, Unkuncligen in keiner 
Weise anders baben konnte. \Vas uns von einer unserer 
eigenen analogen Willenskraft geleitet scheint, und worin 
wir Leidenschaften und Triebe menschenahnlicher Natur 
vermutben, <las muss uns von vomeherein schon interes
siren, und tritt daclurch sogleich in mystischer Weise mit 
uns in besondere Be:..:iehung. Tausende von Beispielen 
konnten dies illustriren, und es uns zu Gemuthe ftl.bren, 
wie sehr eine Personifikation lebloser Dinge, oder eine 
Vermenscblichung unpersonlicher \Vesen die Beobachtungs-
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..,a.be scha.rft, und zur besseren Auffas;;uug der wirklicbc:n 
0 

Verhiiltnisse der Dinge uns nnspornt. 
Ist es daher wohl etwa zufii.llig, dnss die Nationen, 

welche in wisscnschaftlicher Er 1,enntuiss irgencl 0twa.s 
gelcitet haben, fa.st t.lle Sexuelle Sprachen sprc:chen 1 ·Ye 

Jedenfalls gehoren zu llcm Sexnelleu Sprachstn.mrne die 
Sprnchen <lcr Aegypttr, B:tbylonier, Hebriier, Phonizier, 
A.rnbcr, der alten Inder, .i\Icde1, Gl'icchen uud Romer, 
Deutschen und allcr diesen sprachvcrwaudten Volker. 

Andrerseits uuter der grosscn .Menge der Nationen 
welche PrafLxpronominalsprachen redcn, uud von denen viele 
<loch auch grosse politische Verbiimle bilden, hat keine 
t:inen irgend nennenswerthen Bcitrag zur wissenscb,tftlichen 
Erkenntniss gelicfort; uncl nicht ein einziges Indivi<luum, 
cl:ls als Denker, Erfin<ler oder Dichter gross gemmnt werden 
kounte, ist aus ilmen hervorgegnngen. Diese Thatsache ist 
unzweifclhaft die Folge einer organischen Unfabigkeit, 
deren Grund offonbar in clem :U-fangel an einer poetischen 
Auffassungsfiibigkeit des Wesens der Dinge licgt. Die gmm
matikalische Form ihrer Sprachen gibt eben der Einbil<lungs
kraft nicht den hohereu Schwuu~, den die Form <ler 
SexneUen Sprachen mit unwider·stehlicher Kraft dem 
Gednnkengange der sie Redeu<len aufpriigt. 

Inclieser Weise erklii.rt es sich, wesshalb die Redeweise und 
dnher auch <lie An3chauungsweise der Prafixpronomiual
sprnchen redenden Volker auffallend praktisch-prosaisch ist. 
Von Poesie sowie von Wi&5enschaft, Mythologie und Philo
sophic ist bei ilmen so gut wie gar nicht die Rede. 

Die Form einer Sexuellen Sprache, in<lem sie SympatL1cn 
n.uch for das nicht durch menschheitliche Gemcinschnft ,ms 
vcrbundeue in uns anregt, ftilu-t zuniichst zur Vermen~dr-

• Inwicfern in dic~cr Bcziohung' Jnpnncsischo und Chincsisclll· 
Wisscnschaft oine .Ausnnhmc macht, wng-c ich nicht in Bdracl,t zu 
zichcn,-bcsondcrs da cs noch so unsichcr ist, oh nicht die Chincsischc 
Sprachc zum wenigstcn a.ls urspriinglich dcm Sexncllcn Sprnchstnmmc 
angchorig anzuschen ist. Manche .Anzeichcn scheincn zu vcrrathc~ 
dass mit o.nclcrcn formalcn Elcmcnten anch die grammntikahschc 
Geschlcchtsunterscheidung des N omens hicr verlorcn gcgangcn ist. 
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lichung von Thieren, und gibt in dieser Weise namentlich 
Anb.ss zur Schopfung von Fabeln. Selbst auf der nieclrig
sten Stufe nationaler Entwicklung finden wir die Hotten
tottensprache von einer Fabellitteratur begleitet, nach deres
gleichen wir uns vergebens unter den Litteraturen der 
Prafixpronomi nalsprachen nmsehen. 

Doch fohrt die Vermenschlichung von Thieren unrl die 
Personifizirung unpersonlicher Dinge nicht an und fti.r sich 
dazu, class dieselben Gegenstande der Verehrung werden. 
Erst wenn Objekte personifizirt werden, deren :Macht, wenn 
n.ls menschlich belebt gedacht, offenbar bei weitem die 
l\facht des einzelnen Menschen iibersteigt,-macht sich das 
Geftihl einer bedeutenden Ueberlegenheit geltend, das an 
und for sich das Gemiith zur ehrftirchtigen Betrachtung 
derselben geneigt macht. 

Auf der niedrigsten Kulturstufe, die wir unter Volkern 
mit Sexuellen Sprachen autreffen, bei den Hottentotten, 
findet eine solche religiose Auffassung der Himmelskorper 
eben dessbalb nur in so geringem hlaasse statt, weil die zu 
einer verehi-ender Anschauung schon nothwendige Erkennt
niss von der Bedeutsamkeit ihrer Bewegungen sich noch zu. 
wenig entwickelt hat. Doch finden wir schon die Anfange 
einer mythologischen Auffassung derselben selbst unter 
diesem Volke. Aber es zeigt die Art unEl Weise, wie hier 
in allen Mythen und selbst in der bedeutsamsten von dem 
Ursprunge des Todes, Sonne und Mond mit Thieren zusam
menwirken, <lass bier Mythus und Fabel noch nicht getrennt 
sind. 

Zunach:;t scheinen hier namentlich die Phasen de.CJ 
Mondes die A ufrnerksamkeit zu erregen. Die allmahlige 
Abnahme und Zunahme der Erscheinung dieses Himmels
korpers gibt ihm so augenscheinlich das Anseben eines 
wachsenden und wieder vergehenden Wesens, dass seine 
Personifikation sich leicht an die Hand geben mocbte. Es 
ist daher nicht unwahrscheinlich dass die Verel1rung des 
Mondes die frti.beste Phase des Gestirndienstes bildete. Von 
den Hottentotten erzahlt uns Kolb (im allgemeinen eiu 
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zuverliissic,er Berichterstatter), class sie dem Monde gottlicbe 
0 •• 

Verehrnng erwiesen. Der :Mood (lllch,1JJ)"'' ist bci ilrnen, 
wie in den .Alt-Gcrm:mischen Sprachen miinnlichen, die 
Sonne (_soris) hingcgen weiblichen Geschlechtes. 

Ueber die Sonne selbst entMilt der Hottcntottische 
Fo.belkreis auch schon Mytben ; uncl obschon ihre mehr 
(l'leichmiissi"c Erscheinunrr nicht so sehr unmittelbar zm· 
0 0 0 

Personifiziruncr V cranlnssunrr 0crebcn mochte, als -die viel 
0 0 

mehr variirencle des l\Ioncles, so musste sie doch je<lenfolls 
bald der Personifi.zirung des letzteren folgen.t 

Ein weiterer Schritt war es schon von der Verehrung 
des :1Ioncles und dcr Sonne zu einem allgemeinen Gestirn
clienste. Sobald es hiel'zu gekommen war, folgte auf der 
einen Seite die Entwicklung einer mythologischen Betrach
tungsweise, cleren letzter Auslii.ufer unsere Theologie ist, 
\tnd auf der nndern Seite stellten sich Astrologie uncl deren 
iiltere uberlebende Scliwester Astronomie ein, uud durch 
die letztere wurde zuletzt der Nebelschleier geliiftet, mit 
dem l\Iythologie un<l 'l'heologic unser gauzes Dasein Ulll

hUllt batten. 

"' II ist dcr latcrale Schnalzlaut, kh cm guttur:tlcr Kouscnaut:, und 
-- Y-eigt die uasale .:.\.ussprache an. 

t Der Sonnen• und Mond-dieust vicler Auicrikanischcn Volkcr
schnfien crlnubt zwci Erklii.l'Ungen. Eutwcdcr niimlich ist dio Civili
sation dicser Yolker ,on <lcr dcr Scxucllcn Nationen abzulcitcu, und 
ist dahcr wahr~chlliulich von A.~ien zu ihncn hiniibcrgcwan<lcrt, odcr 
die Spruchcn diescr A.mcrikaoischen Kultur-N atioucn (odcr wcnigstcns 
eiuige dersclbcn) g0hort.cn auch urspriinglich zu dcm Scxucllcn Sprach
etnmm. Im letztcren Fallc konuen wir ruit Sichcrhcit anuchmcn, <lass 
sich noch Spurcn cincr solchcn urspri.inglichcn Y.us:1mmc11gchorigkcit 
bci gchorig gennucr Forschuug cntdccken wcrdcn lussen. D1J.ss dcr 
Priillxpronoruinnlstamm Spri:i!!slinge nnch Amcrikn hiniibergcsandt hat, 
echeint mir kciucm Zweifel unlcrworfcn, obschon dio Sprache, in dcr 
ieh Spuron di-1scs Sprnchstamrucs entdcckt zu habcu glaubc (die der 
Dakotns) zu ihm viellcicht nur in dem V erhii.ltnissc steht, wie clas 
Englisehe zu den Ilomnnischcn Sprachcn. Sowie nl.Jcr dcr jctzige 
Zustnnd des Englischcn Zcugniss von dc1· fri.ihcren Existcnz des 
Normannisch-Frnnzosisehcn in England nblegt, cbenso scheincn mir 
deutlicho Kennzeichcn iru Dakota zu bcweis(':D, <ll\ss cs langc Zeit 
untcr dem Eint1usse von Prafix•prouominal-Sprachen zugcbracht hat. 

Amerikanisch.cn
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Es war aber ebcn <liesc poetische Auschauungsweise eine 
hochst be<leutsame Dmchgangsstufe zur Erreichung ciuer 
wirklich wissenschaftlichcn Erkcnntniss. Scliei11t es <loch, 
als weun <lie I:limmelskorper im ewigen Tanze begritfon 
und als thatkrii.ftig in die Geschichte der einzelnen llenschen 
eiugreifond crscheinen mussten, als ob femer die Ele1uente 
vou· Geistern bewegt uud das \Veltall von einem meuschlich 
wollendcn und daher menschlich beschrankten. \Vesen 
geleitet gedacht werden musste,-damit <las Iuteresse am 
Dasein von \Vesen, die uus in <lieser \Veise verwandt und 
du.lier in niiherer Beziehung zu steheu schienen, uus zu 
einelll tieforen Studium det· Erscheill'mgswdt auf'muntere, 
nnd wir so der Erkenntniss des letzten Grundes alles 
Daseius eiu kleiu wenig, uncl dem Versfauduiss des gegen
seitigen Verba.ltnisses der uns zunachst liegcnueu Gegen
sfanlle bedentend nii,her rU.ckten. 

Sobal<l als nun llmch die Sprnchfonn angeregt die Eiu
bildungskraft ent.weder Himmelskorper oder audere dem 
einzeluen l\Ienschen mit ricsi_ger Macht beklci<lct en,chei
nende Gegenstantle oder Abst;aktionen sich vermenschlicht 
dachte, nrnsste es sich beinahe von selbst machen, class 
die Verehrung, die bislict· cleu Geistern der grosseu Ver
storbenen gezollt war, auf cliese neuen grossartigen, eben
falls nicht in menschlicher Hti.lle dem .Auge erscheinenden 
Personen sich iibertnw. Alie Veranderungen, die man an 
ihnen beoLachtete, ,;urclen nati.irlich ai; Zeichen ihrer 
.Laune, als :Merkmale ihrer giinstigen oder ungiinstigen 
Stimmung bctrachtet. 

So wen<lete sich allmiihlig der aufschauende Blick der 
Yerd1rn11g vuu <len Gei:,;tern der Verstorbenen immer mehr 
den vorausgesPtzten Naturgeistern zu, --und dies in desto 
stiirkeren Grade, je melu· mit wachsender Einsicht die 
Becleutsamkeit <ler Naturkrii.ftc erkannt wur<le. Die Gunst 
dieser erhabeneu Personlichkeiten zu gewinnen, und ihren 
Zorn von sich a.bzuwenden musste nun das Hauptmotiv 
des religiosen Lebens werden. 

Die Gestaltungeu der sogenannten religiosen !dee, oder 
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(um korrekter zu sprechen) der mythologischen Anschau
ungsweise von dem Wesen der Gottheit <lurch alle ihre 
mannigfaltigen Stufen und Verzweigungen zu verfolgen, 
liegt ausser dem Bereiche einer blossen Vorrede. In der 
Beziehung wollen wir nur bemerken, dass im Allgemeinen 
wohl hohere ethiscbe I<leen zusammengehn mit einer 
tieferen Auffassung des Wesens der Gottheit, und dass 
wiederum die Art einer solchen Auffassung wesentlich von 
dem Stancle <ler wissenschaftlichen Erkenntniss und <lem 
Chamkter der Erkennenden abhiingt. 

Als der grossartige Wendepunkt, an dem sich die mytho
logische Auffassungsweise bricht, muss aber das Aufgeben 
der Idee einer nothwendigen Versohnung bezeichnet werden. 
Denn im Grunde sind <loch alle sogenannten religiosen 
Am,cbauungen, die sich darauf basiren dass eine oder 
mehrere unsichtbare Personlichkeiten zu versohnen sind, 
wesentlich desselben Charakters. K, fiudet keine absolute 
(obschon eine relativ sehr bedeutende) Verschiedenheit statt 
zwiscben dem religiosen Geftihle des Kaffern, der seine 
Vorfahren anfleht ihm seine Vergehungen zu verzeihen, 
und der tiefsten Siindenzerknirschung eines in den Vor
stellungen der vulgiiren Theologie befangenen Btissers. In 
beiden ist die mythologische, anthropomorphiscbe Anschau
ungsweise von dem \Vesen der Gottheit als eines in 
menschlicher \Veise gleichsam zu besiinftigenden oder zu 
versohnenden Wesens der Grnndhebel des Abbi.ingigkeits-
bewusstseins und der religiosen Stimmung. - -

Erst wenn der Mensch die Unmoglickheit eines menschen
ahnlicben Wesens als letzten Grundes alles Daseins er
kannt, und in ehrerbietiger Bescheidenheit sich seine 
Unwissenheit i.iber die Natur des Urgrundes der Dinae 

- e 
eingestanden hat,-lernt er einsehen welche kleinliche 
Ansicht er auf jedeu Fall von dem ihm als hochster 
Verehrung wUrdig erscheinenden Wesen hat, wenn mit 
seiner beschriinkten Erkenntniss er in irgend einer \Veic;e 
das Wesen der Gottheit zu begreifen und ihre Plane und 
Ideen zu verstehen meint. Dies aber th~t alle Theologie, 
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die demnach an uncl ftir sich uns eine Vermessenheit 
erscheint,-eine V crmessenheit, der allcnling;, <lie rneisten 
'l'heologen sich nicht bewusst sincl, so we11ig wie die Al;tro
lorreu wohl seltcn cine Ahnun~ hattP.n, wie sehr sie den 

0 -

Faden cler wisscnschaftlichen .Forschung durchsclmiUen, 
wenn sie die Beziehungen, in dencn die Gestirnwelt zn uus 
steht, schon erkannt zu haben meinten. Sowic aber die 
Astrologie, als cine uicht wisscnschaftliche Disciplin schon 
Iangc in die Rumpelkam111er geworfen ist, so wird es auch 
iiber kurz oder ln.ng ihrer noch bei weitem mcl1r vel'111es
senen Schwester ergchen. 

Damit ist natlirlich nicht gesagt, class die Leistungen 
aller sogenannten Theologen fi.i1· die ,vissenschaft von 
keiner Becleutung sin cl. Im Gegeutheil, sowie <lie w irlc
lichen Stu<lien und Beobn.chtungen dcr Astrologen 
biiufig der Astronomic zu Gute kameu,-so werdcn viele 
von den Arbeite/n sogenannter Theologrn ihren ,v erth 
beba.upten als uleihende Beitrage zur Wissenschaft. In der 
Beziebung ist es eiu uefriedigcncesGefi.il1l zu wisscn, class 
jedes ehrliche uncl ernstliche Streben nach dcr ·w ahrheit 
(wie sehr man auch in Bezug auf l\[ethode uncl Grund
:msicht dabei im Dunkeln iappen rnag) nid1t wol1l olme 
seine Frucht bleibt. In cler That ist es die Tbcologie 
selbst, und ha.uptsiichlich die a.us ihr hervorgewachsene 
Philosophie, die (indem sie es mit ihrer Aufgabe ernstlich 
nimmt, und die theologischen Grun<llehrsiitze in iltrer 
Konsequenz ausfohrt) uns so das J-Ialtlose und Unbefriedi
gendo derselben vor Augen .fi.ihrt. Dies kann sie aber 
nur thun, wenn sie wirklich mit der Schiirfe wissenschaft
licher lllethocle die Gehilde der Vergangenheit ins Auge 
fasst, uncl sich nicht bloss poetisch mit ihnen aussohnt. 

,v enn wir so die theologische Anmaassun_~ als ein aus 
der mythologischen Stufc iiberkommenes bei<loisches Ele
ment a.bzustreifen suchcn, so rnuss hingegen elm; wirkliche 
religiose GefUhl als aus der Fi.ille des Selbiitbewusstseins 
hervorgeheml an Intensiti-it zunelnncn mit der gcisti
gcn Weiterentwicklung der Menschhtit als solchc1·. E:s 
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XXH Vorwort. 

gewinnt na.mentlich an Stiirke <lurch und mit dar <lurch 
gri.issere wissenschaftliche Klarheit geforderten tieferen 
Einsicht in t1as Wesen der Dinge. \Venn die Farbung der 
theologischen Voraussetzungen eben nur zur Schwiichung 
des religiosen Sinnes beitriigt,-so ist hingegen das demii
thige Gesti.indniss der Ummliinglichkeit aller theologischen 
Definitionen die Grundvoraussetzung einer klarcn religiosen 
Stimmung. 

Bevor ich dies Vorwort schliesse, wiinsche ich noch zu 
bemerken, class in dieser Abhnn<llung (als vom philologischen 
Stan<lpunkte ans unternommen) die natiirlich unleugbare 
That.sache des unmittelbaren Zusammenhangs <ler Sprach
fahigkeit im !lenschen mit der besoncleren Beschaffenheit 
seines Gehirns 11icht in Betracht gezogen warden ist. Es 
ma.g sein, wenn die Fortschritte <ler Physiologie diesen 
Punkt in ein helleres Licht gesetzt haben, class auch 
<lurch ihn Beitriige zur Entstehungsgeschichte der Sprache 
geliefert werden mogen. V orliiufig aber sehe ich noch 
keinen Grund, wesshalb nicht die Entwicklung und Ver
feinerung der Gehirmnassen un<l die clamit wohl verbun
dene Spracb1ahigkeit und hohere Denkf:ihigkeit als Rerml
ta.te eiuer andnuereuden energischen Anstrengung von 
mebr urspriinglichen Gehirnformen zn betrachten sei
en. \Vie sehr die Beschaffonheit des Gehirnes von der 
grosseren ocler geringeren Thatigkeit desselben abhangt, ist 
ja. allgemein bekannt. "ras nun zu dieser hoheren Gehirn
tbatigkeit-, die zu der Entwjcldung <ler das menschliche 
Gehirn nnterscheiden<len l\ferkrnale geftihrt bat, Veranlas
sung gegeben,-wie Entwickluugsprozesse niederer Fahig
keiten und Triebe eine neue Kraft hervorgebrncht haben, 
durch die natiirlich auch das Gebirn in ganz besonderer 
Weise afilcirt sein wird,-das zu untersuchen, ist bier 
versucht worden. 

,v. H. I. BLEEK. 

Ka.pstadt, den 30. Mai, l 867. 

Entwicklungsprozes.se
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DER URSPRUNG DER SPRACITE. 

Wir bewegen uns auf einer schwindelnden .Rohe, 
wenn wir clarnach trachten die Richtung dcr \V cltent
wicklu11g zu erkennen. Uncl doch Hihrt uns die Be
trnchtm;g der Reihe vou Entwicklungsphasen des 
\V cl tails, die unsl'r Blick schon zu erfosscn veL·mochte, 
van selbst zu weiteren Schli.isscn i.ibm· das Ganze des 
Lnufes, van dem uns am Ende <loch nur die Erkenntniss 
eincs sehr klcinen 'l'heiles gelungcn isL 

Die Richtnng der \Veltentwicklung scheint auf die 
Ililclung eincs immer mehr willensfahigen, weil fort
schreitcnd machtigeren und selbstbewussteren \V esens 
zu gehen. Ich spreche hier mit A.bsicht nicht van einem 
Plane der \Veltentwicklung. Denn ich glaube, <lass cin 
Plan stets einen Zweck voraussetzt, uud dieser eben nur 
cin bestirnmtes Ergebniss des \Villens, also einer rein 
menschlichen Function ist. \Venn man erst bcgriffen 
hnt, wie jede \Villenstbatigkeit nur cinem \V csen eigen 
sein kann, das eine begranzte Erkenntniss hat, und das 
zwischen zwei Sachen mit bescbrankter Einsicbt stets 
willkiirlich wahlt, so ist es nnmoglieb ferner van einem 
Plane dtr \Veltentwicklung oder ihrem Zwccke zu reden. 
Da es ebcn offenbar unseL'C Fassungskraft i.ibersteigt, die 
N atur des letzten Grun des nlles Daseins zu verstehen, 
so ist es entschieden Anmassung von unserer Seite ihm 

BLEP.K. u~:lllm D~::-; UIISPRU!<'O Dim SPUACIIE, 
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cine potenzirte rnenschliche vVesenheit unterzuschieben. 
Mit Recht sagt Fichte, <lass Gott nicbt mit der Sinnen
welt znsammen gedacht, und iibcrhaupt nicht gcdacht 
werden soil, weil dies eben unmoglich ist. 

\Venn cs demnnch uns gernass der Natur unseres 
Versfandnisses in \Virklichkeit allein moglich erscheint 
die nothwendigen Gesctze zu begrcifon, nnch denen 
wahllos die Elemcnte nuf einander wirken, so konnen 
wir auch nicht von cincm Zwecke, sondern nur von 
ei11cm Erfolge des \.Yeltentwicklungsprocesses reden ; 
nicht einen Pinn, blos einen Entwicklu11gsgang darf 
unser Blick dort zu erkcnnen suchen. 

Erst wo cine wirkende Kraft sich selbstbcwusst von 
ihren Objecten zu untcrscheiden anfri.ugt, uud die eigene 
Hichtung nach \Vnhl bestirnmt, beginnt Planmassigkeit 
nnd Unterordnung untcr bestimmtc Zwecke. * 

• 1-Iiermit soil nnti.irlich nicht tlio :Moglichkeit (und die Wirlclichkeit 
ist mir fester personlicher Glnube). sonderu blos die Begreifiichkcit 
eincs unsercr nuordncnden Thiitigkcit nnnlogen hcihcreu Wirkens 
gelcugnct wcrdcn. Aber cs ist durchnus nothwcndig dem Ueber
handnehmcn des die Gottheit in homologer W eisc mit unserer 
eigenen N atur auilh.ssondcn Anthropomorphisruus zu wehreu. i\Ian 
sieht in dor That mit Bedauern eincn so feinen Beobachter uncl schnrfen 
.A.uffasser wie L . .Ag11ssiz wiedor in dicsen Irrthum fallen, wie klar er 
auch sonst das Unzureichendo einer Bewcisfilhrungsart, wie sio 
namcntlieh in den Bridgewater .Abhandlungen vorhcrrscht, einsieht. 
(On classification, 1859, S. 11.) Dass seine geistreichcn Erortcrungcn 
doch wohl den wohlthiitigen Zweck nicht ,erfehlcn werdcn, clcm loscn 
Gcbrauch ciner wisscnsch11ftlichcn Tcrminologio z11 stcucrn, habcn sie 
nicht sowohl ihrcn Grundgcdnnken, sondero vielmebr dem gcnialcn 
Dlicke ihrcs V crfassers zu vcrdanken, dcr trotz seiner dogmntischen 
Dcfsngenhcit nicht umhin konnto in fast alien cinzclnon Fiillen das 
ltichtigo zu erkcnncn. Freilich cine grosscre Elastizitiit bencspruchen 
namcntlich die ruittlcren Abthcilungcn seines Systoms, wean sie ohne 
Zwang ,las Jlesultat dcr nctucllcn Beobnchtuugcn richtig zusammen
fassen, und nicht in blosscn Schcmatismus ausarten sollen. 
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Dass dann ein solcbes vom Selbstbewusstsein getrnge
nes ,v esen sehr geneigt scin winl, cine der eigenen 
glcicbe Beschaffenheit auch in andcren ihm bcmerkbaren 
Tbatigkeiten zu suchen, ist sehr bcgt·ciflich. So wie 
aber die fortschreitende Erkenntniss <la.van abgckomn!en 
ist, sich die Elemente, die Himmelskorper, die Leiden
schaften uncl Triebe als mcnschlichwollcnde \\iesen zu 
denken, so ist es einer klaren Einsicht auch nicht mehr 
gcstattet, sich das ·w eltall von ciner cler menschlichen 
analogen Kraft bewegt vorzustcllcn. Der Grund alles 
Daseins kann in seiner Unendlichkeit nicht nach end
lichen Grossen gemessen werdcn. Und weil e1· um 
weuigsten vorstellbar ist, so eignet er sich auch arn 
scblechtesten zum Ausgaugspunktc cler Forschung. Er 
ist das letztc Ziel aller Erkenntniss, die jc weiter sic 
fortschrcitet, seiner Anschauung immer n'ahcr kommt. 
Ob aber cliese Annaherung jemals iiber das blossc Alrnen 
binauskommcn kann, das ist uns mehr als zweifelhaft. 

"\Venn wir uns nun so gegen jede aprioristiscbe 
Konstruction uncl gegen jedc Unterschiebung folscher 
Erklarungsgriinde wehrcn miissen, so kann uns cler 
Zweck der \Vissenschaft kein anderer scin, als zu crken
nen, wie cs 11:ekommen sei, class ein derartiQ:es selbst-

~ ~ 

bewusstes, willenskraftiges \Vesen sich gcbildet hat, wie 
es zu eincr solchen verschiedeuartigen Aushildung, als in 
der wir es in den verschieclenen N ationen und Individuen 
vorfinden, gediehen ist, und was bei der Eigcnthiimlich
keit seines vVesens und den uns bekannten .13edingnisscn 
seincs uncl iiberhaupt des allgemeinen \V clt-Entwicklungs
processes wobl aus ihm wer<len rnocbte. Von diesen 
drei Aufgaben liegt die letzte allerdings mehr im Gebiete 
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des Ahnens, als der wissenschaftlichen Erkenntniss. 
Aber je mehr wir in den beiden ersteren zu fcsten 
Rcsultaten rrelanrrt sind. desto mehr ·w ahrheit werden ..., . 
uuch die chranf sich stiitzenden Schliisse iiber unsere 
Zukunft haben. 

Die Erforschung ckr Entstehungsweise des :Menschen 
ist clas Ziel cler sogcnnnnten Naturwissc11schnfte11, die 
des Entwicklungsganges der l\fonschheit aher bildet die 
Aufgabe der Philologie oder Geschichte, cliese N amen 
ic!P.ntisch u11d rn vie! all!remeinerer Bedeutung als 
gewohnlich gefasst. Beide IJiscipli11en, Philologie und 
Natmforschung, unterscbeide11 sich vermoge ihres ver
schiedenen Zieles aufs entschiedenste nach dem jecler 
eigenen Beobachtungsverfahrcn.* 

\Vie nun das Auseinanclcrhalten beider Disciplinen 
sich von selbst macht, so diirfen die Forschungen und 
Ergcbnisse cler einen durum nicht der anderen fremd 
bleiben. Bcide erganzen sich gegenseitig, uncl beide 
\ereint machen erst die Wissenschaft aus : jede einzeln 
knnn nicht eine Wissenschaft, sondern nur eine wissen
schnftliche Oisciplin gennnnt werclcn. "\Vir wahlen cless-

ii< )fox ::Utillcr iu seiucn gcist1•ollen Vortriigcu tibcr Sprachwisscn
schaft (London, 1861) scheiut mir iu nicht zwcckm,issii:;cr ,v eisc dio 
Sprachforschung dcr naturwisscnschnft-lichen Discipliu zuzuwcisen. 
Sprachforschcr wedcn immcr Philologcn scin miisscn uud vou dcr 
N aturfor~chung wcrdcn sic nicht mchr profitircn, als i.ibcrhaupt cino 
wisscnschaftlicho Disciplin stets von dcr an<lcrn zu lcrncu hat. Freilich 
im Grunde ist ja die ,visscuschnft nur ei11e; abcr practisch (d. h. nach 
dcr ::\Icthodc und d('n Mittlen dcr Forschung) sowohl nls theor('tisch 
(d. h. nnch dcm Objccto drr Forschung) untcrschcidcu sich <loch die 
bcidm Di$ciplincn klnr gcnu~. Die Sprnchwisscnschnft stcht cbcu dcr 
S aturforschung n!ih('r nls irgcnd oin andcrcs Fnch dcr Philologie, 
da <lurch ~ic dns Gruudskclett dcr gnnzen mcnschhcitlichcn Ent
wicklungsgrechirbl\j bloss~clrgt wird. 
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halb statt des missbr:iuchlichen Ausdrucl: s der N atur
wisse,~schaft auch lieber den der Naturforschung: und 
stellen diesen neben den der Philologie oder Gescbichts
forschung. Denn wenn auch die 1'hatigkeit des Natur
forschers von der des Pbiloloien oder Geschiehtsforschers 
auf solche "\V eise zu trennen ist, so sehen wir hingcgcn 
nichts was diese beiden auseinander zu halten uns be
rechtigte, 11amentlich wenn wir den Begriff der Philologie 
nllgemeiner uncl den dcr Gcschichtsforschung weiter 
fossen, so class jcne sich nicht auf ein paar Volker be
schranke, cliesc aber nicht blos die staatliche, soudern 
iiberhaupt alle mensehliche Entwicklung ins Auge fasse. 

Um aber wieder auf das Vcrbaltniss zwisehen Natur
forschung uud Philologie ( denn diesen N amen ziehen 
wir dem der Geschichtsforschungen vor) zu kommen, so 
hangt auf der einen Seite nnsere Erkenntniss von dcm 
"\Vesen dcr Dinge jedcnfalls davon ab, wie weit wir uns 
iiber die Beschaffenheit unserer eigenen Kraft, i.iber die 
'l'ragweitc dcr menschlichen Erkcnntniss klar geworden 
sind. Die rechtc Erkenntniss kann sich erst dann ein
finden, wcnn man weiss wie man crkcnnt, d. h. wenn 
man seine eigene Natur begriffen hat. Diese Aufgabe 
der Philologie, die sic <lurch eine Erforschung cles Ent
wicklungsganges der Menschheit zu losen versuchen 
muss, ist daher auch fiir die N aturforsclnmg von der 
hochsten Betleutung. 

Gcrade abcr zn dieser Einsicht in das "\Vesen der 
menschlichen N atur geniigt es nicht blos den Entwick
lnngsga11g, den dieselbe genomruen, und die verschiedcne 
Ausbildung, in der wit· sic erblicken, in Betracht zu 
ziehcn. Nein, die Entwicklungsgeschichte der Mensch-
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heit ist ja bloss ein Theil der Entwicklungsgeschichte 
des ,v eltalls und kann nur im Zusammenhange mit ibr 
recbt begriffen werden. Das ,v esentliche des me:;nsch
lichen Entwicklungsganges kann uns nur, indern wir 
auf diese Weise die Entstehung unseres Geschlcchts zu 
erkennen suchen und auf die dasselbe uuterscheidenden 
und auszeichnenden Mcrkmale uns hinfiihren !assen, 
klar vor die A ugen tretcn. 

Indcm so bcide Disciplinen der vVissenschaft dasselbe 
Object haben, da es die hochste Aufgabe der N atur
forschung ist die Tiildung der menscblichen Natur, die 
alleinige der Philologie ihrc allrnahlige, weitere, verschie
denartige Entfaltung zu verfolgen,-versteht es sich class 
ein einseitiges Betreiben einer dieser beiden im Grunde 
auf dasselbe Ziel, wenn auch auf verschiedene vVeise, 
lossteuernden Disciplinen nur auf Abwege fiihren knnn. 
Jede hat nicht nur von den Hesultaten der andern, 
sondern auch von ihrer Methode zu lernen. 

Aber wie wcit ist es noch hin, bis dieser Gedanke 
von dem eintrachtlichen Zusammengehen beider Dis
ciplinen eine Wahrheit werden knnn ! vVie lange wird 
es noch wahren, bis die Philologie sich bis zu der Ilohe 
erhoben hat, auf der jetzt die Disciplinen der N atur
forschung stehen, die desshalb mit Hecht die Gunst des 
Tages fiir sich in Anspruch nehmen. 

Sic kann dies aber nur, sie kann nur dann den Rang 
einer echt wissenschnftlichen Disciplin behaupten, wcnn 
sic rein um ihrer selbst willen und nicht zu etwaigen 
asthetischen oder padagogischen Zwecken betrieben 
wird, Zwccke, die <loch die Art, wie sie jetzt in Deutsch
land meistens gehandhabt wird, am wenigsten erreichen 



7 

!asst.* Diese Art aber, in der allerdings ein bedeuten
der Fortschritt sich geltend gemacht hat, da einc exactc 
rnethodische Behandlung das nothwendigste Erfordcrniss 
zu jeder echt wissenschaftlichen Erkenntniss bildet, hat 
auf der andern Scite wieder zu der Einseitigkeit gefiihrt, 
class nicht sowohl theorctisch, als practisch sich die 
moglichst genaue Restitution der alten Schriftsteller als 
das Ziel der Philologie herausstellte. ' Genug ist von 
uns die Vergangenhcit crforscht ohne alle Bcziehung auf 
das allgemein Menschliche in ihr', sagt Ilunsen in seinem 
clenkwiirdigen Vorwort zur Deutschen Ausgabe des 
Hippolyt. 

Die Philologie muss sich aber nicht nur immermebr 
ihres grossen Zieles, der Erkenntnis des menscblichen 
Entwicklungsganges, der Stellung, die wir in demselben 
einnehmen, und der vVeise, wie wir fcirdernd in denselben 
einzugreifen verrnogen, bewusst werden. Sie muss zu 
<lessen Erreichung cine Reihe bisher fast unbetrctener 
Bahnen einschlagen, sie muss Vorurtheilen entsagen, die 
in den anderen Disciplinen !angst iiberwunden, sie noch 
immer znriickhalten. "\Vie weit ware etwa die Botanik 
gekommen, wenn man sich auf das Studium der fiir 
Kiiche und Apotheke niitzlichen Pflanzen oder auf die 
dern Auge oder Geruch angenehmen hatte beschranken 
wollen? Und gar die Chemie, wenn man vielleicht nur 
die Besrhaffenheit medicinisch oder okonomisch wichtiger 
Substanzen der Untersuchnag gewiirdigt hatte? 

11< Ich bitto zu bemerken <lass soitdem dieses geschrieben wurde, des 
Verfassers !anger Aufenthalt in Afrika ihn der unmittelbaren Anschnu
ung des Fortschrittes der Philologie in Deutschland wii.hrend der 
letzten zwolf J ahro cntriickt hat, so dnss es moglich ist, class was 
dnmnls in diescr Beziehung richtig war, jetzt nicht mehr so gnnz 
zupasst. 
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Erst wenn jedes eigenthi.imlich ansgebildete Glied 
der Menschheit der Betrachtung werth gehalten wird, 
und die Forschung sich mit gleichem Eifcr den in 
den niedrigsten Entwicklungsphasen stehen geblic
benen Zustanclen zuwendet, wie den der hochst 
gcbildeten N ationen, die sie ja erst <lurch eine verglei
chende Betrnchtung rnit jenen weniger verwickelten 
recht verstehen und begreifen knnn,-erst dann konnen 
wir von einer allgemeinen Philologie im wahren Sinne 
des \Vortes sprechen, und dieselbe als eine gleich
berecbtigte Disciplin der Naturforschung zur Seite stellen. 
Erst wenn sie auf diese ,v eise sich eine unerschopfliche 
Fundgmbe neuer fi.ir unsere \Veltanschanung becleut
samer Ideen gesichert hat, kann sie eine wiedererwachencle 
Theilnahme der Nation an ihrem ,v erke erwarten, die 
ihr dunn wohl noch in hoherem Grade als jetzt der 
Naturforschung zu Theil werden wir<l. Denn sic spricht 
ja eben vom Menschen zum Menschen : uncl dies ist 
doch jedenfalls der interessanteste Gegenstand der 
Betrachtung-der, welcber den Menschen am meisten 
ki.immern muss. 

Es gilt aber in dsr allgemeinen Pbilologie nicht bloss 
die Entwicklung und Ausbildung jedes Volkstamms zu 
verfolgen, und was sich daraus fi.ir den Gang der allge
meinen meuscblichen Entwicklungsweise ergibt, mit ein
ander zu verbinden. Nein, ihre Aufgabe ist eine viel 
weiter gebende. Sie muss ernstlich bestrebt sein von 
dem Ganzen des Eutwicklungsganges der Menschheit 
ein Bild zu gewinuen ; sie ruuss untersuchen wie die 
Zustandc der einzelnen N ationen, deren Erforschung die 
Aufgabe der speciellen philologischen Studien ist, aus 
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friihereru unO'eschie<lenem Dascin, van dcm keine .Monu-
~ 

rnentc berichten, keine Scbriften erz·ahlen, zu dieser 
getrennten, verschiedenartig gestalteten \V cscnheit gcclie
hen sincl Einc Losung dieser Aufgnhc ist 11ati.irlich 
nur clanu moglich, "·cnn sich eben Zusfaucle verschiede
ner Nationen als aus einem und demselben urspd.ing
lichen Zustande hervorgegangen erweisen. Einc vor
sichtigc V crglcichnng muss clann hcrnnsstcllcn, was jcclc 
cinzclne ans gcmcinsarncr Qucllc sich bcwabrt hat, was 
sic spa.tercr Ausbildung-sei cs durch cigenc Kraft ocler 
frcmcle Einwirkung-vcrclankt. Die Summc des crsteren 
bcdingt clann unsere Einsicht van jencm gemeinsamen 
Anfangszustand, von clem jenc uns i.iberliefertcn, odcr 
sogenanntcn gcschichtlichcn Verhaltnissc gleichsam nur 
die Spitzcn dcr Acste, ocler die Enclpunktc dcr rnn ihm 
als dcm Anfangspuuktc auseinderlaufcnclen Liuien bilcle11. 

So wcrdcn wir Bilder von eincr Reihe von Zustandcn 
gewinnen, die wir <lurch keine geschichtlicbc Uebcr
lieferung zu erkennen vcrmogcn, und von dencn au!'; wir 
dann die weitrre Entwicklung bis zn den historisch 
fassbarcn zu bctrachten habeu. Es gilt bier den Grad, 
die Art und die Eigcnthi.irnlichkeit jcner vorgeschicht
lichcn Zustandc moglichst genau ?.u bcstimmcn, und 
i.ibcrhaupt cin so vicl wic moglich vollstancliges Bild von 
ihnen zu gcwinnen. Dies ist noch nirgcncls recht ver
sucht worclen.* Es !age <loch so nahc z. B. den Zustand 
des Volkes zu bestim men, das die Muttersprache der 
lndogermanischcn einst geredct, o<ler auch nur, was vicl 

* Es versteht sich, dass diescr Satz etwus anders gelautet h:i.ben 
wiirdc, wenn er jetzt erst ~cschrieben wii.re. 

BLBEK. UP.UER DE:-;' UR'iPRUNO DF.R 8Pll.\CHE. 
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einfnchcr ware, die Besclrnffenheit dieses Indogerrnani
schen Grundidiorns.-1'" 

Vermogcn wir auf diesc Weise eine Reihe vorge
schichtlichcr Zustande uns vorzustellen, so ist es die wei
tcrc Aufgabc, van dicsen nus wieder weiter vorzudringen, 
und wenn sich unter ihnen wieder Stammverwandtsch~ft 
zeigt, den dieser zu Grun de liegenden A usgangszustaud 
zu crforschen. So rnuss eine verglcichende Betrach
tung der urspriinglichen Indogerrnanischen und Serniti
schen Sprachverhaltnisse ncbst der der i.ibrigen Glieder 
des Sexuelle11 Stamrnes, uns die Epoche desselbe11 
crkenncn lnssen, die seinern A useinandergehn in diese 
vcrschieclenen Gliedcr vorangebt. Ja, ans dern Grund
zustandc c.lcs Sexuellen Stumrnes wird man wohl rnit 
Zuziehung der auderen Starnme von Pronominalspra
chen den Grundtypus dieser weiten Sprachensippschaft 
sich erschliessen konnen. Auf diese Art miissen wir 
aber bestrebt sein, die Verwandtschaft aller verschie
clennrtig entwickelten menschlichen Verhaltnisse zu 
untcrsuchen, und wo s1e sich ergibt, moglicbst 
klare Vorstcllungcn von den Ausgangszustanden 
zu gewinncn suchen. Fur diese Verfolgung der 
Ramifikation des i\Ienschcngeschlechts mag zunachst 
allerdings schon durch eine blosse Vergleichung der 
<lurch trcue Bewahrung des Alten sich auszeichnenden 
Gliedcr einiges Licht gewonnen werden. Aber eine 
irgend tiefere und genauere Forschung muss allc untcr 
unscrc Kcnntniss fallenden Auslaufcr einer jeden zu ver-

'~ Ein V ersuch diescr ArL schcint neuordings von A. Schleicher 
i:;emncht worden zu scin in seinem "Compendium der V ergleichenden 
Grammatik dcr Indo-Gcrmanischen Spracheu," Weimar, I., 1861, 
II., 18G2. 
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gleichenden Grnppe in Betracht zichcn. So gcnugcn 
Sanskrit, das sogcnanntc Altpersischc mid Zc11d, 
Griechisch, Lateinisch, Gothisch, Littlrnuisch und Alt
slavisch sicherlich nicht zu ciner exactcn Auffassung clcL" 
mspriinglich Tndo-Enropaischcn Struct11L·vcrh~i.ltnisse. 
Der aus der ganzen Mannigfaltigkcit dcr Dc11tschc11 
Dialecte abzuziehende Urgermanischc Sprachzustaml 
muss an die Stelle des Gothischcn trcten, und nuf glciche 
,,reise die iibrigen Faktorcn dcr bisherigcn Kompnrntivcn 
Indo-Europaischen Grammatik crsctzt wenle11, wcn 11 das 
sprachlichc Leben clieses Stammcs im rcchtcn Lichte 
uns erscheinen soll. 

,vir haben hier mit Absicht nur von Zuslanclen gc• 
sprochen, die sich auf denselben Ausgangspunkt zuriick
fi.ihren lassen, nicht von Volkern, die aus eincm Stamrm, 
entsprossen. Denn die Verwandtschaft vcrschic<lcner 
rnenschlicher Znstande steht <loch wobl mit dcr Bluts
verwancltschaft der Volker, die ihrc rrrager sind, nicht 
in gleichem Verhaltniss. "\Vie viel mehr lasscn zich 
z. B. die 7iustande der ausseritalischcn Rornancn auf die 
Romischen znri.ickfi.ihren, als rrropfen Romischcn Blutcs 
in ihren Adern rinnen. Gewiss sind es nicht bloss die 
tropischen "\Vohnsitzc die den Galla pbysisch so sehr 
deru Neger ahnlich machen, waluend seine clcm Scmiti
schen verwandt.e Sprache schwerlich vcrhaltnissmassig 
gleichen Einfluss des Ba-ntu Elements erkenncn lassen 
wird. Ein solches Uebergehen der Zustandc des einen 
Volkes auf ein anderes ist eins dcr intcressantcsten 
Schauspiele in der Rntwicklungsgeschichte <lcr :Mcnsch
heit: es ist auch hochst wichtig for ihre Entwicklung, 
nnd bat haufig sehr zur }'ordernng ihrcr Ausbil<lung 
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heigetrngcn, indom damit in gcwisser Art cine Ver
schmelznng vcrschiedener Zustande stattfindet, oclcr 

'-' 

wenigstens bei dem Knmpfe derselben cine Einwirkung 
des untcrliegenden auf den vordringenclen starkeren. 
Der Einfluss zum Beispiel des Keltischen auf die 
Bildung cler Romanischen Verhaltnisse ist noch langc 
nicht in gcniigender \;Vcise gewiirdigt warden. 

Es finclet also wohl jedenfalls ein Verhaltniss zwischcn 
den Zustanden eines Volkes nncl den in ihm stattfinden
den niisclrnngsvcrbaltnissen des Blutes statt. Dieses 
Verhaltniss ist abcr keineswegs der Art, class sie sich 
deckcn, und dcsshalb muss die \Visscnscbaft bcide mog
lichst auseinandcr haltcn. Die Erforschung cler physischen 
Abstarnmung der cinzelnen Nationen fallt cler Naturfor
schung zu, die der Ausbildung der verscbiedenen mern~ch
hli~hen Zustande ist Sache det· nilgemeinen Philologie. 

Die Zustandc eines Volkes hangen hauptsachlich von 
seinct· Denkweise ah : diese ist der wichtigstc und ein
flussreichste Zustand. Alle andcrn konnen 11ur nach 
nnd in ihr bcgriffcn werden. Sie ist es, die den Men
schen zu einem solchen macht, und in ihrer Ansbildung 
entwickclt sich erst die Menschlichkeit. Es is daher 
dns IJauptnugenmerk der Philologie, die Entfoltung des 
Deukcns in dcr l\fonschheit und seine Auspragung zu 
verschicdcncn Denkweisen zn verfolgen. Die Entwick
lung dct· iibrigen menschlichen Zustande wiirde sich 
von selbst daraus ergeben, und was eben nicht auf die 
Denkart zuriickzufiihren ist, das gehort cigeutlich gar 
niclit zur Aufgahe dcr Philologie. 

Den Zustand ei11er Sache erkennen wir nur an ihren 
Acusscrungcn. Der Aensscrnngcn <ler Denkart sind 
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verschiedene, unter ihnen aber keine belangreicher als 
die der Sprache. Denn durch die Sprache und rnit der 
Sprache hat sich dcr Mensch als denkendcs \Vesen ent
wickelt. Der Verkehr durch die Rede bringt haupt
sachlich sein Denken zu grosserer Klarheit, indem er die 
verschiedenen Denkweisen in forderuden \Vechselvcrkchr 
mit einande1· bringt : und durch die Sprache vermag er 
die schon gewonnenen Eindriicke zaher zu bchaupten, 
und so besser die alten mit den frischer einwirkenden, 
iiberhuupt jede dcrselben mit den andern zu kombiniren, 
und zu Anschauungen zu verarbeiten. Sie ist die 
Qnelle des Selbstbewusstseins, indem <lurch sie der 
Mcusch sich und seine Ernpfindungen von dcr Aussen-. 
welt unterscheidet, und so beider bewusst werden kann. 
In cl ieser ·w cise ist es allein <lurch sie class eine walue 
Gedankenentwicklung stattfinden knnn, indem, wie 
,vilhelm v011 Humboldts letzter Brief an Gothe es klar 
ausspricht, "wir an ldeen nur ganz besitzen, was wir, 
nusscr uns gesetzt, in andere i.ibergehcn !assen konnen." 

,v cnn wir so wissen, was die Spraehe wirkt, wie sic 
die 'fragerin des menschlichen Dnscins ist, und wenn 
wir sie auf die bczeiclrnete vVeise <lurch sebr verschicdene 
Phasen ihrcr Entwicklung verfolgen konnen, ja wohl gar 
von den Stadien ibrer Ausbildung ein Bild zu gewinnen 
venuogcn, die ihrem Ursprunge zunachst liegen,-so 
erhalten wir hierdurch iibe1· die Art ihrer Entstehung 
noch keinen Anfschlu:Ss. lch halte diese Frage aber 
gewiss fiir cine sehr wichtige, und es fiir keine eitle 
l\Iiihe zu untersuchen, wie dus entstand, was uns i.iber 
die rl'hierwelt emporhob, und auf eine Bahn warf, deren 
Endziel abzusehen wir zu unserm Heile nicht vermogen. 
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Eine Losung dieser Aufgabe is aber clesshalb nicht 
unrnoglich, weil die Sprachc nm ein Product jener 
lebenspcndenden Kraft der vVillensfahigkeit ist, die wir 
auch nls <las die andcren Organismen durchdringencle 
Princip anerkennen mi.issen. 

Die willkiirliche Bewegung, die in UllS sclbst als Axiom 
anzunehmen, nns unscr Bcwusstsein zwingt, ist cine unse
rem cbernischen un<l pbysikalischen "\Vissen allerdings 
unerklarliche, aber darum doch nicht minder konstatirtc 
Kraft. Die~elbc Art von Kraft die wir als die Grnndtra
gerin des menschlichen ,v esens betrachten miissen, sind 
wir gezwungcn auch als das Agens der thieriscben vVesen 
anzuerkennen, in denen wir sie auf den verschiedenste11 
Stufen der Entfaltung erblicken. \,Venn wir so das 
Zucken des unn.usgebildetsten Infusoriums mit dem vom 
Selbstbewusstsein getragenen Gebabrcn dcnkcndcr lndi
viduen in Verbinclung zu setzen vermogen, so berechtigt 
uns wiederum nicbts die Art der Bewegung des thieri
rischen und pflanzlichcn Zellenkerns hier van jencr zu 
trennen: diese schcint vielmehr als ihr unentwickeltstes 
Auftretcn sich knnd zu geben. Es ist wohl moglicb. 
class die der willkiirlichen Bewegung zu Grunde liegende 
Kraft etwas von ihrer Unerklarlichkeit abstreifen wi.irde, 
wenn man ihre Entfaltung ins einzelne hinein cenauer 
verfoigte, und jedc Art ihrer Ausbildung sorgfaltig 
betmchtend, alle Phasen ihrer Entwicklung von der 
niedrigsten bis zur vorgeschrittcnsten durchmachte. 
'\Varum sollte man es nicht naher ergriinden konnen, 
wesshalb sie in der Pflanze auf den einzelnen Zellenkern 
beschrankt bleibt, wahrend sie hingcgen das ganze des 
thierischen Organismus ergreift, und in den clurch die 

= 
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Sprache verbundenen Wesen imrner mehr ein harmoni
sches Ineinanclergreifen der einzelnen "'illenskrii.fte und 
ein Zusammenschiessen zu grosseren Einheitcn als die 
der Familie, des Volkes, der Kirche, des Staates und 
sonstiger zu verscbiedenartigen Zwecken verschiedennrtig 
gestalteten Verbande bewirkt. 

In diesem letzten Stadium die Produkte der "\Villens
kraft in Betracht zu ziehen, ist allerdings erst die Auf
gabe der Philologie. Wenn wir aber die Entwicklung 
irgend einer Zeitperiode erkennen wollen, so kann dies 
nicht geschehen, ohne dass wir von ihren Ausgangs
zustanden ein Bild gewinnen, und van diesen aus die 
wtitere Entfaltung derselben durch den gegebenen Zeit
raum hin<lurch verfolgen. 

vVie aber die ganze Erforschung des Bildnngsganges 
der Menschheit, wo derselbe nicht gerade geschichtlich 
iiberliefert ist, nur auf die Weise moglich wird, class wir 
van dem niedrigsten bekannten Zustande ausgehend zu 
den hoheren gleichsam ernporstcigen, und der zwischen 
den einzelnen erkennbaren Zustanden liegende vVeg der 
Entwicklung nur durch Kombination aus jenen gegebe
nen Grossen ermittelt werden kann,-so vermogen wir 
auch die Entstehung der Menschheit, das Empor.steigen 
menschlichen vVesens aus dem thierischen Dasein, nur 
aus <ler Vergk•ichung der niedrigsten Zustande der 
Menschheit mit denen der hochsten Gebilde de1· Thier
welt zu erkennen. \,\' ir miissen untersuchen was dem 
Charnkteristischen des Menschen analoges im thierischen 
W csen vorhanden ist: aus was fiir Pahigkeiten desselben 
unter giinstigen Bedingungen menschliches Leben ent
springen konnte. Denn dass nicht ferner mehr aus 
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thierischer Sprachlosigkeit sich menschenahnliche Zu
stande entwickeln konnen, das scheitert nus gleichen 
Grunden als aus denen auch etwa das ll'ortbilden einer 
Sprache wie der Hottentottischen zu der Entwicklungs
stufe ihrer In.clogermanischen gar nicht fern stehenden 
Verwandten jetzt unmoglich ist. * 

"\Vie sehr miissen wir es bei unseren Untersuchungen 
bedauern, class eine Erforsclnlllg der der 1\lenschlichkcit 
vorangchenden Stufen noch nicht von dem Standpunkte 
aus stattgefunden hat, class man zu erkennen suchte, in 
wie fern in ihnen Keime zur Entwicklung eines mensch
lichen Daseins enthaltcn sincl. vVir wiirclen dann in 
ganz andercr vVeise die volle Bedeutsamkcit des Aktes 
der Menschwerdung verstehen lernen. Auch konnt~n 
wir vom Gange derselben ein viel sichereres und genaueres 
Bild gewinnen, wiihrend wir jetzt nur in fliichtigen Um -
rissen den Vcrsuch ihrer Schilderung wagen diirfen. Es 
gilt hier nur zu zeigen, wie mit der l\iethode der Ver
gleichung verschiedenartiger Zustiinde sich iiber die Art 

• Die dcm Mcnschen zunachst stehcndcn Thicrgaltnngcn sind jctzt, 
wenn auch nicht iiusscrlich, so doch inncrlich in cincm nndcrcn Zustnndc 
als sic cs in der Pcriode dcr Entstchung dcr Mcnschhcit warcn. Knum 
selbst gebildct, wnrcn sic damnls nicht nur vcriindcrliehcr, sondcrn cs 
lag aucb in ihncn cin stiirkcrcr Drang zur wcitcrcn A.usbildung und 
Erringung cincr hobcren Stufe. Dern Drnn_go musslc cntwcdcr gcm.igt 
werdcn, wio cs in dcr Bildung mcnschlichcr W cscn gcsehehcn ist, oder 
wean er lnnge ohnc Befriedigung blicb, musstc er erloschcn, und mit 
ihm horte die i\Higlichkeit nuf nus dem bcstehcnden Zustande sich 
loszureisscn. Dieser setzte sich immcr mchr und melu fcst, Ulld was 
im Anfang die schwnnkenden Errungenschnften eincs fortstrebendcn 
Gestaltungsdrangcs und zagleich die crsten Ansii.tze zu einer weitoren 
Eatwicklung dicser Kraft wnrcn, das bildet jctzt die vcrsteinerten, 
11tereotypcn Formen einer Thierart, der die Moglichkeit eincr innercn 
V eranderung schon lange genommen scheint. 
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ihrer Entwicklnn(l' soo-ar dann nicht vcrwerflichc I! rsnltatc ::::, ::::, 

ercrebcn wcnn sic so weit auseinanderklaffen, wie dcr dcr 
m:nschiichen und thierischen Naturen, diesc nati.irlich 
in ihren hochsten, jenc in den nieclrigsten Entf::i.ltungs
staclien genommcn. 

Den A.usgang bildet uns hierbei am besten wohl die 
Feststellnng dcr Verschiedenheit des W ortes <lcr mensch
lichcn Rede von dcm Charaktcr der thierischcn Lante, 
die aus dessen niihercr Bcstimmung sich leicht crgibt. 
Im rrhicre ist nii.mlich im allgemcinen der Laut nur 
Ausdrnck des Gefi.ihls, nicht jccloch als ob clas 'l'hier 
sein Gefiihl <lurch ihn zu erkennen geben wollte: son
clern cs ist nur mit einigen Empfinclnngcn gcraclc cine 
derartigc Organcnthatigkeit vcrbunden, <lurch die ein 
Laut erzeugt wird. Dem 'fhierc ist cler .Laut noch nicht 
zur Scheide zwisehcn dem eigencn Sclbst u11cl dcm 
Objecte geworden. Er kann das aber nm werclc11, und 
er wird es immer mebr, wenn und je rnehr in ihm der 
Trieb liegt clas Abbilcl der Aussenwelt zn wer<lcn. i\lit 
clem Erwachen clieses rrriebes war Menschheit da, ih111 
giinzlich zu gcniigen ist ihr woht unerrcichbares Ziel. 
Alles cluzwischen liegencle sin<l nnr verschieclcnc Stadic11 
und Ausbilclnngsweisen sciner Entwicklung. Damit abcr 
<lieser 'rrieb hervorbrcche, -ist es zunachst nothwcndig, 
<lass das Bewusstsein sowohl von dcm Laute in seinem 
Unterschiede von der ilm begleitenden Empfindung, nls 
auch von clcr <loch zwischcn briden stattfinc.lcnckn 
nothwendigcn Zusarurncngehorigkeit in dcm lautirc1:ckn 
\\' esen cntstehe. \Vie dies c.ler Fall scrn komite , 
wollen wir zunachst in Betrachtung iiehcn. 

9LEl!I( UF.BER Dli:-l tJ ltB>'RUNG PP.R SPlt.\CU}:. 
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Dcnkcn wir uns ein Wescn mit eincm bedeutend 
starkcren Lnutbilclnngsvermogcn, aber mit etwa gleichcm 
Nachuhmun!!striebe, wie die dem Menschen zunachst 

V 

stehende 'fhiergattung es besitzt, so ist es wohl nicht 
denkbnr, dnss in ihm keine Verbindung beider Fahig
keiten stattf,inde. Lautnachahmuag finden wir aller
<lings schon bei den Papageien; aber ihre Nachahmungs
fahigkeit ist dadurch von gnnz anderer Bcschaffenhcit 
sis die der Affen, da diese sich auf die Nachahmung 
ahnlicher ,v esen beschranken,-eine Beschrankung, die 
wir fi.ir sehr bedeutsnm halten. * Es liegt so in dem 
nachahmenden '\Vesen das Streben sich mit den ahnlich 
gcstnltcten in moglichste Uebcreinkunft zu bringen : cin 
Strebcn rlns sein Ziel in dcr 'fhierwelt frcilich nur gnnz 
ansscr1ich lust, wahrcnd die innerc Losung erst durch 
die Sprache moglich ward. 

vVenn nun ein so\chcs \Vesen, in dessen Natur es 
liegt einzclne Geftihlsstimrnungen mit Lautausserungen 
zu verbinden, dcrartigc Empfindungslaute seiner Gat
tungsgeuossen nachahmt, so ist der Ton, den es auf diese 
·weisc hcrvorbringt, ein seinen Organen schon gewohn
ter. Das bestimmtc Geftihl jedocb, das ihn sonst her
vorbrachte, hat ihn diesmal nicht erzeugt, sondern er 
verdankt dcm Nachahmungstriebe seine Entstehung. 

• Dieso Beschriinkung des N nchahmnngstriebes der Affcn biingt 
insofcrn von der N ntur dessclbcn ah, als er durch dns Gcbiihrden • 
spiel sich kund gibt, und dns iiusserc Betrngen eines uniihnlichcn 
Wcsons nntiirlich unnnchahmbnr ist, oclcr jeclcnfalls nicht von sclbst 
znr N nchnhmung auffordert. Der Pnpngci hingcgen, dor bei dcr 
Nachnhmung dem Ohre (und nicht dem Auge) folgt, knnn beinnbo 
ebcnso lcicht das Knarren ciner 'Ihiiro nls dio Stimmo eines nndercn 
Vogcls hervorbringen. (18G4.) 



----------

-

10 

\Vic er aber friiher durch jcne Empfindung hervorgclockt 
wurde, so hat er sich an dcrcn Bcgleitung schon so 
gewohnt, <lass sic anch bci seincr andcrweitigen Pro
duction sich cinstellt. ln<lcm aber <lurch die Nuch
ahmung Bewusstsein vom Luutc cntstancl und nuf <lessen 
Erzeugung erst clas Hervortretcn der Ernpfindung folgtc, 
wahrend sonst der Laut mu cin unwillkiirlichcr Bcgleiter 
clcr Empfindung war,-trat der Lant in scincr Geschie
clcnheit von dcm ihn tragcnden Gefiihle, und doch wic
derurn als nothwendig rnit ihrn zusamrnengehorig ins 
Bewusstsein. Die unwillkiirliche Empfindungsausserung 
wurdc so zum Ernpfindungszeichcn. Die Entstehung 
des Bewusstwcrdens von dem Unterschiede des Lautcs 
und der Ernpfindung, dies sich Festset.zen des Lautes 
als eigencs ,,v esen, das von dcr ihn ergreifenden ,Villens
thatigkeit so zu ihrem vVerkzeug nrugestempelt wird,
das ist der erste Ansatz zur l\fonschwerdung ~ 

Allerdings kann zu gleichcn Resultaten, wie sie hier 
die Lautnachahmung hervorbringt, nuch <lie Gebahrde
nachahmung fiihren: aber einerseits ist die Gcfiihlsausse-... 
rung <lurch die Gebahrde cine gar zu mannigfoltige und 
wechselnde als <lass sie so leicht wic der Laut in ihrer 
Destimmtheit festgehaltcn we1·den konnte. Dann afficirt 
auch die Production derselben in der Art den ganzen 
Organismus, class cine Unterscheidung von dcm sie 
-------------------------

«-Ob und inwicfcrn solchc crstc Ansiitzo zur Sprachc {d. h. ein 
Hcrvorbringen dcr Empfi.nduugslautc nicht nls solchcr, sondcrn dercn 
willki.irlichc Anwcn<lung um die sic bcg\citcndc Empfindung odcr die 
bci den Gcnosscn gcmuthmnsstc hcrrorzubringcn) sich schon in der 
Thiorwclt zcigcn, uud warum sic nicht zu cincr vollstandigcn konven
tioncllon Sprache gofiihrt habon, verdient wohl noch niiher untersucht 
im werden. 



20 

hervorrufcnclen Gcfi.ihle nirht so lcicht moglich wi.irde. 
Die l\Iodulation der Stirnme liegt cbcn vielrnchr in clcr 
Gcwnlt dcr lnutbegnbtcn Vv csen, wie dies ja schon die 
Ausbilduug dcr rronunterschiede in den Singvogeln 
zeigt. Dndurch wird nbcr cine ·w eitcrentwicklung der 
Lnutsprache in einer gnnz nndern ,v eisc moglich, nls 
dies bei dcr Gcbi.-i.hrdcnsprnchc (wenn cine solchc sich 
etwa stat.t jener gebildet hattc) der Fnll hattc sein 
konnen.* 

Doch untcrsuchen wir nicht ungcschehene lVIoglich
keitcn : dcnken wir uns dns "\Vort rnit dem ersten 
Anfang cler Artikulntion entstanden. ,vie fond Yon hier 
,'.US die \V citercntwicklung drr Sprache statt? und wie 
entwickclt sich mit ibrcr Fortbildung und durch dieselbe 
dns Selbstbcwusstsein, das natiirlich nur in \f esen vor
hanc1en scin knnn, die zwischen ihrcn Empfindungcn 
nnd den sie hcrvorbriugendcn Objcktcn zu unterscheidcn 
gelernt habcn? In klarcr \Vcise kann cine solche 
Untcrscheidung aber nur <lurch das sich zwischen sie 
stcllendc artikulirte Wart gcschehen, und so fallt dessen 
Anfang mit dem des Selbstbcwusstscins und hierdurch 
rnit dcm der Menschheit, des meuschlichen ,v esens 
znsammen. Die weitere Geschichte des ··warts fasst 
dahcr anch die Fortbilclung des Selbstbewusstseins, und 

hiermit den Entwicklungsgang des menschlichen Wesens 
in sich. 

Das ,vort abcr wic es immer nur durch Nacbahmung 

ii- Sollte wohl cin bcsondcrs fcin nusgcbildctcs Tnstgefiihl vcrmogcnd 
sein cine Dcriihrungsspracho hcrvorzurufcn, wic sio ausgczeichncte 
N atnrfori;chcr bei den Amciscn und ,·crwandtcn Inscktcn zu cntdccken 
glnubcn? 
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im V crkchr mit andern gleichgearteten Wesen entstnnd, 
ist sei11er l\ atur nach als blosscr einfocher Laut schon 
zwiefachen Ursprungs. Einestheils konnte es bci gewis
sen Gcfi.ihlserrcgungcn als unmittelbarc \Virkung der 
Organe eintrcten; andcrerseits musstc dcr Nachuhmungs
tricb in lautbcgabten \V csen sich auf die N achahmung 
der das Gchor am auffollenclstcn trcffenclcn Tone werfen. 
Beidc aber, dcr Empfinclungslaut nicht nur, sondern 
auch der Nachahmungslaut, sincl cloch ihrer Natur nach 
bloss unwillkiirlichc Gefi.ihlsausserungen ;-cla ja wic 
das den Lant bcrvorbringcncle Spiel der Organc in jenem 
Fallo <lurch die Ernpfindung, so bier durch den ebcn so 
unbewussten N acbahmungstricb angeregt wircl. Ich 
habc dahcr bei<lc in der obigcn Schilclerung dcr Entste
hungswcisc des ""\V ortes ohne Schaden zusammenwerfen 
konucn. Denn allcs was ich dort von dem Empfin
clungslaute sagtc, lasst sich ohnc -YV citeres auch vom 
Nachahmungslaute behaupten. Dieser fiihrt eben die 
Empfioduog <ler nachgeahmtcn Erscheinung oder der 
mit ihr im Gerniitbe erregten Vorste1Iung mit sich, und 
1rnnn desshalb anch wohl unter dcm Ernpfindungslnut 
mitbegriffen wcrden. 

Die aussere Beschaffenheit der ersten vVorte war 
nati.irlich der der Empfindungslaute, aus denen sie ent
sprungen, ganz gleich;''" und kann daber von uns nur aus 

oll< Wcnu ich mich auch mit dcr Humboldtschcn Bestimmung des 
nrLikulirtcu Lautes (Einleitung zu dem \ V erke uber die Kawi-Sprache, 
S. LXXXI) nicht Yollsfandig cim·erstanden crklarcn knnn, so schcint es 
mir doch nicht in dcr N nlur des artikulirten Lautcs als solchen zu 
licgen dnss er ein begronzter und geformler Laut ist. (K. Hcyse, 
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einer Betrachtung dcr in unsern Sprachen restircnden 
Ernpfinclungsworter und der sogenannten Onomatopoetica. 
oder schallnachahrnenden ,vortcr, so wie aus einer V cr
gleichung ruit den Lauten der thierischen Stimme 
erschlossen werden. 

1\Ian kann in diesem Anfangszustande der Sprachc 
noch nicht cigentlich von eincm Lnutsystcrne odcr von 
einem Zerlegen der ,vorter in ihrc einzelnen Laut
bestandtheilc rcden. Jedcs Wort rnachte eincn ei11igen 
in sich gcschlossencn Lant ans, der aber gewiss mit den 
einfachen Bestandthcilen, auf die unserc Etymologisten 
den ,vortschatz der Sprachen zuriickfiihren zu konnen 
vermeinen, nicht die rnindeste Aehnlichkeit hatte. Die 
verschicdenen Organe des Lautverrnogens wurden ~ewiss 
auf eine weit manigfaltigere, wcit anstrengendere, uncl 
von unserer Lautirungsmethode bedeutencl abweichencle 

System dcr Sprnchlnutc, 1852, S. 5 fl'.) J eh glnu be, class seincm 
Urspnmgc nach und auch in den crsten Stndien der 8prnehcntwicklung 
das Wort iiusserlich von dcr thieri,chcn Empflndungsiiusscrung nicht 
vcrschicden ist. Aber dcr weiterc Entwieldungsgnng der Sprache 
bedingt cs nothwenclig, <lass der artikulirte Laut immcr mehr ein 
begri-nztcr und gC'formter wird. l\Iit dicscr mcincr Ansicht stimmt 
aber Scite 7 von Hcyse's angcfiihrlcr Schrift dcr Satz: "nrlikulirt wird 
"er in ebcn dcm Grade, wio der geistigo Inhalt inncrlich artikulirt, 
" d. i. logisch geglicdcrt und gestnltet wircl,"-obschon ich auch dicsen 
Gedanken etwas anders ausgcdriickt hnben wiirdc. Ich mochtc hier 
eher den Vordersatz zum N nchsatz rnachen. Dies hiingt aber clurch
aus mit meiner wohl von dcr llcyseschcn ctwas vcrschicdcncn Anschau
ungswcisc i.ibcr <la,; Vcrhiiltniss des Dcnkenszum Sprcchcn zusammen. 
Nach ihm ist die Spracho ein Austluss des Gcdaukcns; mir schcint, 
es tritt dabci zu wcnig hervor, wie erst mit und <lurch die Sprachc dcr 
:Mensch zum Bewusstscin kommt, wic schr namentlich in den Anfiingcn 
menschlichen Dascins das Wort den Gcdankcn crzcugt. 

abweicher.de


Weise in rrhatigkeit gesetzt. ~ Schnafaende 'rone, ja 
vielleicht Klatschen der Hande und nndere nicht durch 
die Organc des Munclcs erzeugtc Laute werden (wie sie 
ja gewiss zur Gefiihlsausserung dientcn), so auch nus 
Empfindungslauten zu artiknlirten ,vortern der Ur
sprache umgestempelt worden sein. 

?\lessen wir aber diese ,vorter der ersten Stufe der 
Menschheit mit unserrn syllabircnden Maasse, so bc
schranktc sich gew1ss ihre Zcitduuer nicht nuf 
die ciner unserer Silbcn. Die Art des Empfindungs
lautcs richtct sich ja ganz danach, welche Organe eben 
dmch die ihn hervorrufcnde Ernpfindung zur lautirenden 
Thatigkeit gereizt wurden. Das Produkt derselben 
wiirde aber unserer grammatischen Zerlegungskunst 
gewiss nur seltcn als cin cinfaches crscheinen. Durch 
dieselbe einfache Ernpfindung konnten nach cinander die 
lautirenden Organe zu verschiedenen Aeusserungen 
gcbracht werden, die aber (obschon im Grundc nicht 
zusarnmcngesetzt) <loch haufig besser mit unsercm mehr
silbigen, als cinsilbigen "\Vortern in Analogie gebracht 
werclen mochten. Die Ansicht class die Sprachen allc 

• Dio vergleichendo Sprnchforsehung stcllt nls unmittelbnres ]{csultnt 
der Beobnchtungen i.ibcr den Entwicklungsgang dcr Lnutsysteme dio 
Thntsnche nusser Zweifel, dnss im nllgemcinen dus Lnulsystem, wolches 
dio grosstc mcchnnischc Anstrcngung in Anspruch nimmt, nls dns 
urspriinglichsto zu bctrnchtcn ist. Der Trieb <lcr lnutlichcn Sprnch
cntwicklung geht cben dnhin die Aussprnchc moglichst zu crloichtcrn. 
\Vir hrnuchen in der Beziehung nur auf die A.rt dcr Aussprache des 
Englischcn, al:1 des fortgeschrittcnstcn Glicdes <lcr Germnnischcn 
Sprachsippc, im V crglcich mit scinen nii.chsten V crwnndten hinzu
weisen. Nichts knnn nbcr vcrfchltcr scin nls z. B. in dcr nnschein
bnrcn Einfnchhcit cincs Lnutsystcms wio cs nul" dcu Snndwichiuseln 
stnttfindct, cincn U rzustnnd crkcunen zn wollcn. Die V crglcichung 
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auf urspri.inglich einsilbige \V uricln ,rnriickzufiihren 
scien, ist schon desshnlb cine vcrfehlte, wcil sich cine 
Menge schnllnachnhmender in ihnen finclen, (wic z. B. 

dor nndoron Polyncsischon Dinloktc crgibt nls oino unbostrcitbaro 
historisch fostgostolltc Thatsnchc, <lass die ungomoino Konsonanton
nrmuth des Hnwaiischon nicht urspriinglich ist, und dass jo mohr dio 
vorwnndten Sprnchon oin reichcs Konsonantonsystom zoigon, dosto 
mohr auch nltorthtimlicho Formon in ihnon bcwahrt wordon sind. Von 
nllon mir bokanntcn Sprnchcn tibortrifft nbcr die clor Duschmlinncr 
Siiclnfrikns (dio Saan \"On don Hottcntottcn, Abatua von den Kaffern, 
und Buroa in der Sotshu:lnn gcnnunt wcrdcnJ allo nndoron boi wcitem 
in Bctrcff der Starke dor zu ihrcr Aussprachc nothwcndigcu mccha
nischcn Krnftaustibung. Es ist nothwcndig cine solche Sprache in 
der die nllcm1oistcn W orlc mit einem dcr wcnigstcns scchsfach Yor
schiodcncn Schnntzlnute und mchrcrc mit schr anstrcngcndcn Guttu
rnlon ausgcsprochen wcrdon, namontlich in Betracht ztt ziohcn, wcnu 
mnn von den urspriluglichon Lautclcmcntcn, aus dcnen monschlicho 
Sprnchc crwuchs, cino nuch nur nnnahcrndc Idec hnbcn will. Hier 
schnnlzt nicht nur dio Zungc (wic im Hotlcntottischcn), sondcrn auch 
die Lippen. Es schoint mir, als wcnn unscrc mo<lcrncn Lautsystemc 
ebcn so gut ah bloss iiusscrst nbgcschwiichtc und uach bestimmtcu 
Gcsctzon nbgcscWiffone A.usliiufer solchcr ursprtinglichcr Lnutvcrhiilt
nisso zu bctrnohtcu scien, wio ctwn die modernon uamontlich stcnogrn
phischcn Schrcibwoiscn nls zu praktischcn Zwcckcn entstcllto 
A.bkommlingo oiner hicroglyphischcn Bildersehrift. Inwicfcru ciu 
Lnutsystem wie dns Buschmnnnische nbcr mit den Lnuten der 
menschoniihnlichsten Affen Bertihrungspunkto dnrbiotet, ist cine Frngc, 
die mir wohl cino cingohcndoro Unter3uchung zu vcrdieucn scheint. 
U cbcr diescn Gegonstand schreibt mir dcr J encnser Professor der 
Zoologie, Ernst Haeckel, (15. Sept. 1866) wio folgt: " Die 8prache dor 
"Affen ist von den Zoologcn bisher nicht in dcr vcrdientcn ,V ciso 
"berticksichtigt wordon, und es e:s:istircn kcinc irgcnd cingchcndo 
" 13oschrcibungen der vou ihncn nusgcstossencn L11utc. Dicsclbeu 
" werdcn bnld cinfnch als 'Gchcul,' bnld nls 'Geschrci,' ' Schnalzcu,' 
" 'Brtillcm,' u. s. w. bezcichnct. Ausgczcichnctc Sclmal::lautc, sowohl 
" mit den Lippen, nls nuch (seltcncr) mit dor Zungc hervorgcbrncht., 
"babe ich sclbst in zoologisehcn Giirten after (uucl zwar von sohr 
" verschicdcncn A.ffon-Arten) gehiirt, knnn aber nirgcnds cine Dar
" stellung dct.ielbcn fiuden. Offenbar haben dieso Lauto die mcisteu 
" Beobnchtcr nicht intercssirl. Violleicht intcrossirt cs Dich zu orfnh-
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haJi in halifa!a dem Gallnwort fur "Niessen "), t die 
unmoglich einsilbig genmrnt werclcn ko:rncn, obschou 
sic aus einer einfachen Xachalimung cntstan<len siud. 

,viedcrholnng dessclben Lautes fond sich anf dcr 
ersten Sprachstnfc wohl in schr viele11, vielleicht in den 
meiste11 Wortern, ohnc darum ihre ci11fache Bcscl1afft!11-
heit zn afficiren. Ist ja die Empfinclungsausscrnng 
<lurch den Laut seltcn n11f seine eiumalige lJervorbrin
gung beschran kt, sondern wied:1i1olt sich dmcb die hi.11-
gcr andauernde Empfindung hervorgclockt, in den mei~ 

" rcn, <lass vor zwci J nhren cin Buch des gross I en Englischcu Zoologcn 
" HuxtEi", und vor kur?.cm ciu ausftihrlichcs des 0cutschcu C.tl!L 

" VOGT crschienen ist, in wclchcm der N achwcis dcr Abst:rn1mung des 
" l\icnschcngcschlcehts von den il.{fon nuf Grund cmbryologisehcr und 
"p:tlaconiologischcr Uutersuchun~cn mit solchcr Strenge ~cfiihrt wird, 
" dass kcin wisseuschaftlichcr Zoologo mehr daran z1rnifclt. U ntcr 
" alien bekunnten jctzt lcbcn<lcn Mcnschcnartcn sind die Austrnlischcu 
" N cgcr in N cuhollaod und dio dies en, wic es schcint, nahc vcnrnndtcn 
" .Busclwzanner clicjenigcn, welehc den Aflcn am n1ichstcn stchcn. 
"Unter den lelmulen beknuutcn Afi'cn sincl cs die Anlh.ropoidm 
" (Go1·illa und Troglod!/tcs in nlittel-.ifrika, Omng uod Gilibon in 
" Indieo), wclchc dom l\Icnschen nm niichsten vcrwnodt, kcincsfalls 
" nber Voreltcrn dessclben, sondcrn Seitcnlinicn vou gcmciusnmcu 
" Voreltcru sind. Der Stnmn1baum dcr Pri'.matcn-Orclnuug sieht 
" ungcfahr folgcndcrmasscn nus." (Siehc die Tabclle auf dcr folgen
den Seitc.) 

Einc Stello in du Chn.illus ncucstcm lluehc (Reise nnch A.shango 
Land, Englischo Originnlnusgabc, S. 371 uud :3i2) schciot zu zcigcn , 
dnss wenigstens in cincr gcwisscn Entfcrnung die von den Chim-
pnnscs geiiusscrtcn Lnutc cincn den Tiincn mcnsehlichcr llcdc nir.ht 
unithnlichen Klang habcn. 

t Die Schnalzlnutc I (dcntnlcr) und ! (pnlatnlcr) bezeichncn hicr die 
Buchstnbcu tr uod d' des Tutschckschen Alphabets, dencn sic unch 
sciner Besr.hreibuog zu entsprcchcn schcinen. Lepsius <lriickt jcdoch 
'futschcks tr <lurch!:_. und scin <l' cl11r0h g' nus. 

BLBEK UEDF.ll DE!'! \Jl!Sl'll\J~O DEil Sl'll.\CIII:. 

1) 



Prosvnii·i. P.ithecus. 
. Halbaffen. 

1f (Lemm·es.) 
::I 

Omng. 
'--"'r-1 

~ ~ 
CJ e 
~ 
.,; 
~ 

.:! ·o 
en 
~ 

G> ·.; 

Hylobates . 
Gibbon. 

'-v--J 

Niedere 
iichteAffen. 
~,.--, 

Gorilla. 

'-v-' 
Homo. 
Mensch. 
~ 

ANTRROPOIDEN. { 

Prima.kn. 



.... w 

27 

sten Fallen mehrere, ja wohl seh1· viele .l\Ial. Den erstcn 
,vortcrn aber, uls blosscn Nachbildern oder Abkommlin
gen der Empfinclungsausserungen, miissen wir wohl eine 
dicsen ganz gleiche Beschaffenheit zuschreiben: und was 
dahcr sich von der ausserca Erscheinung dcr einen kon
statiren !asst, das diirfen wir auch kiihn auf die anclcrn 
beziehen. 

Auch die Geltung des cinzclnen "\Vortcs dcr Ursprnchc 
nmsstc sich ganz nach dem Gcfi.ihl richtcn, welchcs mit 
dem Empfinclungslaute ans <lem cs cnt.sprungen, vcrbun
den war. So wenig aber dicser von cinem einzelnen 
Gegcnstand oder Zustand herri.ihrte, sondern nur das 
Erzeugniss cinet· ganzen Gemi.ithsstimmung war, so 
wenig konncn auch durch die crstcn \Vortc schon cin
zelnc Gegensfande oder auch mu cinzelne Empfindungen 
bczeichnet warden scin. Sie, die Wortcr der Ursprache, 
waren fi.ir das Bewusstsein nnr A usdriickc von Stim
mungcn, die aus cinem Complex verschiedener zusammen
wirkender Empfindungcn bcstanden. Dicselbe Stirn
mung, odcr wcnigstens ganz iihnlichl!, im Bcwusstsein 
leicht mit ihr zusammcnfollende, mochten aber auf sehr 
maunigfaltige "\Veise von den verschiedenartigsten Gegen. 
standen veranlasst werden. Die Verschicdenheit der 
wirkenden Krane bei gleiche111 Effekte konnte in der 
ersten Periode des Bcwusstwerdcns des Mcnschen noch 
nicht empfunden werden : aber jede wcitere Entwicklnng 
musste ihn auf eine Unterschcidung der Einzelempfin
dungen drangen, und auf eine aus ihnen zu gcwinncnde 
Anschauung cler sie crzeugenden Gegenstande und 
Zustande. 

'\Venn ich nun auch ebcn mit Recht sagcn konnte, 
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class wic der Ernpfi.ndungslant von dcm Empfinr1nngs
leben, so das ,v ort von dem Bewusstscin dcsselbcn uns 
Kunde gebc: so ist doch das Verhaltniss zwischen dem 
Bewusstsein und cler Sprnche ein von dem zwischcn dern 
Empfindnngslautc und <lem Gefi.ihle stattfindenden 
hochst vcrschicdencs. Dass dicses (das Gefi.ihl) sich 
namlich lautbar ii.ussert, findct ju nur in Ausnahmsfallen 
stntt, so class von dem Ganzen des Empfindungslebens 
cincs anch noch so lantbegabten ,v esens seine Stimmc 
mu· sehr vcreinzeltc Bruchsti.ickc kundgibt. Der Laut 
ist fi.ir das Gcfiihl ein bloss accidentiellcs Nebenmoment: 
Empfindung gibt cs 11icht hloss c,hne ihn, sondcrn es ist 
verlfri.ltnissmasig nur sclten, class diese dem Ohr ver
nehmbnr wird. Das Bewusstscin hingegen erwachte im 
I\Ienschen mit dcr Entstehung dcr crsten "\Vorte, seine 
Besclrnffcnhcit richtcte sich ganz nach deren Bcdeutung. 
nncl sci11 U,ufang ist nicht grosser als die Summe des 
<lurch die \Vortc AusgcJriickten. Sprnche und Bewusst
sein sind gctrennt 11icht. denkbar; das eine konnte nur 
mit dcm andern urn! durch dcsscn Entstehnng hervor
t rcten: so ist das cine ganz dns Spicgclbild des anclern. 
Auch die weitere Entwicklung des Sich-bewusstwerdens 
konntc nm mit und durch die Fortbildung cler Sprache 
geschehcn. \Vas wirklich klrrr ins Bewusstsein getreten 
ist, das muss dmch die Sprachc crzeugt uncl in ihr 
sicht.bar scin : die Sprnche cines Volkes ist stets ein 
Abdrnck der in ihm zum Bewu!'!stsein gekommenen 
Gedankeu. 

Wie beschrankt musste aber dcr Zustand des Hewusst
seins in dcr Anfangsperiode der :Menschheit sein ! 
Bcwusstsein nur vou Gemiithsstimrnungen konnte 

... 
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damals im Mcnschen "·ach gewordcn sein, und r.war 
bloss VOil solchen Stimrnungen, die VOil Empfindungs
lautcn, welche auf die erst geschildertc W cise zu \V 01tcn 
geworden, be!!'leitct gcwcsen warcn. Da aber wie gesagt - ....., - - -
nur dcr kleillstc Theil des Empfindungslebens lautlich 
sich geltend machte, und von diesen Empfinclungslauten 
auch schwerlich allc in \Vorte iibergegangen waren, so 
kann man sich lcicht vorstellen wie gar wenig von dem 
Empfundenen und wic unklar auch dieses ins Bcwusst
sein getrrten war. Es war erst eill blosser Ansutz zm 
Erkenntniss vorhandcn. 

Um abcr hicrin wirklich weiter zu kommcn rnusstc 
sich die Sprachc und das mit ihr verkniipftc und an sic 
gek11 i.i pfte Bewusstsein weiter ans bJden. Die Dedeutung 
der einzelnen Worter wurde cine cngcr begrcnzte schon 
daclurch, class neue sei cs ans Empfmdnngs- oder 
N achahmungs-lauten entsprangeu. Aber auf eine ueuc 
Stufe, von der ein rechtes Fortschreitcn in der Entwick
lung nur moglich war, trat das Bewusstsein erst <ladurch 
class der sprachliche Stoff in sich selbst <lurch Wechsel
wirkung zur Erzeugung neuer Bestandtbeile gelangte. 

Mit dieser weitern Entfoltung des sprachbildenden 
Prozcsses beginnt das zweite Stadium des Wachwerdens 
menschlicher Erkenntniss ans dem thiergleichen Zustande 
der Bewusstlosigkeit. Um aber zu ihm zu kornmen, 
mi..issen wir die Sprachweise im erstell Stadium uus recht 
anschaulich vorznstellcn suchcn. Der Verkehr <lurch 
Rede bestand abcr hie1· in nichts anderem, als class, wenn 
man vor einer Stimmung ergriffen war, fi.ir die man ein 
\Vort kannte, und man dieselbe Stimmuna Jemand 

0 

anders mitthcilen wollte, man besagtes \Vort ausstiess. 



Da aber dies \Vort dem Empfindungslaut, aus dem es 
hervorgegangen, durchaus ahnlich war, so unterschied 
sich dieser Zustand der Lautausseruug von dem ihm 
vorhergebenden sprachlosen wohl durch nichts, als <lurch 
das Bewusstsein, von dem bier die Tonerzeugung getrn
gen war. 

Nun konnte es aber Stimmungeu geben, die den, der 
sie auszudri.icken versuchen mochte, an zwei andere 
erinnerten, zu deren Bezeichnung man schon vVorter 
gewonnen. Nichts nati.irlicher, als <lass um sie auszu
driicken man zwei 'Norter zusarnmenstellte. Dies war 
das zweite Stadium, in dem erst der Grund zur Schei
dung auch der aussem Erscheinung des bewussten und 
unbewussteu Gefiiblsausdrucks gclegt wurde. 

Im dritten und letzten Stadium der ersten Periode, 
in welcher ebcn diese Scheidung noch nicht durch
gebrochen war, batten sich auf diese Weise durch die 
Verbindung bekanntcr Wol'ter schon Ausdri.icke fiir 
cine ganze Auzahl von Stimmungen des Gerniithes 
gehildet, die friiher von keinen Empfindungslauten 
begleitet, in den vorhergehenden Stadien auch nicht 
durch Worte ausdriickbar waren, und zu deren Bewusst
sein man daher auch noch nicht gekommen war. Dies 
geschah nun aber auf eine besondere, wesentlich von 
der friiheren verschiedene vVeise. \Vie aber jetzt Gefii hle 
durch mehrere Worter ausgedriickt wurden, kamen 
sie auch dem Bewusstsein als aus den <lurch diese 
bezeicbneten Stimmungen bestebend vor, mochten sie 
nun auch im Grunde viel einfacber sein, als die Bestand
tbeile aus dcnen sic zusammengesetzt scbiencn. 

\Venn sie aber dies (namlich cinfacher) waren, und jc 
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mehr sie dies waren, desto eher rnusste sich das Gefiihl 
der Zusarnmengehorigkeit der beidcn kombinirten ,vor-- '-' 

ter der Seele aufpragen: sic rnussten im Gebrauche 
imrner enger rnit einander verwachsen, wahrcnd hingegcn 
andere loser auseinandcr gchalten wurden. Die engcr 
im Begriff verbundenen dann auch im Lautc rnoglichst 
zu einem Ganzen zu vereinen, das war cin sehr uati.ir
liches Streben des Sprachtriebes. Die einander naher 
geriickten Lautc konnten aber nicht ohne gegenseitigen 
Einfluss verbleiben : Lautwechsel akkornmodirtc sic 
einander, und so gingen leicht zwei friihcr gctrennte 
vVorter in ein neues der Form uncl dem Begriffe nach 
auf seine Bestandtheile nicht mehr zuriickweisendes 
iiber. Dieser Process musste dadurch erleichtert werden, 
wenn etwa die Laute, aus denen das ncuc vVort zusam-
menschmolz, als einfache, unzusam mcngesetzte ,¥orter 
schon ausser Gebrauch gekommen waren. 

So beginnt die zweite Periode des Entwicklungs
ganges der Sprache mit ihrer auch ausserlichen Schei
dung von den unbewussten Aeusserungen des thierischen 
Gefiilillebens. J etzt ist erst die Sprache als ein gesicherter 
Erwerb zu betrachten, da die friihere Ungeschiedenheit 
der :Form der Worter von der der Empfi.ndungslaute ein 
Verschwinden ihres innern, nur durch den Willen fest 
gehaltenen Unterschiedes und hiermit ein Zuriicksinken 
in den Zustand der Bewusstlosigkeit noch immer mog
lich erscheinen liess. 

Der Unterschied zwischen Laut und Empfindung 
konnte da erst recht ins Bewusstsein treten, wo der 
Laut nicht sowohl ein aus der Empfindung hervor
gehender war, als vielmehr einer Kombination seinen 
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Ursprung vcrdanktc, die ihn dcm Gefi.ihle, dns er aus
dri.ickcn sollte, glcichsam mit Gewalt anpnsstc. Dass 
er cben nicht \'Oil sclhst vo11 den durch cine Gc111i.iths
affoktio11 errcgten O rgane11 hervorgestossen ward, soudern 
von clcm Wirken des Affcktes im Organisrnns ganz 
uuabhiingig war, ja. vielleicht ih,11 cntgegc11 trat,-das 
war nnti.irlich fi.ir das Getrennthalten von Gefi.ihl uncl 
Gcfi.ihlsa.nsserung i1n Bewusstsein von dcr grossten 
Bedeutung. 

Die rrrennung zwischen Gefi.ihl und Gefi.ihlsausserung 
musste abcr nothwcndig der Schcidung zwischcn clem 
Objektc uncl clcr durch dasselbe bcwirktcn Empfindnng 
vorm1gche11. Die Anschauuug dcr Objekte entwickelte 
sich erst aus der A nschaunng dcr durch s1e bervor
gcrufcncn Empfindnngcu. 

Die Verworrenhcit clcr Bcgriffe konntc nur durcb 
fortschrcitcucle Bcgrenznng derselben vcrmi11dcrt werclcn . 
.Ein einc Stirnnnrng sehr allgcrnein und unbestimmt 
ausdri.ickcndcs \Vort wurcle durch die 1-Iinzufiigung 
cincs nnderen auf cinen rrhcil dcr ihm inhi.irirendcn 
Be<lcutung beschrankt. So lnnge alier die Zusammen
gesetztheit des Wortes nocb cine wahrnehmbarc war, 
trat in dem Bcwusstscin dicsc Einzelcmpfindung immer 
nur als cine kombinirte hervor. Verschwancl aber das 
Aussehn der Zusammcngesetztheit im vVorte, uud 
erschien rlassclbe dcm Ohre wie cin einfachcr Laut, so 
wurdc auch der dadurch bezeichnctc Ilcgriff von dem 
Bewusstsein als ein einfachcr aufgcfasst. I ndem aber 
auf diese ,v eise die m1fougs so schr vcrworrnncu Hegrifl'e 
gespalten wurden, traten immcr mehr die Agenten der 
Empfindung, die Gegenstandc und ihre Zustande, dem 
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Bcwusstscin nahcr, ohnc dass cs jcdoch in clicser Perioclc 
zu ci11cr rechtcn Ansrhau11ng dessclbc11, die nur ans 
cinrr Unterschcich1116 zwischcn dcnsclbcn gcwonn,:,n 
wcrdcn kom1tc, gckom111c11 \\'~i.rc. 

Doch bevor wir :rn clcr Art wic dac; Bew11Rsts:.:in v0n 
llcr Duplicilti.t dcr Empfinclungsamcgcr crweckt wurdc, 
iibcrgchcn kon11cn, mi.isscn wir vorcrst noch nw11chc 
Erscheiuuugen dcr iwcitc11 Periodc nlihcr in Bctracht 
zichen. \Vir habc11 obcn den Fnll noch nicht bcri.ihrt, 
wenn von eiuem znsarnmengcsetztc11 \Vortc blos ciu 
Theil als cinfaches \Vort ausscr Gebrauch gckommcn 
war. Es rnusstc, wo dies stnttfn1Hl, das ncnc \Vort. 
offcnbnr als cine l\Iodification des andcrn noch in scincr 
isolirten Bedcutung geschi.itzten Elemcntcs erscheineu. 

So wmdc dnrch dns ncu cintrctendc Vcrfahren der 
Ablcitnng es moglich Ni.iancirungen cincs vorhandcncn 
Bcgriffcs in's Ilewusstsein zu rufe11, und nach A11alogie 
der schon vorhamlenen abgelcitcten ,vorter konnten 
nun auch von andern Grunclbcgriffcn weitcrc Spaltungcn 
vermittelst solcher Lnnte, die an nnd fiir sich kcincn 
\V erth rnchr hatten, sondern ihn mu im Zusammenhang 
mit audern crhieltcn, bewirkt werden. 

So ko1111tc ein ·w ort in der zwcitcn Pcriode schon 
wcnigstens zehnfoch vcrscbicdenen Ursprungs sein. 

Entwcder: 
A. ]fotsprnch cs olrnc Znsatz dem Ernpfindnugslaut, 
aus dem es hervorgegangen : Bi?ifach 1. 

Oder: 
B. Es bestand aus zwci solchen cinfachcn vVortcrn, 
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odcr aus zwei einfachcn vVort-Bestandtheilen, von denen 
a. Beide auch nls getrennte ·worter noch vorkom

rnrn : Zt(smmnengeselzt 2. 
b. Der erstc Bestnndthcil als gctrenntes ··w ort noch 

vorkorn rn t, 
ri. Der zweitc abcr nnr in Znsummensetzungen : 

Abge1eitet mit Sl((Jhv 3. 
{3. Der zwcitc sonst gar nicht mehr vorkomrnt : 

llinfe1t ver:stiirld 4. 
c. Der zwcitc Ucstancltheil als getrcnntcs "'\Vort noch 

vorkomrut, 
-y. Der erstc aber nm· in Znsnmmcnsctzungcn : 

A~r;eleilet mit Priiji,11 6. 
i. Der erstc sonst gnr nicl1t rnehr vorkommt : 

Vorne versliirkt G. 
d. Beiclc Bestnndthcilc gctreunt nicht mehr gc

braucht wcrden, 
E. Doch bcidc noch in Zusnmmensetzungen gc

fnnclen werdcn: Veru;achsen 7. 
Z:. Der crstc noch in Zusummcnsctzungen vor

kommt, der zweite gar nicht: Versc!tltmgen 
am Ende 8. 

71. Der zweite 11och in Zusammcnscbmngcn vor
kommt, der erstc gar nicht : Verschltmgen 
am Anfang 9. 

~- Bcidc sonst gar nicht mehr angetroffen wcr
dcu : Versc!tmo1zen l 0. 

Wie bier de;r Kreislauf der vVortcntwicklung war, ,.__ 

zeigt am besteu folgen<le rrabelle: 

I 



Erstcs Stadium 

Zwcitcs 8tadimn 

JJrittcs Stadium 

Vicrtcs Stadium 

Ftinftcs Stadium 

Scchstcs Stadium 
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.Einfochcs \YorL Eintadt<'S \\'orL 
[.Empli11d11ngslaut] ( 1.) C J-:111pli11d1111~slaut-] 

-----------------Zust11llllll'llgcscl?.tl'S \\" orl (2.) 

.- ------------
AbgelcitcL mit 

Su!lix (:3.) 
_,.,.. ___ A_ ______ '\ 

Ali:..;clcitct mit 
l'rtdix (,3.) 

r.,-----------.. 

V crst1irkL am Y crwachscn Vl'rstiirkt am 
Anti.mg tG.) :Eudc (-L) (7 .) 

---.,....___. 
\' crsl'hlungcn am 

Ende (S.) 
\. c!'schlungcn am 

An fan~ (!J.) _____________________ .,..,. 

V crschmolzcn ( lO.) 

In Buchstabcn ausgcdri.ickt gestaltct sich die obigc 
rrabclle etwa so : 

I. Stadium A (1.) B (1.) 

~~ 
II. 

" 
AR(:.,.) 

/ 
III. 

" 
Ab (~>.) aB (5.) 

I / 
IV. 

" Ab (lt.) ab (7) aB (6.) 

~/~/ 
V. 

" ab (8.) ab (9.) 

/ 
VI. 

" ab (10.)= C. 
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Ein vcrschmolzenes 'N ort erscheint natLirlich clcm 
Gcfiihl wiedcr als cin cinfachcs, und indem in dic$cr 
"\Vcise immcr neue einfache Elemcntc gcwonnen werdcn, 
die nicht zuglcich Empfindungslaute warcn, sonclcrn 
<lurch rnehrcre Stadien der Entwicklnng sowohl dcr 
}'orm als dcr Bcdentung nnch von ihnen geschieden 
,rnren, entwickelte sich immer mehr ein von dem unmit
tclbarcn En1pfi11dungslebcn gctrcnntcs Selbstbewusstsein. 

Dn wir i.ibcrdics hier nur auf die ans einem oder 
zwei Bestaucltheilen bestchenden "\Vorter Bezug genom
mcn habcn, so versteht es sich (da cs wohl nichts gegc!1 
sieh hat, class auch mchr als zwei rnit einander kombinirt 
wiirclen), class tlic :i\Iannigfoltigkeit vcrschicdcnartig 
gebildetcr \Vorter in clcr zweitcn Pcriodc cine noeh viel
fach grossere sein konntc,-namentlieh wenn wir hinzu
nchmeu, dass mchr odcr minder bedeutenclc Lautver
;.i.ndernngcn baid den cinen, bald den undercn Bcstand
theil, bald mehrc oclcr auch alle zugleich treffen konnten. 
Die so verschieclenart.ig gestalteten Worter mussten auch 
das Bewusstsein in verschiedener ·weise crrcgen, wic das 
11nrncntlich schon aus dem erhcllt, was wir iibcr die ver
schiedcne Auffossung dcr cinfacheu, zusammc11gcsctzten 
nnd vcrschmolzcncn \Vot'ter bcmerktc11. 

"\Yir habcn hisher den \Veg dcr Sprachcntwicklung so 
dargcstcllt, nls wenn er ein nach cinet· Hichtung hin 
stetig fortschrcitendcr sci. Aber in "\Vahrheit war schon 
in den crsten Stadien dcssclben einc zwiefache Ausbil
dungsart moglich. Stntt class namlich die einzelnen 
Elcmente mit einandcr vcrschmolzcn, konnten sic auch 
starr auseinander gchaltcn wcrden. Einc Entfcrnung von 
clcr Form des dern \Vorte zu Grundc licgenden Empfin-
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dungslautes konnte doch auch in solchem .Falle durch 
eine von dem Streben nach moglichst leichter Aussprachc 
verursachte Verandcrung des Wortlautcs hcwirkt werdcn. 

Dass auch nach diescr Richtung hin sich Sprachen 
einseitig entwickelt haben, ist wohl anzunehmen. 1''raglich 
ist nur, oh derartigc Sprachen noch vorhanclcn sind. 
Von den Idiomen I-Iinterasiens mochte ich noch nicht 
mit Sicherheit belrnupten, class sic schon iu der crsten 
Entwicklungsperiode eincr solchen die ,vorter ausein
ancler haltencleu :Maxime gehuldigt. Ob diesc nicht 
spater erst bei ilmen zur Geltung gekommen uncl sie 
noch die iibrigen ein gutes Stiick ,v egs in die zweite 
Periode hin uber begleitet haben, das miissen eindring
liche komparative Studien zeigen.* Namentlich wcrclen 
diese auch auf die Frnge einzugehcn habcn, wic ein 
Lautsystcm sich in jenen Sprachcn entwickelt hat, und 
imviefern sie ein solches besitzen. Denn zur Ausbildung 
cincs Lautsystcms, cl. h. zum Besitz weniger Laute, aus 
denen die l\fossc dcr verschiedencn ,vorter kornbinirt 
erscheint, konntc die Sprache wohl nur <lurch die Hil
dungsprozcsse der zwciten Periodc gelangcn. Die Kom
binirung dcssclben Lautes mit verschiedenen anderen 
bewirkte schon ein \Viederkehren desselben ,v ortele
mentcs. Der Drang nach leichter Aussprachc musste 
aber zum V erschwindcn der ihrer Scltenhcit wegen unge
wohntcn Laute ocler zu ihrer Verschrnelzung wit andcren 

,:,t-Ich lasse nllcs dies mit Flciss so stchcn, wie cs im J ah.re 18u3 
nic<lcrgcschricbcn war, <la cine Besprcchung der scharfsinni 6cn Untcr
suchungcn von R-. Lcpsius in sciner gcistreichen .A.bhnndlung "Fobcr 
Chinesische uud Tibetische Laufrcrhaltnisse," u. s. w. (Berlin 1861) 
mich zu wcit von mcincm Gcgcustnnde hier abfohren wiirde. 
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gewohnlicheren fi.ihren. Lautvcriinderungen thaten cin 
iibrigcs. Nnr die lctztercn l\Iomcnte konuten nati..irlich 
auf die Bildnng eines Lautsystcms in einer Sprache, in 
der die cinzelnen vVorter in keincn cngcren Kontakt 
kommcn, einwirken. 

·wie abcr die ersten Lautsystemc ausgeschcn haben 
mogen, darii.bcr etwas zu rathen cliirfen wir uns wohl 
hier versagen. Jedenfalls abcr waren sie von dem Bildc 
cines Sanskritischen odet· iihnliehen am weitcsten ent
fcrnt. Dies gehort erst viel spatere11 Sprachepochen an. 

Mit der Entstehung des \Vortes als von dern Empfin
dungslaute lautlich und begrifflich durchaus gcschieden 
ist eigentlich clic Frage iiber den Ursprung der Sprache 
erledigt, und die Verfolgnng der femeren Entwicklung 
der lnutliehen Form uncl ihres begriffliehen Inhalts rnuss 
dcr Sprachgeschichtc iiberlasscn bleibcn. Zum Sehlussc 
will ich dcrnnach nur noch in cinem raschen Ueberblick 
mrine Ansieht von der Entstehungsart des Wortcs 
zn ,ammcnfassen. 

Die erste Phase dcr Existenz des "\1/ ortes als solchcs 
foll(l statt, als dcr Empfindungslaut nicht als solcher 
hcrvorgebracht, sondern willki.ihrlich angcwendet wurdc, 
zu dcm Zweck um die ihn begleitende Empfindung oder 
die bei dem Gcnossen gemuthmasste entsprechende her
vorzurufen. 

In der zweiten Phase setzt sich <lurch den Gebrauch 
der Laut fest als konventionelle Vermittelung der durch 
ihn angedeuteten Empfindung, und indem er von dieser 
h:n Gcfiihl und Bewusstsein schon geschieden wird, 
weicht er uuch imwer mehr van ihrer Bedeutung ab, 
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uncl wird auch bald dcr :Form nach zu crncr blosscn 
Andeutnng des Empfindungslautes, aus clctu er 
nrspriinglich hcrvorging, uncl <lessen Ebenbild er anfangs 
war. 

'frotzdcm,-wenn auch lautlich und clcr Bccleutung 
nach von dem Emp:findnngslant und der dnrch ihn aus
gedri.icktcn Erupfindung verschieden,-lehnte <loch das 
,vort sowohl dcr Form als dcrn Inhalt nach sich noch zu 
sehr au die Empfindungswclt und ihrc Aeusserung, und 
war zu unmittclbar aus ihr hcrvorgcgangen, als dass es 
schon cinen selbststiindigen klaren Bcgriff in sich schlossc. 

Jedes °"\Vort bezeichnetc eben noch cine fiir sich stc
hcnde nur dnrch sich modifizirtc Idec, und bildcte, wic 
wir sagen wiirden, cinen Satz fi.i.l· sich. 

Nun musste es aber vorkommen, class das Bediirfniss 
sich geltend machte Empfindungen auszudriicken, die 
nicht entschieden einer durch einen Lautkomplex sich 
geltend machenden Empfindung am nachsten warcn, 
sondern zu gleicher Zeit zwei solchen Lautkomplexen 
gleich nahe zu liegen schienen. Hier lag es am nachsten 
cinen dieser Lautkomplexe dem andern folgcn zu lasscn. 
Dies bezeichnet den Anfang der drittcn Phase. 

Von zwei so zusurnmen einc Idec ausdriickenden 
vVortern musstc natiirlich das einc gcwohnlich im 
Bewusstsein fur den dmch beide ausgedriickten Bcgriff 
nothwendiger erschcinen, als das andere. Hicrdurch 
allein machtc sich wohl schon friihe im Bcwusstsein cine 
Art Untcrscheidung gcltend zwischen dem Haupt- uncl 
N cben-'fheil, dem zu bestimmenden und clcru zur 
Bestinunung eines anderen dienenden ,v orte. 
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Ich babe an den ersten Staclien des sprachlichcn 
E□twicklungsganges zu zeigen mich bemi..iht, wie mit 
dem "\Verclen dcr Sprache der Mensch erst zurn Bewnsst
sein kommt, uncl wie jede Erkenntniss nur in und dmch 
uie Spraehe uns ins Bcwusstsein tretcn kann. 

Es versteht sich, class die Klarhcit des Bcwusslseins 
wachsen muss, je mehr die [tussercn Pormcn der Rede 
das logische Denken erleichtern. Dies konnen sic aber 
nur, wcn11 das dnrch sic unterschiedene und je mehr es 
mit den Unterschieden, die sich unserer Erkenntniss als 
die wescntliehsten anfdrangen, iibereinstimmt. 

Unser jetziges Denken besteht ans einem Zusammen
stclle11 van Bcgriffen, dercn Vorstcllnng in uns rerre 

-:_. ._ .._, 

wircl; und ebenso unser Sprechen ans einer Verbindung 
van einzelnen vV6rtern. Die Begriffc, die wir haben, 
sind aber blosse Ahstraktioncn : sie sincl Erfolge des 
Rcibungsprozesses cler einzelnen Empfindungen. 

"\Venn ich sage, oder was eigentlich classelbe ist, clenke 
(clenn ieh clenke ja gerade wie ich zu spreehen vermag) : 
" das Pferd in meinem Stal!e i·st brawz, so stelle ich 
" blosse Abstraktionen znsammen um den auszudriickcn
" den Begriff zu bezeichnen. Ich sah nie Braune, noch 
" Dasein, noeh Mein, noch Stallnng, aber ich habe 
" l\'Iillionen brauner Dinge, tausencl einzelner Pferde, 
" viele Stalle gcsehen, babe oft an Sachen gedacht, die 
" mir gehoren, und bemerke immerfort Dingc, die sincl 
" cxistiren, ich bin von vVesen umgeben, und bin selbst 
" eins." (Dr. F. Leiber, in Schoolcraft's Information 
respecting the History, Condition and Prospects of the 
Indian tribes of the United States, Part II. p. 346.) 

·wic kommen wir aber von dem blossen Bewusstsein 
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einer Gefi.ihlsstirnmung, rnit clcm das menschliche Dnsein 
anfing, zu cliescn abst.rnhirten Begriffen, uncl wie cnt
wickelte sich das "\Vort aus dcm blossen Empfi.nclungs
zcichen zurn Trager dicscr Begri!fc? Die lctztcre 1-;,rage 
ist for unscrc Bctrnchtungsweisc jeclcnfolls die crstere, 
dicje11igc, aus dcrcn Losu11g die der andcrn vo11 sclbcr folgt. 

\Vic die durclt die Zusammcnsetzung, und die aus 
ihr hervorgehcmlc V crschmclzuug dcr \Vortcr hervor
gcbrachtc Kombinntion von Bcgriffen immcr mchr zm 
Abstraktion derselbcn, zu ihrcr ans clcr vielfochcn Vcr
bindnng hcrvorgehe11cle11 Sonclenmg nus dcm Einzcl
gefiihl hinfi.ihrcn rnusstc, habcn wir schon oben bemcrkt. 
Aber zu cincr Einthcilung der Begriffe in Gattungcn 
fi.ihrtc dies an nnd fi.ir sich noch nicht. In den primiti
vcn vVorter11 wn1·cn die Rcclegattungen ganz ungcschic
den. Auch ,vo nicht mchr eins der urspri.inglichcn 
Elcrncnte in clen schon fortgeschrittenercn Stadien dcr 
Sprnchcntwicklnng zu ciner Aussage gcniigtc, nnd sich 
mebrerc "\Vi:>rter zn ein(;)ll Satzc vercinigen mussten um 
einen Gcdankcn darzustellcn, konnen wir noch nicht 
von ciner rechtcn Scheiduui der Rcdetheile sprcchen. 

Dassclbe "\Vort umschloss olme Aendcrung eincn 
Nominal- oder Verbal-Bcgriff, kounte in Art unserer 
Acljektivc lllHl Advcrbicn u. s. w. gebrnncht werdeu. 
So wnrdc mspriinglich i. B. durch cin aus <ler Nach
ahnmng cines Sclrnlles entstanclcnes \Vort die ·wahr
nehnmng bezeichnet, deren man sich bei dcm Yernchmen 
des Scballcs bewusst wurde. Diesc '\Vahrnchmun(l' war 

0 

durchans nicht abstrakter, allgemeiner Natur, sonclern 
cine durchaus konkrete, individuelle. Batte etwa <lurch 
N achalmmng des rroncs cines K uckucks sich ein "\Vort 

DLEI:1' J:;EllI:Il D.J::S- l'nsrnu:s-G DEil srn,\CIIE. 
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gebildct, so konntc <lessen Bcgriff unrnoglich anf den des 
Vogcls bcschrankt sein, noch auf den des Sclireie11s odcr 
auf cine Eigcnschnft des 'l'hieres odcr seiuer Aeusscrung, 
u. s. w. ;-sondcm die gauze Situation, soweit sic in's 
Bewusstsein trat, wurdc durch das ,v ort angedcutet. 
Dass von dieser Situation dann die Hauptmomentc her
vortrutcn, dns wurde schon durch das wiedcrholte V cr
ncbmen des Lnutcs bewirkt : aber IJoch schloss die 
Be<leutung des "\Vortes die heteroge11sten Bcgriffe in 
sich, von dencn in der cinen Verbindung mehr <ler cine, 
in einer anderen mchr der andcre hervorgehoben wmcle. 
Indem nber so etwa in Vcrbindung mit eincm dns 
Fliegen andeutenden "\Vortc das ,vort Kuckuck den 
Tiegriff des Vogels hcrvortretcn liess: und das ganzc dns 
flicgen des Kuckucks m1zeiglc, in einer andcren Ver
bin<lung nber dassdbc "\ Vort cine Eigenschaft oder 
'l'h~itigkeit des Kuckucks hcrvortrcteu licss : so ist dies 
von clcr jetzigen Englischen Art., class cin "\Yort unver
~iudcrt oft. mehreren Rcdctheilcn angehoren knun, himrnelM 
wcit gcschicclcn. Denn im Englischen sind die Rcclc
theile, wenn auch nicht iiberall lautlich; doch begriillich 
stets streng gcschiedcn : bier aber war 1.0ch gar kein 
Bcwussfscin einer Verschiedcnheit rnrhanclcn, da wcdcr 
Porm noch Stellung auf eine solcbc aufmerksnm gcmacht 
hattc. 

Denn Pormen batten sich noch nicht gehildet, und 
bcstimmte Stcllung, wic z. B. im Chincsischen, konntc 
sich erst in einer innerlich selir nusgebi!dctcn Sprachc 
fcstsctzen: wir denkcu auch olrnc dnss geradc verklin
gende Formen (wic im Englischcn), die zucrst auf den 
Untel'schiecl nufmerksum gernacbt huttcn, dadurch zn 



43 

er3etzcn gC\vescn warcn. Denn <lurch cin duukles 
Gcfiihl wurclen gcwiss die Rcdetheile schon schr friihe 
u11terschieden, und dies konntc schon auf die Fcstsctzung 
ci11er bcstimmtcn Stellung hiuwirken, die dann wcnig
stens ein einigcrmnsscn klarcs 13cwusstsein ihres Unter
schiedes hervorrufcn musstc. 

Dann vcrLanden sich auch mit ganzcn Reihen von 
""\Vortern gewissc Partikcln oder Ablcitnngssilben, die zu 
U11tcrschciclungen ihrcr Legriiflichen Bcstirnmuug wm
dcn, die Zeit, Aktion, un<l namentlich die Pcrsoncn 
anzcigend, oder nuf die Stcllung dcr Bcgriffc zu dcm 
Rcclenden hinwciscnd (Artikcl) u. s. w. 

Der Ursprung solchcr forrnativen Elcmcntc dcr Sprachc 
crkltirt sich, wc1111 wir auf die oben (S. 30-30) gcscbil
derten ""\Vort Lildungsprozesse Riicksicht nchmen, ctwa 
folgendermassen. "\Vie cin rrhcil cincs "\Vortes aus dcm 
gesonderten Gebrauchc vcrschwinden konutc, so war 
dies auch mit dem Theile eincs Satzcs rnoglich, d. h. 
er konntc anfhorcn allcin fi.ir sich ausgesprocbcn cinen 
Bcgriff zu bezeiclrnen, uncl hatte nur Bcdcutuug im 
Zusammcnhm1ge mit anderu. Solcherlei "\1/ortcr odcr, 
wie sic tcclmisch bcissen, Partikeln wareu sowohl dei· 
verschmelzcndcn als der auseinandcrhnltenden Sprachart 
cigen, ja in dieser wohl chcr ha.ufiger als in jcncr. Mit 
ihrem Erscheinen und in den vcrschmelzenden Spracheu 
anch mit dem clcr ALlcitungssilben musste ein Bewusst
sein der Gestalt des Begriffes rcge werclen, inclem so 
'''01-ter oclcr Silben, die bloss die Form des einzelnen 
oder zmn Satze kombinirten Begriffes ausdri.ickten, mit 
den iibrigeu bedeutungsvollercn in cine Art von Gegen
satz traten. Welche Art von Form in Gebrauch kam das 

' 
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hing 1rn.ti.irlich im Anfang ganz voru Zufall ab : aLcr jc 
ruehr die Sprachc sich weiter cntwickeltc, dcsto mchr 
mussten die Zwccke des V crstandnisses crlcichlerndc 
Formwortcr odcr Formen dcr "\Vorter in Gebrauch 
kommen. 

So kom:tc sich schon cine formale und hierdnrch 
auch begriffiiche Unterscheidnng der Rcclethcile a11bnh-
11eu. Aber wo sic nur auf dicsc ·weise vorlrnnrlcn ist, 
wird sie schwerlich je vollkommcn durchgefi.ihrt wcrden: 
in einzelnen l?allcn werdcn die \Vorter noch der untcr
scheidenden Parlikeln ermangcln, in anclcrn si11d die 
Pnrtikeln des eiucn Reclctheils anch wohl anf den andern 
anwendbar, uncl so wircl, wc1m die Unterschcidbarkeit 
haufig auch nieht unmoglich ist, doch clurch keine 
strcngc Geschicdenhcit dcr Rcdetheilc sJns Dewu~stsein 
des Unter~chiedcs schnrf hcrvorgehoLen. 

Vollkornmene Unterscheidung fine.let sich aber erst in 
den Pronominalsprachen : abschon auch hier verschiedene 
Stadien in ihrer Ausbildung Zll bernerken sind. Sie 
hangt innigst ruit der Pronominalbildung zusammen, 
und von cler Anwendnng der Pronomina, und ihrer 
Verbindung und V crschrnelznng mit anderen Rede
theilen ab. 

Aber cine Betrachtnng des "'1/esens der Pronomina 
und der grossen Bedeutsamkeit ihres Ei"hflusses anf die 
ganze Sprachentwicklung wi.irde uns iu ticf in ein an 
sich allerdiags ausscrst intcressantcs Gebict dcr Sprach
geschichte fiihren, das jedoch ciner Abhandlung, deren 
Ziel blos die Bctrachtung des Ursprungs dcr Sprache ist, 
fremd sein wi.i.rde. 

Druck roll. Van de Sandt de Villiers & Co., Kaps!Gdt. 
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yoRWORT DES tIERAUSGEBERS. 

Bei <ler hentc noch lihlirhen Tre1111H11g der Philologic 
,011 ,lcr NatHrwissc11sch:1.ft. wird c>s 111.111chem lwlie11klich cr
schei11c11 we1111 ein Naturforscher cin L·i11flH1rcwlcs Yorwo1t 

I l 

z11 ci11cr sprachwbsc11schaftlichen ;\l,h:1.1ullu11g sehn•iht. l>e11-
1Hwh hin ich ,kr Auffonll'n111g des J lc>rrn \\•rkgc1·;;, die 
rnrliL·gc11de Ahha11dl1111g ,,Hl,er <kn lJr:-prnng dl•r Sprache" 
rnit l'inem sokhe11 Yorwort Zll h<'glcitl'II, gcrn 11achgekom-
111en. Einerscits ucwegc•11 mi!'h <law <lie 11ahen pcrsijnlid1en 
H<•zieln111ge11, in <l0nen ieh zu <km seit <lreizeh11 ,Jahre11 in 
Si'ldafrika verwdkrnlC'n V0rfa:-:scr, mei11e111 Vetter 111HI 
Freurnle, stC'he; a1Hlen•rscits die cngc sachliche \'c>rhil](lung, 
i11 ,Yclcher <!er Gegenstal]([ dcr .,\ bha11cTI1111g zu mcinem Be
rnfsfache, der Zoologi<', stcht.. 

WilhPlm Bicek hat sich scit hahl zwanzi~ ,Jahren mit 
der wrglrkhcll(ICn For:-;ehung der sihlafrikanisrl1en Sprnd1e11 
lwsch:iJtigt, um! hat seit. I S5 l liariiher schon ei11e lteihc 
,·011 Abhandlungcn 1mhlicirt: 

,,De Komi11n111 Ge11Prihus Li11guarum Africac australis, 
Copt icac, Scmiticarum aliaru11u1 ue scxua lium. P.011nae 
1851.a 

,,lTcber afrikanisehe Spracl1venv:1.111ltschaft" in den iio
natshcrichtcn licr Berliner Gcsellschaft for Erdkunde. 
1853. 

1 * 



IV 

,,On thr langttagl'S of \\\•sft•rn :tit(( Sottthl'l'll ,\l'ric,1" in 
,,Tra11sncti1111s of till' l'hil11l11girnl Soc:iety, rsr,r,, No. •I.'' 

.,The I.:111.~11:tgt's of ~losarnhit]lll'. - Vornhularirs etc. 
Lt1ndo11 , ~~,u.·· 

,,The Library of II. E. fiir (ipor1,!c (;ri\r, I{. C. n. l'hi
lology:' Vol. L Afrirn. \"ol. JI. ;\ust.rali:t a11d l'o-
1.vttt'sin. Cape Tmrn I f:.~8--1 S[1\l. 

,,Heynanl the Fox in Suntlt ,\frica. lloltc11tot Tahlrs nil(! 
Tnles'·, fn,111 Original i\lan11:-:rripts. l.011do1i ISG I. 

,.A ro111p:tratin\ Ura111111:tr of So11tlt Al'ric::111 L:tng1tagt's. 
!'art. J. l'lto1tolo~T-" Cape Tmrn S I .1111do11 I S(i'.?.." 

Bt>lrnnntliC'l1 i-ind die \'iilk<·rscltafil'll i--iid:tfrib's, cliP 
Hottrntottcn. l11t1-dm1ii11m·r, Kall'crn 11ml :111dt•n•, g<•,1·iilt11licl1 
lib Negt>rstii111111c helradttctc ZwPigc cler w11lllianri~Pll lang
kiipfigcn (dolicltocephnlen) \"iilkt>rl'amilic his :111 t' dPn ltl'ttti
~en Tag; attf der 1ief:;te11 Stufc 1nt111:-<·.hlichPr Entwickdttng 
slt'hen gehlit'hC'Jt, u11cl ltaben siclt n111 \\Tllig:-;t.(•11 YOH ck11 
Affl'JJ l'ntfrrnt. Wic roll ihre11 ~(•snnnnl\'11 pltysisdll'n und 
111oralis1:lte11 l~igr11scltnften, so gilt dies a1tclt rnn ihrc:-r 
Sprarhl'. Sthon hit•t in lag gt•,,·iss fiir den \"erfas,wr eiIH' 
lw:;onclerc A111l'onlcrtlllg 1111d Jkrcchtig'lll1g, diP hocltwicltt ige 
nnthropp]ogisC'hC Grnndfrngc ,,iiher dt>n Pr::-pntn~ clcr Sprarhc" 
in ~\11gritJ' Zll 11cltrne11. N11r durch l'ille ~orgf.iltigt~ c111pi
risehe Erforsclt1t11g 111Hl dt•11k<1lHlti \'crgleichu11g gPrade je11Pr 
i-praehlicltr11 Urz1tstiilHIC ka1111 die m1c·11tl1Pltrlitltc i11cl1tctiYc 
Da::;is fiir die Li.i,mug jcncs Prol,!rms gnwo1111c11 wcnlrn. 

Um dicsc:,; Ziel zu crrl'ichen, hat Wilhd111 Bleek kdne 
Miihe11 lllHI Opfer gescheut. U111 sich wo miiglich an Ort 
urn! Stelle rnit. lien Spraclte11 Ull(] Yi.ilkcrn ,\ frikas vcrtra1tl 
zu machl111, hrglcitete er 185-l al:; wisseuscltaftlicht•r Jh>am
ter dcr c11glische11 Hcgiernnp; die Expedition zm Erforscl11tng 
des Benuc (.Jehadtla); Knrnkhcit jccloeh zwa11g il111 die Ex
pedition bcrnr sic cle11 Niger hinaufstieg, zn verla:;Sl'll. :Nach 
England zurlickgekclut, traf er dort rnit de111 ne1terna11ntc11 
Gonrcrncur clcr Kap-K olonic, Sir George < rrcy, nnd dem 
erstcn Bischof von Natal, delll jctzt hcriih111ten Colcnso, zu-
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sammrn. i\fit clrm lctztrrrn ging BlcPk dann i111 folgc•1Hlcn 
.JahrP nach :\"atal, 11111! w:illn'1Hl <Irr arnlrrthalh Jahrr, clip 
er in dirscr Knlonic nnd im Z11l11larnl<' war, l,rachll' <'I' Yirh) 
?Ilona(<• in lkn hiPn<·nkorhfiirn1igc•11 lliitlPn Iler Ei11p:l'li11rnc•n 
z11. ( l'etrnn,rnn: licogra phi:-clll' :\fit t ht•il1111gc11 I S;J:i, S. 5G, 
1'15, 271, 3l-iJ-;-JG:J; 185li, S. ;Jti2-:3,;1; IS:>7, S. n\l 111111 
:Hili; I 8f18, S. 4 IS.) 

Scitdcm wirktc er in 1ler Kap;.;ta1H wni'tthst im Yerrin 
111it Sir George Cirey, dt•r mit dcm rrgcn lntl'.n•ssr, mit 1lrm 
er alle wis:;c11sehaftlichcn Hcstrchnngcn zn funlern gew11h11t 
i;.;t, <lie grossen ilun zu Gehotc stchrnd('ll ~littPI henutzie, 
11111 cine n1iiglirltst reiehe Sam111l1111g Yon :\latt•riali<'ll Zll einer 
~wna11en cthnologischcn 1111cl philologischcn KP11nt11iss 1lt•r 
a11f so 11ic1lcrn h'.11lmrz11st1i11dc11 znriir.kgPhlichcnen Yiilkrr 
111Hl Sprnchcn Sii1lafrika's z11sa111111c11znhri11ge11. 1.)icsr Sam111-
lu11g bihlet cim•11 Theil cler aueh amlerweitig :i11ssrrst WL'rth
YOl1e11,..(11amc11tlich an altrn Jla11cbtltriftr11 rpicltcn) Bihlio
thrk, 1lic Sir George Grey l,ei sl'incr Ycr;.;l'tznng naC'h )-eu
Seehrnd im .Jahrc I Sfl I an 1lie Kap-Kolm1ie schenktc. 

Nehru scincr Stcilu11g als Bihliothl'kar fa1Hl mm Bleck 
in clcr h'.apsta1lt auch anderweitig Yiclseitigc~ Gclcgcnhl'it 
znr niihercn Kcnntniss jrncr tiefstclien1lcn :.fenschcnr,tsscn, 
wl'lchc in jeclcr Bcziclmng nns an nnsere tl1irrischen \'or
fahrcn crinnern, urn! <lie fi'lr lien unhef'a11gc11cn wrgleicltcn
de11 Naturforschrr 11:iherc Ycrwa1ultscliaft mit clcn Gorillas 
111111 8chimpanscs ihres Enltl1cils, als mit eincm Kant un,1 
mit. ci11cm Goethe zu hesitzc11 schcincn. 

W:ihrcwl so Blceks Yrrglcichenclc linguistii,chc Stutlirn 
durch 1lic nnmittelbarc rmpirisehc Erforschung jcucr nie1lrr
stcn Stufcn rncn8eliliclwr Sprachhilcln11g positiv hcgiinstigt 
wcnlcn, so genoss er 1lnrch seine langj:ihrigc AlnrcsenhPit 
Yon Europa and1 manchcrlri ncgatiYe Yorthcilc. Fern \'Oll 

dcm nncrquicklichcn Tagcs-Grz:ink ckr Europii.isclien ClP
lchrtPn-Schnlen lllHI 1111heint durcli 1lt•n Einfh1ss l1crrscheu
clcr AntorifatPn, konnte Pr sich ft:<'i zu <i<'lll hiihcr<'ll, philo
sophisth ,·crglcichcmlcn Stanclpm1ktc crhchcn, dcr for die 
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allgl'mcine Ih•handhmg l'incr so fundamcntalcn Fragc crfor
d(•rlich ist. Durch die WC'itn•il'll('lldc 1'C'rsp1•etin•, m·lrlw 
siel1 von jC'lll'lll St:111d pun ktc aus fiir die \'C'rgh>ichc·nrlc i\ n
thropologic crgil'ht, 1111d wckhc dl'r \'erfasscr in Sl'illl'III \'or
wortc thl'ilwrisc cnt wiekelt., win! dcr Leser lelil1aft 11ml vit'l
sciti~ angC'rcgt wenlen. 

Dass 1lic Ahha111ll11ng, \\"C'lchc schon Yor ]anger 1/.eit 
gt•:-wl11-il-lwn wunle, erst. jctzt. Y<'riilfo11tlil'ht winl, k:11111 in 
so ft•rn wuhl als cin giinstigcr U111st:11ul hetraehtet wc•nlen, 
als sic g<•gcnwiirtig Pincn wcit C'lll))fiillglichl'l'Cll Hodl'n \'Cll'

findC'n 1liirft1\, als zur ZPit ihr!-'r .\bfass1mg. Zweifclsol11w 
winl ihr dl'r uugchcurc Fortschrit.t z11 Statten k01rn11cn, 
wekhcn m1scrc gcsammte wissC'nsehaftlichc, mul spt•l'icll 
uns<'rc :rnthropologi:-chc Erk<·nntuiss scit. dc111 ErsclieitH'll 
\'Oil Charles Darwins epochc111ach<•111lcm \\'erk ,,1ilJt'r di,• 
E11tstel11mg dl'r Artl'll" gcmacht hat. Die orga11ischc E11t
wickPl1111gstlworic, Wl'lchc schllll i111 ,\ufangc uusercs ,Jahr
hullllcrts rnn Lamarck 11111[ Gol'the als die ci11Zigc 111i.iglichc 
Erkliin111g· allcr liiologischen Erseheinuugl'll, und also a11el1 
d('l' anthropologischcn Thatsachcn, hingcstcllt wunlc, ist 
dureh I >arwim; S<'lcctio11s-Thcoric 111echanisch-causal Jipgriin
dct wordcn. [n dcr Zoologic, wdchc z1111:ichst 111chr als 
allt1 iiltrig<•n \\'isscnschaftcu an dic~cm Fortschrittc lwthci
ligt isf, hildct scho11 jctzl, clic Ab:-:t:11111111111gs-odc·r Entwicke
l1111gs-ThPoric L:t111arcks 1111tl 1>arwi11s das ll!H'llllil'l1rlid1c 
Fu111la1nl'nt. Thats:ichlich bt sic als sokhc in dcr 'I'hil'r
kundc ])(.'rl'ils allgcml'ill am•rka1111t. l>cuu sic all<'in crkfart 
vollk1m111w11 :tile allgrmci11r11 zoologisehcn Erscl!l'i1111ng(•u, 
\\·:ihrend ihre (;r.g11er aurh nicht fiir cine einzigt' rn11 di<'Sl'll 
Ers<"hcinungl'll t•inc wirklich wisscnschaftlid1c Erld:inmg 
haucn hcihringc11 kii1111cn. 

\\'cnn ahcr Lamarcks, (iol'th<'s und Darwins LPhrc, 
das:,; :tile Thicrc vo11 Piner einzigcn odcr p1111gcn \\'(_•nig<'ll 
geml•i11sa111C'n Stam111fonne11 al,,,;ta111m1•11, wirklich wahr ist -
11ml cs ist dicss a11:-:ser alkm Zwcifrl ! - wcnn also \\·irk
lich dicsc ,\ustamm1111g;-;lehn~ ci11 grosses allg<i111Piiws Indnc-
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t ious-C:t'srlz ist, so rniisst'll wir als t'ilH' 1111,·1•rn1ridlichr. C'11n
s,_.<p1<•11z 1ks:-;1•llirn, als l'i1w m,thw1•11dig d.1r.111s ah1.11h•itc•11dl' 
l)pd11ct ion dPn Satz hi1111Plm1rn, da:=-s nuch das :\11•11:-:dll'n
gcschlcC'ht i11 gl<'irh<·r ,Y1•is1• nnf de111 l.1ng<•11 uud hu1g:-a1uc•11 
Wt'/!l' org-auiscl1<'r Eutwil'kelt111.~ mul C1ul1ild1111g-1•11t:-t:1udP11 
ist, dass es ehruso tl11rd1 ,,natiirlich<' Ziid1t1111g irn l,.1111pfl' 
nm das 1 >nst•in" sid1 allm:ihlich 111ul stnfl'HW<'isc n11s ui1•
d<'n111 tldt•ri:;;d1e11 Org-a11is11H'll. 111ul zwar 1.1111:idist aus :1ffl'll
:il1111ichm 8.i11g<'I hirrcn 1•11! wiekelt hat. Wic dirscr luwh
wirht ige Satz d11reh nil<' allge111t'inr11 zoologi:-;rht'n mul anfhro
pnlogi:--du.'n Erfrihrnn~c•n, mu) rnr alien d11rch die indirirl11l'l11• 
(1•111h1yol11gi:--d1e) Eutwil'kc•lu11g-sg1'schil'hlc des M1•usc:l1Pn posi
lir g·(•sti'ifzt wil'<l, habe ich in mei1H'l' ,,gt'lll'l't•llt•n :\fnrpho
logfo dl'r Orga11is111ru" (lkrli11 I SGGJ nu,-fuhrlich lw!.!riintll'L 
()~d. 11, S. CXLI llllli s. ,12:L ,,:~2). 

Dic:wr m1geh<'tll'l'C FortschritL in dcr nH•11s<:hlicl1<•11 1':r
ken11tniss, \\'t'lcher rinc llCllc segensrrid1e Epotlll' ill tkr 
fortstl1rC'itc1Jtle11 Enfwkkelullg!:'g<•schirhtc tit's 111<•11scl11irlll'll 
Gl'istt's h1'grii11dc-t, i:;;t %1111:irhst d11rch ,lie• gro;-;sen 1-\H'l
Sl'hrit.tc in drr t l1it•risd1t·n Elli wid,t•l11ngsg<':-;c·hid1tc 1111d d11rd1 
,h•n•n d1·nkP1ulc \"enn•rthung- ,·crnr~nc·ht. ,\1,er 11itht alll'ill 
tlil' Zot>logie iu1 <'11g;c•n•11 8illnc, 11itl1t. nlll'ill 1li1: ,·c·rµ;ldtllC'1ule 
1\natt1111ic 11ml l'hy:--iulog-ic lil'fl'rt fiir tlens<'ll1<'n l'ine 11111•r
schiHterlid1e in1l11ctive J\n::;i;';. Vi<'1111Phr ,·c•rei11igr11 sich in 
dil'S<.'lll l'i11cn )fittelpunktt- tlie \"till alien Scit<'11 her ko111-
11wntlc11 1:0:mltate tier Gcolo~ic u11<l Arr.himlo~i<', Yiilkrrg1'
scltkhtc 1111tl Geographie, Authropo\ogic mul ::i1,r:wltfor:-d11111g. 
Sic nllc brstii.tige11 urn! lH'fo:-;ti~<•11 jmes gro:-:>e 1111tl 1111P11d
lich wil'htige Ent ,,·ic.kel1111g:-gl'set z. W ck.he hen·orrag1:11dc 
HPdeut ung dahl'i gL'ratl!' 1h-r wrgk'ichenrlPll Spr:t<.·.hfor:--ch1rng 
zukiirnmt, ha.hen i11shesn1ukrc A11g11:;t. Schlt•ichpr:,; :\hhnllll
l1111gc11 erfa11tPrt (1lie llarwin'sche Thcori1~ u11tl «lie Sprach
wisscnschaft, Wci111ar ISua. "Ceht>r «lie H«•tk111t1111g d1•r 
Sprndie fiir clie Kat11rgc•schid1tc «ll's "Mcu:;chc'n. Weimar I HlifJ). 

llil' 11ad1folgcntle Alilrn11dl1111g Wilhl'lm l\lcl'ks th'irfcn 
wir als eincn wciterc11 hochwicht i~cn nl'it.rng zur ddiuitivcn 
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Liisnng 1lies<'r ,.Frag-e allcr Frngrw' mit FrewlPn heg-ribsr11. 
\Yie id1 hen•its in 11win<'11 \"ortr:ig-<'n ,,iih<'r dit\ Entstl'lnrng 
11111I dl'n 8tamrnha11111 des ?IIC'11selw11p;t'schlcchts" (Herlin I ~GS) 
aussprach, win! ganz gPwiss tlic Erkennt niss \'Oll dpr t liic
rischcn .\hstan111111ng drs I\lcnschrn 1lt•n Fortschritt seincr 
gl'istigcn E11twickcl11ng 111Hl Jkfrriung in 1111gcwiihnlichc111 
;\laassc heschleunigrn. llirrhci spiclt ahcr die J<:rkcnntniss \'Olll 

Ur:-;pnmg d<'r Spr:u·hc cine hcnorragc1ulc I:ullc. In dicsrm 
Sinne Sl'i Hlrrks ,\hhandltmg nicht allPin drn Nat11rforschrrn 
urnl SprachforsclH•rn wann empfohlen, sundc•rn anch alien 
C:c•hildl'trn, weld1c an 1km g-rossr11 GPsetz dcr fortsC"hrri
tP11dcn E11twkkcl1111g drr .i\!Pnsel1hrit. ein Intcressc l1al)('11 . 

. Jena, dt'n I. .fnli 18GS. 

.. 

.. 
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Tlie Enlstcl111ng dcr :\fensrhhcit ist rin so ncurr ,\kl i11 
,lcr Eutwieklnngsgesehirhtc des Erdlehens. 11ml dil• \' orst11fc•11. 
dir d<'lll Auftretl'n cir:; :\[l•ns<·ht>ngrschlechts rnrhrrg<•ht•n. 
sind uns so wohl lwkam1t, ,lass cs karnn norh ah; et.was aus
seronlentlichcs gclten kann, wrnn man ,!en Process, <lcr 1ms 
zn <lem machtc, was uns Yon cler Thicrwelt 1n1lcrschcidPt, 
untl uns auf cine huhcrc Bahn warf, sich zn veranschau
lichcn vcrsucht. .fetzt 11:uneutlich, wo die Tcll(lcnz all(•r 
ncucrcn Forschungcn in so starkrm :\Iaas::;c ,lie ldrc dt'r 
fortschrcitcntlen Entwicklung in clcrn Tlihlnngsprorrss 1kr 
orgalliscltcn \\'ell l,ckr:iftigt, crschcint ,licscr Anfsntz wohl 
nnr als cin lrgitimcr Sprossling ,lcr Zcit. Doch muss ich 
i11 diescr llinsicltt darnuf aufmcrksam machcn, <lass er 
fast ganz so wic er hier al,geclrnc:kt ist, schon vor .JahrP11 
gcschrichcn wnnlc *). ,Jacoh Grimm hattc 1lamals Pinrn 
seincr schonstcn AnfsiHze hcrausgcgehen, clcn mu· ller nicht 
ganz passcmlc Titl'l ,,Uehcr llcn Ursprnng dcr Sprndie," 
in ein folschcs Licht stclltr. Im Anschluss clarnn hallt\ 
Stcinlhal in eilwr Schrift. <lie wir zn dc11 :--chwiiehsten clir
scs geistYollcn Uenkcrs rechncn miisscn, dicsclbc Fmge lH!-

*) Er hildctc Theil eincr Schrift, die 1~:3 nm dC'n Volncyschcn 
Preis kornprtirtc. Jlie Pnhlication dcrsclhcn ist hisht•r tlnrrh tlPs 
Vcrfassers l::ingj.ihrigr Ahwrsenhrit Yon Europa vrrhindl'rt wonlcn. 
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svrochcn, oh11c jct!oclt in irgt~Jl(l welcl1t•r \\'pise ihrc wirk
lichc Lusung in ,\ngrill' zn nchnwn. 1H galt es drm dam:tls 
noch jungcn, ohschon nicht 1111g1•sch11Hc11, Spraehfur:-:dtl'r 
sid1 sclbst iihcr <las, was ihn1 clic :.\[eister nicht. crkliirt<-11, 
klar Zll werrlcn. 

Dass die Fragc jcrnals in (licscr \Vcisc, - 1ler ci11zigc\11, 
wic mir schPi11t, wisse11schaftlid1 miiglichcn - zu l1t•a11t
wortt•11 YersHcht. wonlen, ist rnir nnhclrnnnt. 

Yil'lc die dil'SC .\usci11an1lcrsctz11ng lescn, ,,•pnl<•1t Yit"l
lcicht nieht mit. Unrccl1i (um sich clic Saehc ]darer \'l'ran
schaulichcn zu kuJtnc•n) fragcu, in welchc ZciiPpoche et ll'a 

die hicr gcsC'hil1lrrtcn \'orgiinge Zll Ycrsl'tzcn siml. DiC'sc 
Fragc hcriihrt allerdi11gs <lie Ergclrnis:-;c unserer lJult•r:-:11cl11mg 
i11 kcincr Weise wcscntlich; - nlwr ich sd1c auch kcinc 
lJrsachc, warn111 rlas, was sieh im C:a11z<·11 unrl CirussL'II sdw11 
als Ht•sultat n11screr Betrn.chtung des \'erlaufes der Sprad1-
cntwickl11ng crgcbc11 hat, nicht in cincm Wortc z11sni1111w11-
gcfa:Sst wcnlcn miichle. 

1 lie Art der ncn'cl111ung hicr des Kiiltcre11 :u1z11gl'hc·11 
wiinlc uns z11 weit fiihrc11. Dt•11mad1 ka11n ich 11111 so Wl'
nigcr Ycrla11gcn, dass 1111scre Sehiitznng so ohnc \\' citcres 
a11ge11orn111cn wcnlP. Duch glaulJc ich, dass wir schr miis
sig rcd11w11, we1111 wir ,lie .Evoche ,lcr :.lcnschwL•rd1111g a11f 
h1111dcrtt,u1sc11d Jahrc ,·or 1111sn•r Zl'it.recl1111111g a11sctz<•n. 
Vies ist <'inr Sc!iiitzmig, die rnir schon Yor Jahrcu die lJ!ossc 
Erwiig11ng des z11r Hildung dcr Ycrschicrlc11hcit.lithc11 L<:11t
wicld1111g Iler sogc11au11tc11 al! weltliehrn Spr,H:hcn 11uthigen 
Zcitra11111cs a11fzudrii11gen schie11. Es rnag ahcr wohl sei11, 
dass, statt. einc111, mehrerc, ja rit'lc hnnt!crt Jahrt.rn;e;endc clcr 
mc11schht•itlichc11 UPschielltc angehurcn. 

LJuch liegt. die Li.ism1g cliescr Fragc 11icht auf philulo
gische111, sondcrn auf paliiu11tologischcm Gl'hietP; 1111d i11 dfr 
Bczi1·hnng ist es einc wahre Frcudc z11 bcrncrkc11, rnit wel
chcr anniihcnulrn Sicherhcit man :;;clio11 jetzt (wo 1111r 11oclt 
Prst Wt'nige Liinderstreckcn gt•ologisch ge11iigr11d• u11tcrs11rht 
sintl) zu wichtigen Hesultatcu gL1langt bt. Wcnn ieh 
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daran dc11kc, wic vor et.\rn zwolf .Jahren, ah; ich Pinell ,\llC'llll 
illl ( :cspr1ich lllit cinP111 dcr bcdc11tc11<lstPn GcologP11 imspn•r 
Zcit <licscn Gegcnstnntl hcriihrtc, er die Eri.i1'fl>n111g <lcr 
Frngc nach <lem Altrr <lcs ~[ensclwngrschlrchts n1Hl dt•r 
Epoche sowic tlrr Lokalfat sC'i11cs crstcn Auftrctcns cr:-t viPI 
sp;iterell St11fen gcologischcr For:'iclnmg zuwics, 111Hl fiir diP 
UPgenwart die;-; als ri11e11 nol·h ka11111 miiglichen U11tl'r
s11ch11ngsgrgc11sta11d hctrachtctc, - (!a zrigt. mir in der 
That dit~ Erschcinung VOil Sir Charks Lyl'll's Buch ,,l!Phl'r 
d,ts ,\Her 1111<1 <lie Altl'rthiimlicl1kcit <lcs ~fc11schc11,·' mit. 
wckhcn Hicscnschrittcn die Europ1iischc Wisscnschal't fort
f;'l'schrittcn ist. Dics win! lilt•; hicr in drr siidlichcn I le-
111isph;in•, so wcit VOil dcrn riU1rigrn Gelrcihe t!Ps Europ:ii
scht!ll Uelehrtcnwcsens C'utfornt, 11111 so )darer, da 1111s 
1t:i11!ig n11r die Hcs11ltatr, nicht alicr der fagliche Fortschritt 
dcr Forschnngcn unserer 11i.ir1lliche11 Frcnndc zug;inglich sind. 
Dass wir darn111 doch rnit rcgcr 'l'hcilnahmc, im C:anzPn 
llllll Gro:-;scn wcnigsll'llS, dcrn Gange 1IPr U11tcrsnchn11gP11 
zn l'olgcn hestreht sind, dies in gcringem :\faassst,1 hl~ dc·n 
Fre111Hlen zu Hause z11 zcigcn, mijgc a11C'h dicsPr Vcrs11ch 
diPIICII. 

lch, rnochtc hicrhci daranf aufmcrksam machcn, <lass c•s 
lllir nuch <l11rch,rns Hicht gcniigen<l nntPrsucht zn SC'in schPi11t, 
i1micfern die nic<lcrc Thicrwclt Sprachc hc:-;itzt. So Wl'it. 
ah; ich cs jctzt bcgreifon lrn1111, scheint cs mir, <lass, was 
sie tier Spraehc analogcs hcsitzcn, etwa dicsclhc St11fc Pi11-
11irnrnt., wic dcr Hlock(lruck im Y crglcich zu dl'lll Druck 
mit bcwcgliclwll Typcn. W cnn man znm Bcispicl in \Yahr
lwit den C:l1incscn den Rcsitz <lcr Druckknnst (so wic wir 
sic nach Enropiiischcn Begriffcn auffassc1i) ah:;prcchcn m11ss, 
- so kann man aueh nicht sagcn, <lass (lie uicderen Thien\ 
im t>igcntlichen Sinnc Sprnchc, rnm wcnigstcn nicht arti
kulirtc Sprachc bcsit.zcn. Aber so wic (\:j von dcm Btock
drnck z11111 'l\pcndruck hloss cin Schritt ist, so liPµ;Pn in 
den thitirischcn Mitthcilnng:-;liti:,;sernngcn vou Ocfiihkn die 
Ansii.tzc, ans dcncn untcr giinstigen Bc<lingnngcn (in Folgc 

i 
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dPn!n <lie Zcrsctz11ng tier Ticclc in artikulirtr. Jh•st.andthl'ile 
l'rmiiglicht wunlc) mcnschliche SprnclH' rntstd1rn konntr. 

\lit'sc A11sclia1111ngsweisc, <lass ,lie <lt'r Mr.nsehhcit rnog
liche Einsieht in thicristhcm Unvrr:,;tandc ihren Urspnmg 
l1at:, ist. llir mich durchaus nicht Pinr. crnicdrigencle, sondern 
:--ic schciut mir cine im hocl1stcn Urndc t•rltchc!lllc un<l hoff
mmgsrdd1c w scin. lJeun dcr Wrg, <kn ,rir schon zuriick
gl•ll'gt, uml die Ycrgleiclmng <il'sscn, was wir crrcicl1t. liahcn, 
mit <icm was wir wrlasscn, mul wovo11 wir ausginge11, lie
rrd1tigt. urn; zu lien scliiinsten I loil'nu11gcn in .Bez11g auf das, 
was u11ser Gechlccht rnop:lidwnrrise 11och crreichc11 kanu. 
\\"ir diirfrn cs in der That in keiucr WPisc untcrsch:itzl'11, 
was fiir hcdc111t-11de Err1111genschaftl'n wir dureh dpn I:csi(.✓, 

artilrnlirtrr ncdc 11ns cnrorbcn haht'll, 111Hl in wir ,!ureh
grcifcn,ler Weise uns dies von 1lcr 11iedercn Thicrwclt un
t1•rst·hcidet. 

Uri ,lcr lh~SJJrecl11111g der Frngc Uber die Stcll11ng, <lie 
1km ~lenschen in cincr wi:;scnschaftlichen Klassificatio11 der 
orgauisthcu \Vpse11 zuko111111t, stheint rnan mir zu h:i11lig 
clcn hedeutewlen l'11nkt zu iibcrselwn, <lass, ohschon die 
Lntwschicde in cler Strukt.ur (lcs inclivid11cllen }frnschen von 
den il1111 niichst vcrwamltcn Thicrarten ka.11111 so hc<lcutewl 
sind, als ,lie ,mischt'n clcn lct ✓,tt•ren U]I([ den uiedcrcn .Affl'n 
stat.ili11de11de11, - der einzclnc :i\lensch cbcn nnr t'inen 11n
trc11nharc11 twcil in etwaigff Yolligcr Trc•nmmg 11nn1iiglich 
als )lensch furtt•xistire1Hlc11) Thril des ganzen ::\lcuscl1rn
geschlcchts au:-;macht.. Dirses ist sclbst. n ls cin i11<lividucller, 
nn Grossart.igkcit in jccler 11i11sicl1t allc a)l(lercn nm; he
kanuten 11ngl'heucr iibenagcll(Jcr Organismns aufzufasscn. 
Dass die niedcren Thierc 11ieht. durch art.iknlirt.e Hecle die 
Errnngcnscha.ften ,Jes Indivicl11ums orler clPr Generation zum 
c..:c111ci11gut. clcr Gatt1111g machcn kiinncn, - ,larin licgt cl,l'll 
die Cr:;ar.hc, das::; Yon eincm Fort:-;chrittc clcr Ga.tt.ung als 
solcher u11J dc11111ach rnn eincm wirklichcn ciuigcn und da
dnrch 1111,·ergiinglichen 111ul 1111sterl1lid1cn Leben dcr,sellien hei 
ihncn 11icht die Heclc sein kann. Sprnchfiihigkeit ist clJCII 
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dt•r Cf'111e11t., rler :tile Tllf'ile des ril':-igrn Org:t11b11111s 1kr 
r.le11sdtl1l•il zn:-:rn1111e11hirnlct., 1111d die A1•n:-sl'l'llllge11 diPsl'r 
Viihigb·it. !'IJtspr!'('hrn l'twa dt'r Cirknlation cl1•:-Hlntes i111 
thif•ris('hC'11 Kiirpf'r. l>l'r Pi11zPllll' ~lcn.-t'h \"l'rlt:ilt i-:ich zu 
cl<·m rige11i lid1e11 l11diYid1111111 dt•r f.!anzP11 ?lle11schlH·it 11nr 
,, il' l'illl' l'inzehH' Zt'III' z11111 ( :a11zf'11 l'inc·s gross<'ll org:111i
S('IH'11 W1•s1·11s. sci cs t'i11 ThiPr-, odt•r l.'ill P~anzl'1J-l111li,·idn11111. 
So,,ie nlH•r dil' l'iJIZl•l11e11 EIP11w111l• L'i111's orga11ischt'11 \\'e
:,;<•11s ph_n:ioll1gisd1 ri('ht.if!.' 11ur in ihrPIII Zns:1111111e11ha11gc 111it 
df•111 ga11zen i11diYicltl(•lle11 Orgn11is11111s. zu d1•111 sie gf'11iir<•11, 
gewiirdigt \H'rd1•11: ehP11.,o L'riill'net. sich un:,; das wahn• VPr
stiiwl11iss iiher das, was der ei11zel11c :\fr11-:d1 ist, 11icht. snwohl 
dHrch c·i11c Vt•rgleiclm11g Sl'illt'S IG.irprrbanes lllit de111 der 
Thil're, die il1111 wrwn1ultschaftliclt am 11iid1sen sf('he11, als 
\'iPl111cltr clurch ei11c riclttigc l•:rke11nt.11is:,; sci11rs Vcrh:ill
nis:-es zH dem grosscn < :a11ze11. rnn dclll rr 11ur eincn infi11i
tesi111:1lea Thril au,.:macht.. TJ11d sowic cliP :'latnr 1111orga-
11iscl1er S11l1sta11ze11 1-ich clnrehnus n·r:indi•tt, Wt'llll sic P.e
stn11rltl1l'ilc eint•s orgm1ische11 Wt•:-.:e11s W<'nlen: in gfrid1er 
\Y l'isc um\ i11 virl hi.ilt(•n•111 C: ra1 [p werde11 d it' thirri:-.:d1r11 
Kr;iftc und Fiihigkeill'n afticirt, W<'llll (nrnl jc 11::ich dcmJ 
il<'n l\iirpC'r des ri11zrhH'11 l\Ic11schen 1lie von sei1wr ~tPl11111i( 
im G:111zL'll de:-: grosst•n Organi:-lll11s der 1'lrnsd1heit hcdi11~tr 
~ei:-.:tigc l\raft dnrrhdringt. 

<:l'ist. 1H•1111r11 wir clH•n das Ewil,!P 111ul U11YL•rgii11gliclw 
im \'Prhiilt11iss 1les l\l!'llsel1e11 Zill' 1'Icnscltl1eit., 1\fo; lelw11-
spc1Hklld 1kn ga11zen Orga11i::11111s <l11rrh1lri11gt, 111111 ihn z11 
grossercr Ei1d1eit·, 11rnl foriscltn•ilcll(\ hohcn·r EntwickL•l1111g 
l1cfahigt, lllHI das jc1\p11 einzc·lnL'll Theil, j:t jcdes einzl'lnc 
Theikhl•n, i11 grosserC'm oiler rni111lcrem Grade flmt!Hlri11gt. 
,Jc 11ach seincr Theilna hmc an diesem LchP11sclclllcnte dt>s 
Ga11zp11 liedi11gt siclt die Dedentnng tlcs cinzPlncn Mensclwn, 
- oh er in 111ehr thierischer \Yeisc an den iilJcrkommenen 
Errnngcnschaften Zl'hrt, oder dicsclhcu zu hiihercn E11t.
wickl11nge11 fortz11f'i.ihrr11 thiit.ig ist. Die innerc mu! iinsscrc 
Harmonic i;cines Gcschlechtcs in cincr oder dcr amlcren 
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\\' cisc• n11z11st rehc11, 111ul die riC'hl igcn Y e>rl1:iH 11issc dt>r .ci11-
zd11c•11 Thcilc zu ci11a1ulcr i11 ihrcn glicdcrmHssigen Ver
hi111lu11gcu 1111(I grosscrc11 Theik11 <il'S Gcsa111111t-Orga11ismns 
(als z. n. dcr cl11rch n:ihen· Ycrwandtschaflsh:rndc, oiler 
durch Gcsetzcsgl'IIWi11sd1aft, oder SpraC'hgkichhl'it zusnm-
111c11~l•hnltt•m·11 \'erb:i]l(lc dcr Fa111ilic, <iPs Staates nrnl dcr 
~atiu11) zu hcfonlern, - das sind die huchstc11 u11s siC'ht
han•11 ZweC'kc dt•s JJ1l'HSChlid1c11 ])ast•i11s, die ilm z11 cdell'n 
Thatl'11 lllHI zn t ugc11tlhafH·111 Wi rke11 rn11 selhst an;-;pornc•11 
rniissc11. £11 der Erfiill1111g dicscr A11fgahr11 liegt diL' hiichst1i 
~eligkPit, die 1111scrcm ( icsd1kd1tc1 gPgchcn schl'i11t, - cine 
~cligkeit, di1• jcdc111 Ei11zrl11c11 i11 sciucr eigencn Weise zu
g:i11glieh ist. 

Uwl 111ir sehl'i11t cs tla~s die Errekhu11µ; sukhrr Sl'lig
kl'it schr Prle>irhll'rt winl, Wl'llll in dil'ser \\'Pisc die hikhste>11 
,\11fgahr11 tll's )h•11schc11 als die fiir dil' 11atiirlicl1e l:Ctrach-
11111gsweisc sei11es "'csl•Hs lcirhtest.c•n crsl'hl'i11P11. I h•1111 so
hald wir 1•s ci11111al red1t lwgriffl•11 h:1h1•11, dass das i11diYi
d11dh! LPhr11 Hllll \\'irke11 i11 WirkliehkPit 1111r l'ill kki11c•r 
Brneht hei I des gTosst•11 ewig(•11 Lelw11s df'r :'llr11::-.ch hl'it ist, 
1111d dass mtr i11 111Hl dnn:h die Thl'il11alrnH~ mi dl'm lctztc
n•n dcr Pi11zrl11c JlkllSl'h wirklieh IPbt, 1111d, wiP wir hoffC'n 
diirf<·11, cwig ll'ht, - dn1111 l.'l'~clwi11t die Arn:;t.rel,1111~ des 
allgl'IIH!iucn Bcstt•11 11icht mchr als einl' :-;ehwer zu erfiHlt'IHle 
Pflicl1t, sondl'rll ab ei11c .Kothweudigkeit u11scrrr Xatur, 
(kr wir um RO wc11iger widc•n;tt•hcn ku1111cn, jc lllchr wir 
tins wnhrc \\'cse11 der llinge erschant halJl'J1. Uwl i11 Wahr
heit ist es das Gcfiihl l'ill<'S solchcn \'C'rh:iltnisscs, was die 
gr(lSH' Lehe11sq11cllc allcr cdle11 mul gutt•11 BcstrPl11111gl'll ist. 
?\icl1t die F11rcht cwigcr Venlanrnmiss, noch die I loll'nu11g 
Piner i11divid11elk11 Scligkeit. sill(! wirklich wnniip;md als 
wahrhaft rettPndc I(!cen dc11 )lcnsclwn zu hohl'l'l'lll Das<·in 
r.11. hcl1l•11; spll,st. w1•1111 wir davon afo;ehen, dasR jcdcr dicscr 
l1Phle11 c;nm1llehrslitzc (it•s rnlg:ircn l>ogmatit@IIR 1\or.!1 
C'igentlirh nur die rnfli11irtc Selb81sucht :,rnm Hebel ihrer 
F.thik macht. 
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Oh urn! i11wiefrrn cine Fortcxistl'llZ der Idl'11til;il dPs 
lndiYid1111111s iiher das Grah hinaus 111i.iglid1 bt. di<'s bt. t'ine 
Frage, mit Mr gt',~t•mv:irl ig llllSl're Etl1ik 11il'lits zu t h1111 
l1at, u11d <.•s bt hlossc ~\r111scligkl'it dl'r ethbc!H.'11 A11sd1a11-
u11g-, we1111 sic auf solchc 1111:-; 1111fassl,are ldee11 sieh stiitz1·11 
Zll llliissen gla11ht. Scll,:-;t zugcgel,en (was ich Wl'dl'r lcug-
111·11 11oeh lwliaupten will), dass rin dl'rartigcs Fortl('ht•n tll's 
<'i11zel11e11 Me11scht•11 1,cwil':-L'II wiirr, so ist jt•dr11falls dit: ,\rt. 
1111d \\'ebe d<.•ssl'lhl'll u11s durchans llllklar, uni! k:rn11 dalH'l" 
:-;d1011 dt•shalh 11id1t. l'inc sichere 111Hl hcsti111111te 0l'll111llagP 
(derrn ja dud1 die Ethik, wie j1•des :111dere G<.•hiiwle, 11ulh
w<.•rnlig· 1,edarf) fiir 1111:-;ere sittlichc .\11sehau1111g hilde11. 

Es 111u:-;s al,er hicr vur nlll'lll durehaus gelcug-nct. wer
dl'n, dass dicse ldt•e der sogc11:11rnle11 persu11lichl'II Unstl'r!J
liclikeit einc• spt•cifi.,ch cl1rist.Jichc ist., oiler in <lf'11 chrbl
lil'h1·11 uder ,iiidisehe11 hl'iligcn Schrift1•11 ihren Un;pl'llng hat. 

l>er A l1111·mlic11st, ei 11e lteligiorn-;weisc die wol1 I zu dt•n 
a ll1•r;iltrstc11 g1•n•l'h11et w1·rd1.·11 11rnss, h;t d11rcl1a11s auf dil'se 
\'orst1~111111g g1•grii11del. .\ll1•rdi11gs wt•1111 die dmeh die :-;exncllc 
J,'or111 dl'r Sprachc her\'llrg<.·rnfl'nc l'erso11ilieatio11 von ~:t t II r
ersch(•i1n111g-c11 den llimrnl'l rnit Ciiitt.crn a11ffilllc, trat. diese 
It!<•<) tier pcrsiinlichl'll Fortdaucr lies :\lc11stl1l'll 11ach dP111 
Tocle t·i11igc•rniassc•11 in 1lc11 l li11tergnmtl; - uhstlwn in dPm 
diP:--('r Hcligio11:--:forn1 so l1;iutig heigP111bchte11 llt 11·oc111li1..•11ste 
1lt-r alte .\lme!lllienst. in gri.i::_;serer otlcr millllcrcr St:irkc vcr
trct <.'11 ist. 

llass aher tlic mo1lernc Thcologic nllf 1lem C:nm1l 111HI 
llotlm ei11c•r a11s ursprii11glichcr l't·rsonitication uml damit. 
wrlrn111\e11cr Vcrchrn11g himmlischcr Erschl'inungl'n hPrvor
gt•g-a11ge11c11 -;\[ythologic cnrnch::.;c11 i::.;t, crweist hiich:-t schla
g-<~111I schun allcin lll'r c;cJ,raucl1 tler ,vortcs ,,l li1nmcl" ab 
Sitz tler (;cbkrwdt. Fiir die :illrrc :\ l111c11Ycrchrnng-bt 
im Gcge11thl'i! tlcr Aufonthalt tier Geister u11ter der Enlc, 
m11l das l'aradics, sowic 1lie Hcsidc11z dcr Gotter (odcr wn.-; 
sieh hicr den Gtit km s\ nalo6cs vorfirnlet.) li<.'gt ctwa. in 
ei11cr I lohlc. Der Himmel abcr schcint for die Almcmcr-
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ehrl'r noeh kr.inc rt>ligioi'e 01ll'r 111 :111derr.r Weise crhchendr. 
Hr.de111 uug ;,rn 11:1 hen. 

_.\[:; :--okhl'lll a\h111•1HliP11st.e h11ldi.~l1 11d liudcn wir 11orh 
l1a11ptsiirlilid1 dir l\at ionC'll, Wl'kh1• l'r:ifixprnnn111i11:1 bprad11•11 
n•dr11, wil' di<' l\affl'l'II llllll N"l•µ:i•r:;t:i111111t\ d<•s f ropi:-.:elil'11 
Afrilrn. 1111d ihre OCl'a11iseh<'11 YC'rw:rndll't1 hb 11ach ~c11-
~C'r)a11d 1111d dl'II Sa11dwirhin!-irl11 hi11. 

l>.t!-iS ,il'rnan,1 1lf'r "iil1rl'tHI sri11f's Lche11s ri1wn griissl1
-

n·11 mkr g<'ri11gpn•n 1;:i11tl11ss auf die c:cscl1irlrn sci1H·r Fa-
111ilir, Sfa111mes odl'I' N"alion a11sgeiil1t hat. durrh dr11 To,1 
mu s11ld1l·r l{rnfi:iussl·rnng- ahgl·seh11iflr11 w,·rdr, -- stlll'i11t 
dc•r Iktraeht1111µ-swPise 11:1111l'11flieh d:11111 fa1-,l 1111rniiµ-lid1, wc·1111 
\"it>k gl'Wol111t. gewr.sen sind, 111it VPrPl111111µ· z11 ilnn Plllpor 
w sd1r11. Der Sta111111hii11ptli11g z. ll. i11 poly~a111istisehe11 
K11lturzu:--t:i11de11 (1111d fast. allr. ahm·11,·rrehrernl<·11, l'riifh.
l'ro110mi 11a lsprad1c11 - n 1de11dl'll Viii kl1r si nd 1 'olyga mist <·11 ·1 
ziih\t. sC'inc l,i1uler wohl lwi ll11tz<•1Hkn, 1tll(l di<' Enke\ l1ri 
lh11Hh1rtl'11, wnhei di1! Zahl dL1r SrhiHzling-e 1111,l :rndcrer 
l':itergl•lH•11p11, fiir dir rr gleitl1foll::. ei11 n~l'11t liehc•r Yatl'I' 
isl, gewiil11Jlith noch writ. griissrr ist. Fiir alle dirse ist 
Sf'ill Wort Tod 111l<I LrhC'n, ihr gallZ('S naseiu schPi11t \"()l} 

ih111 ahzuh:111:.£1'11. Sif' wissen, dass es illllcll 1111r wohl gehl, 
urnl sic 11m· d:rnn gl1deihe11 kii1111P11, we1111 f'I' ih11e11 h11ld
n•irh g1 1woge11 ist. lf 111 ih11 z11 nir:-;cil11w11, wrn11 er zornig 
ist, nder sf'inc (:1111st z11 gcwi1111rn, wc1111 man ctwas Yon 
ihm ,vii11sd1t:, oder 11111 ilnu z11 cla11kl111 fiir das c111pfa11gcnc 
G11tc, wc•nlc11 ihm r:ab('n dargchrncht YOH solchr.r Art, 
wic sic il11n :1111 111eiste11 zusngcnd gedacht w1·nlen. \\"ic 
ist 1•s d:rnn wohl mi:iglich, dass ci11 solth<'S crl1al1cnes Wcsr11 
sterhlich sri, uncl i111 ll!lll durd1 den Tu1l SC'inc 1lrn Stalllm 
leite11d1• hraft. so gnnz rrrlorc! :Nod1 immer - dirs hiilt. 
d,)r c:1a111Jc fest - licgt dem Ycrhlichcnen clas Heil seincr 
~('lichtr11 Killllcr am llcrzrn, noch immcr iiht er auf ilirc 
Ucschicke ei11C111 hcdcute1Hlc11 r•:i11H11ss aus, u1Hl noch i11111wr 
kann er dC"n Einzel11en je nach Willkiihr gliicklid1 oclcr 1111-
gliicklich machen. Seine Gunst ist cs, clcr sic noch fort-
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w)ihrcnd alles Gntc wnlankcn, u111l vor seincm Zornl' wr
clnnkcln sich ihrc Geschicke. Anch jctzt noch kann man 
ilm clurch GahC'n !111(1 Opfer sich genC'igt llliWhC'n, ihm rnit 
Lohprcisu11ge11 sd1111C'ichel11, mul rnit Hit.ten ihn angt•hen. 

\\'ic clips tier wahrc l:rspnmg a lies ( :ottcsdicnstl•s und 
scl hst tier Y crsiil1111mgslehrc t!Pr mode111P11 Thcologie i:,;t, 
win! sich aus cincr \'crfolgnng tier E11twickcl1111gsgcschichlc 
der rcligioscn 1\nschauungswcisc crgcl1e11. 

lJC'r ,\h11e11tlic11st erschcint in tier oltigcn Weise (die 
angenscheinlich sC'ine urspriingliche Form ansmacht) sehr na
tiirlich, hat ahcr in scincr wrschicclcnartigcn ,\ushililung (aJ:.; 
solcher und clmch die Yon ih111 :rnsgchendc ,\nsicht von dcm 
lcihlichcn Fortlchcn dcr Da hi ngcschicdc11en) oft. zn 1lc11 wu11-
derlichst e11 lclecn gC'fiihrt, - wie z. H. wcnn l>ci tlcn Ne11-
seefandcrn clic schli111111stc11 l'lagcgcister die Scele11 vor 1lcr 
Gcburt gestorucner Ki1uler sirnl. lint! was fiir ahcnteuer
lichc Vorstellungcn uml selust humorist isd1e Ziigc wiinlc 
cine Gcschicht.c dPr liespenstcrlehrc, sclhst wcnn sic sich 
l>loss anf C'uropiiischen Boden hC'schriinkte, zu Tage fonlern ! 
Freilich schcint cs uns hcfrc11Hlc111l, wcnn wir hiin•n, class 
n1011golischc \'i.ilkcr 11ml sclhst tlic altcn Pcrscr solchc der 
\" crstorul'ncn, die jung tlcm Tode vcrt-icle11, so\1ahl sic im 
Grahe hcirathsfi.ihigcs Alter crrcicht hattcn, mit cinarnler 
odcr gar rnit. 1.1t>th lchcndcn Genosscn t rautcn, 11nd sokhcs 
1-Iochzeitsfcst Jcicrlich hC'gingcn. Dnch wic manchcs srnti
mentalc ~Hidchenhcrz in unsprcn gehildctstcn Krc.iscn hat 
sich nicht nn dcm Gcdankrn erhant, dass cin llcrz ,lcm 
ihrigc11 cntsprccheml existircn 111Ussc, mit dcm sic cntwe1lcr 
hienicdcn odcr im Jenseits in unantHislicher Einhcit ,·er
burnlcn wiinlc ! Jene rohercn Yolkrr hahrn clicsc11 Ueclan
ken cbcn nur in der sinnlichstcn \\' eisc durchzufiihrcn 
gesucht. 

Dern .Ahncmcrchrcr crschcincn seine Gotter (wenn wir 
Gotter die Objcktc seincr Y crehrung ncn11cn wollcn) am 
haufigsten in T1"tilnncn, tlnm ilnn so ihrcn Willen ku11cl, 
und VC'rkiinden ilnn selbst znkUnftige Ereignissc in zutrcf-

2 
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fowler Weise, we11n dcm Triiumc11dcn die Trnnmgeistcr (llic 
als sokhe im Zulu cdla-ton_r;o G, als Plural Yon ·i-'l'on_yo 5, 
eiu Tramngcist, hcisscn) gewogcn sind. Ziirnc11 sic ihm 
a ber, dann umgaukcln sic ilrn mit triigerischcn V crhcissun
gen, dcrcn Kid1tcrfiillu11g dcsshalb ckn Zorn dcr Traum
gcistcr Ycrkiil\(lct. Um clicsc zu vcrsuhncn, miisscn dau11 
cntwc<ier Opfer gebracht wenlc11, odcr Hdnignngcn miisscn 
zu dicsem Zwcdrn verrichtct wcnlcn. *) 

Dies ist der A11fo11g cincr cthbchcn Anschanung, in tier 
jedc uw;ercr J [andlm1gcn un,1 Gellanken in ihrer Be1-ich1111g 
auf cin unsichthares, blos ,·on dcr Einl>ildungskraft fost
gchalteucs Ol>jcct het.rachtet winl; ullll in diescr E11twicke
luugspcriodc clcs rcligioscn Lcbcns bcginnt. man sich claran 
zu gewulmcn, mchr o,lcr mintier in Schick~alcu und Ereig
nissen das Werk dcr .\ffckte menschlich wollc111lcr - doch 
11id1t als Mcnschcn crscheincndcr - Geister zu seltcn. Dicsc 
sich giinstig zu stim111e11, odcr, wenn sic grollcu, sic zu Ycr
suhncn, ist natiirlich Ptlicht wic W1111sch des gfauhigeu s\h11e11-
verchrers. 

:Scincn Ghrnben bekriHtigen chum aussrr den Traum
bildcrn auch wohl noch am Tagc sichtbarc .Er:;chei111111gc11 
cler Geister 1lcr Verstorbcncn, rncistem; in Thiergcstalt, 

f: 

,r.) Ilci cincm Ilcsuchc au dc111 Hofe des Zulukiinigs 11lpdmle sah 
ich cincs Tagcs untcr dc1· Menge dcr 11111 Gahcn rnich ansprcchcndcn 
Hollingc mchrcrc Fl'aucu cincs der voruelnnslcn Z11lufiirstc11. Y 011 

tlicscu uat clic jtingstc mich 11111 cine ganz bcslimmtc Sa.the, cine Art 
Schmuck, wic er im Zululanclc gctragcn wird. Ich hot il1r cin andc
rcs (und zwar, wic ich wohl aunchmcn ilarf, in ihrcn Augcn chcn so 
wt!rthvollcs) <icschcnk an. Sic aher bcharrtc auf ihrcr crstcn JJittc, 
mit tlc1· Ilinzufilguug 1lcs Grunlles, dass sic gctriimnt lrnhc, ich wcrdP. 
ihl' llas jctzt rnu ilu· crbctcnc gcbcu. I.ei1lcr hcstand ich uubarmhc1·
zig auf meincr Verwcigcrung, - uud ich wilrde in der That wohl 
hald 11111 alle meinc Ilahe gcko111men scin, wenu icll cin111al angcfaugcn 
hattc, den Zulus nach ihrcu Trii11111c11 Gcschenkc zu machcu. Trau
rig vc1·licss mich die jnngc Dame, klagcnd <lass dcr Tranmgeist sic 
bctrogcn, m11J <lass sic nun ,·or ihm sicb 7.11 reinigcn hahen wcnlc. 
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z. H. als Schlangcll, wie sic Ulltcr dell Zulus am hj11tigstcn 
auftrctcn. 

Es 1-indet jetloch hicrmit allcnliug:; I\Cinc l'crsonification 
1les Thicrcs ill tier W cisc statt, wie wir cs ctwa ill dcr Fa
hclwclt unsl·rcr friihcsten Litrratm schcn. I >ie Eillhildungs
krnft dcr 1\ 1mcmcrchrcr l:isst gcwolmlich das Thier sogar 
nicht eimnal als 111it mcnschlichcr Hcdc hcgabt auftrl'lell, 
somlern nur ill dcr thicrcigellcll St11111111hcit .\kte n·1Tichten: 
die ga11z illncrhalb thicrischcr Capac:ifat siwl, 1lic ahcr in 
den Thicrilldividucn, in welche die Scclcn Ycrslorl>cncr ein
getretcu sind, al:-; rnn den lctztcrcn ausgel1e111l bel rachtct 
wenlc11. Die ~chlallge als -i,JJuzi fi. (odcr Ahllcngcist,) 
schliipft bci den Zulus in dell Clltlcgcn:c;tc11 Willkel dcr Iliitte, 
um an den durt als Opfer aufgeh;i11gtcn Flebchstiickc11 sid1 
zu laben, oder sic tritt wohl im h:ampfc auf 111it andcrcn 
Schlangen, die wohl (ulla-ilozi G. solclll'r Ver:--torhcm•n re
Jiriise11tircll, dcncn dcr d urch die crstcrc Schlangc vcrt rcte11e 
Geist im Leben feimllich war. 

Die Geistcrwelt der n-incn .\h11l'll\'Crehrullg unt1•rschei
clet sich durch das charakteristische :'\Icrkmal, dass die mcnseh
lich wollcmlcn Wcsen (die hier cntwetlcr unsichtbar sind 
oder nm als Thicrc odcr in all(lcrer nicht-mcnscltlichcr 
W eisc sichtbar wcnlen) stets wirkliche ~lenschcn gewcscn 
sind. Yon einer l>crsonitikation dcr Thicrwclt (wic cine 
solche in unscrn Fabcln stattfimlct) odcr gar :rndcrcr Dinge 
(wic namcntlich iu unseren :\[ythologien) wciss llicsc uran
fiinglic.:he prosaiscbc Ansc.:hauungswcise noch nichts. 

Ein sokher poctischer Aufschwung dcr Einbildtmgskraft 
tritt erst auf mit urnl in Folgc C'iuer Entwickclung dcr sprach
lichen Form, die ihren Hcsultatcn nach zu urthcilen, jedPn
falls zu den beclcutsamstcn gercchnct wcnlcn muss. l>ocl1 
um dies klar zu machen, muss ich et.was wl'itcr aushol!:11. 

Fiir die meisten von nns (j:t wir diirfou olmc Ueher
treilJUng sagcn, l'iir wohl ncm1 tanse1Hl ncun lmndert. 1wuu 
nml neunzig unter zelrntam;endcn), die in ihrrm ganzell 

2* 
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Leben nnr in st>xncllcn Sprnchc11 sich lwwegcn *), crscheint 
die scxucllc Geschlechtsnntcrsrhci1ln11g ,lcr Nomina als einc 
lwinahe selbstverst:indliche, in 1ler That wohl ganz natiirliclw 
Sache. .la viele {mHI lllll nur einen dcr crha bcnstcn Na men zn 
ne11ncn, z. n. Grimm in sciner dentschcn Grnmmatik, dieser 
Riesenarbcit tiefer Forschnng), hahcn in der Art nnscrcr Gr
schlcchtsnnterscheidnng cine tiefsinnige, fcin ausge,lachte poe
tische Anschaunngswcise der Natnr ,!er Dinge erkcnnen wollen. 

X ur der praktisehe Sinn ,!er Engliirnler, die selbst that
siicl1lich ,lie nrspriinglichen GeschlechtsYerhiiltnissc hcinahe 
ganz rntioncll n111gewarnlclt haben, frngt mit Venrnndcrnng, 
warnm <loch cigcntlich z. B. im Dentschcn ,lie Flasche an
scheincrnl cine Dame sei, oder 1ler Tisch ein I Icrr. 

Die Gcschichte dcr Sprachc11twickch111g nnn zeigt uns, 
dass der Geschlechtsuntcrschicd dcr Komina in nnseren 
Sprachcn auf kciner hcabsichtigten Eintheihmg der dmch 
sie ausgcclriicktcn Degrilfo hernht, sonckrn auf eincr ur
spriinglichcn V erl rctharkeit dcr N omina ,lurch dercn we
sent lichstc Bestandt.heik, die aber sonst (wenn sic niimlich 
nicht in 1licscr Weise als Pronomina gcbraucht wenlcn) sclbst
st:in1lig nirht. mchr vorkommcn. Die in diescr ,v cise durch 
dicsclben Pronomina vcrtretenen Nomina bilden dann cine 
KlassP, clcrcn Ansclcl1111!ng nncl Charnktcr a11fanglich von dem 
mehr odrr lllindcr a11s~wdehntc111 Gchrnuche des zur Vcrtre
tung dcr Xorninn diencwlcn Xominalbcstandthci!es abhiingt**). 

Jn diescr Weise linden wir in den Priitixpron.ominalspra
chen cine grosse Anzahl (in cinigcn sogar his achtzelm) N"omi
nalklasscn, odcr Gcschlechter, rnn cle11en abcr keines irgcnd 
eine Beziehung auf den Gcschlechtsuntcrschicd hat. In dicsen 
Sprnchen sind ebe11 die Worter, mit (lcncn Mann und Wcib 

*) Denn fast allc Europaischen, sowie die iibl'igen Arischen 
Sprachcn (auch die Scmitischcu und selhst clas Acgyptischc), in dcr 
That fast allc Knltursprachen, gchoren zur scxuellen Sprachfomilie. 

**) Ich mnss hier au f den zweiten Theil meiner Yergleichenden 
Urammatik tier Siidafrikauischen Sprachen verweisen, der jetzt im 
Drucke begriffen ist. 
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gc1iannt wcnlen, ni c h t in verschiedcnen ](]assen, weil sie 
nicht wit verschicdcnen A bleitungssilhen gchildct sine\. Die 
Na111cn rneuschlicher Wl'scn sind im Gegenthcil !tier illl Sin
gular gcwolrnlich zusamlllcn in cincr urn\ 1ler:-;clbcn .Klassc, 
rnit eincr cntsprcchcmlcn l'lurnlklasse. 

Dicsc Ahso)l(\crn11g der sprnchbegahten Wcscn als einer 
besonclcren gramrnalikalischcn Klassc schcint zu jcncr spc
citiscl1en lkrrnrhebung clcrselbrn gcfiihrt zu hahcn, die man 
wohl als den Grnnc\ dcr Ahncnvcrehrung betrachten muss, 
die ja die Grundlage der Heligion fast. allcr Priifixpronomi
nalsprachcn redcnclen Volker hildct. 

In clcnjenigcn Snffixprnnolllinalsprachcn hi11gcge11, wclche 
wir als zm scxuclleu Familie gchorig bezeichucu, hildetrn 
:-sich in obigcr Weise kcinc gclllciusamcn rncnschlichen Klas
sen, - somlern da die Wortcr fiir :Mann um\ Weih rnit 
verschiedenen'Ablcitungssilben gebil<lct waren, so wurden sic 
auch dnrch vcrschietlene Pronomina. vertrctcn, Ull(\ bcfall(\cn 
sich demnach in verschieclenen Xominalklassen 01\er Ue
schlcchtcrn. Dass nun z. B. die Norninalklasscn, in dcne11 die 
"\\'ortcr fiir i\Iann urn\ zuglcich die allcrmcistcn mannlichc Wc
sen ausd1iickeuclcn Nollli11a sich befanden, hicrdnrch <len Cha
rakter des llllinnlichcn Gcschlcchts aufgedri.ickt crhielten, war 
wohl bloss natiirlich. Wcnn dcr Gehrauch cines Pronomcns, 
welches bei "\Yortrrn, clurch die menschlichc ,r esen bezcich
nct wnnlen, eincn g'eschlcchtlichen "Gntcrschicd andeutete, sich 
auch anf nnhelehtc Gcgcnstarnlc ansdclrntc, i;o wunlc hicnlurch 
von selhst. einc Untersc:hcidung dersclbcn nach Anulogic des 
pcrsiinlichen Geschlcchtsnnter:;chiedes an clic lJarnl gegchen. 

Die Dingc alier sich zu Yeranschanlichen, al~ wcnn sic 
wic Mann mul "\Y cih zn einander sfanden, 111111 <laher rnn 
den ticfgehcndstcn und umfassenrlstcn Affectcn bcwcgt wliren, 
- d{ts hicss ~ie im hochsten Grade vermenschliehen, und 
hicrdurch ihnen ein Interesse von hcsondcrs hohcr Dedeut.ung 
verlcihcn, sowic sic cs an un<l fi.ir sich for <lcn ihres innercn 
Zusanuncnhanges uncl dcr l\lacht, d ic ihrc Erkcnntniss dem 
l\Icnschen verleiht, Unkundigen in kciner 'S cisc amlers ha-
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bPn kmmtcn. \Yas uns Yon cincr nnsercr cigcncn a11:1logrn 
\Yillcnskraft gcleitct scheint, mu\ worin wir Lt·ide11:-ehaftcn 
uncl 'l'ril'hl' mc•11schc11(ihnlicher Katm H'nnnthC'n, c\(1s mu::-s 
un:-; vun vorneherl'in schon i11tcressire11, urn\ tritt. daclurch 
sogleieh in 111yt hischcr Weise lllit 1111:-; in hesonclcrc Hrziclrnng. 
Tausernle rnn Hcb1>ielcn konnten dies illustriren, und es 
uns zu GPmiithe fiihren, wic schr cine Personification leh
loser Dingc, ocler eine Vcn11enschlid11111g n11pcrsiinlichcr Wc
se11 die Bcohacht1111g:-gabc schi\rft, unc\ z11r hcsseren Auffas
sung llcr wirklichen Vcrl1i\ltnissc tlc1· l)i11gc uns a11spl1rnt. 

1st es daltcr wohl etwa zufiillig, rlass die Nntionen, 
wckhc in wisscnschaftlichcr Erkcnntniss irgcll(\ l'twas gc
ki:-tC't ha he 11, fast a lie scx11cllc S]lr:tchcn sprcdwn *)'? J cdc'n
falls gchifrcn zn de!ll sexncllcn S1>rachstam111e die Sprachcn 
lil'r ,\rg_r]lter, Uahylonier, Hchr;irr, Phiinizif'r, Ara her, dcr 
altcn J111\er, :\lctler, Griechen uncl [W111cr, ])eutschcn mu\ 
a l\cr clil•scn spradl\·crwn nclteu Yolk er. 

Arnlrcrseits untcr clcr grosscn Menge dcr Nationen, 
Wl'lrhc PriUixpro11umi11alsprachc11 rcdcn, ttnd rn11 dencn vic•lc 
dod1 a11l'h gro:,;sc pnliti~rhc Ycrl1\irnlc l>illil'11, hat kl'inc l'inc11 
irgl'111l 11r1111L'nswcrt.he11 Dcitrag z1tr wissl~nschaft liehe11 Er
kl'lllltnbs gclicfcrt; 11ml 11id1t cin ci11ziges Jll(\i,·id1111111, 
clns als Jlc11ker, Ertintler ocler Dichtcr gross gc11a11nt wc-r1\c11 
ko1111te. ist. ans ilme11 hcrrnrgcgangc11. nicsc Thatsachc i:-;t 
m1zwtMelhaft die FoJgc cincr organischc11 1Jnfahigkcit., clcrcn 
Grnnd offc11bar in de111 :\Iangcl an l'incr puctischcn ,\11f
fm;s1111gsfHhigkcit des \Ycscns clcr Dingc licgt. Die gram
matikalischc Form ihrcr Sprachcn gibt chcn clcr Einhildungs-

*) Jnwicfcrn in tliescr Rer.iclrn11g Japanesischc und Chincsische 
Wissenschaft cine Ausnahmc ruaeht, wage ich nicht in nctrucht zn 
r.iehen, - brsondcrs da cs noch so uusichcr ist, oiJ nicht die Chi-
11c~ischc Sprache zum wcnigsten ah, urs1n•iinglich clcm scxucllen 
S1n·achsta111111e angehorig anr.usehc11 ist. ~lanche Anzeichcn schcincu 
r.u verrathco, dass mit 11nrlerc11 formalcn Elcmcntcn :inch die gram
matikalischc Geschlcchtsuntcrscheitluog des Nomeus hicr vc1·Jorcu 
gcgangcu ist. 
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kr:ift nieht drn hciherr11 Selm1111g, d(•n die Form 1kr st'XlL 

rllrn Sprnch('ll mit 1111wifkrstd1lichcr Kraft dcm (icdm1k('11-
; . .m11gc dcr sic Hcdc11dc11 anfprligt. 

1n i1irsrr Weise crkliirt cs sith. wcshalb clic Hcclrwdsr 
llll(I tl:ihcr nnch die Anschatmngswcisc 1lcr l'riifixpronomiml
:,;prnchen rcclrnden Volker anffn llcnd practisch-prmmisch ist.. 
V 011 Porsir sowic von Wisscnsclwft, ?llythologic urn! Philo
sophi<' ist hri il111c11 so gut wic g:ir 11icht die Tirtlc. 

Die Form riner scxncllcn Sprachc, indcm sic Syrnpa
t hicn anch fiir das nicht. 1lurch me11scl1hcitlichc Gemci11schaft 
mit 1111s vcrlnuulenc in uns anr('gt, fiilnt znniiehst zur \7('r-
111e11sdiliclnmg von Thicrrn, nnd gibt in dicscr ,veisc 11a
mcnt lich An lass znr Schiipf1111g von Falwln. Selhst auf dcr 
nicdrigstrn Stufc nationalcr Entwickchmg finden wir die Ilot
trntot te11sprachc von einrr Fahellittcrat nr hcgleitct, uach 
d('rcugleichcn wir nns wrgcbens nntcr den Liltcratmcn dcr 
Priitix1ironominalsprachcn umschcu. 

Uoch fi.ihrt 1lic Vrrmensehlichung von Thirrrn uncl die 
Per::;o11ilizirn11g unper:::ciulid1l'r Dingc nicht an m11I fiir sieh 
daZII, 1lass diesclhcn Gcgcnsllindc drr Vcrchnrng wrnlPn. 
Erst wc1111 Ohjcctc perso11iticirt wcnlen, 1lcrcn ?\fad1t, wcnn 
als mcnschlich li(']cht gedacht, offcnhar hci weitrm die 
J\lacht des cinzelncn J\Icm;chrn liber:;teigt, rnacht sich clas 
Gcfiihl cincr hcclcutcnden UPhcrlrgenlwit gr.ltcn<I, das an 
urnl fiir sich dns Gemlith zur chrflirchtigcn Bctmchtung 
derselhcn gencigt. macht. 

Auf clcr nic1lrigstc11 Knltmstufc, die wir m1tcr Vi.ilkt.•rn 
mit scxnellen Sprnchcn nntn•ffcn. bei den llottcntott<'n, fin
clet cine solc:hc rcligiose A nffassung dcr Hin1111elskorper 
cben drshalh nur in so geringcm :i\Innsse statt, wcil die zu 
eincr ,·crehrcndcn Anschammg schon notlmemlige Erkennt
niss rnn 1\cr Declcntsamkdt ihrcr Bcwegnngcn f--ich noch z{t 
wcnig cutwickclt h:it. Doch fimlcn wir schon clic An11ingc 
ciner mythologischcn Auffossung 1lerselbcn sclbst untcr die
scm Volkc. Aber cs zcigt die Art urn\ W cisc, wie hicr in 
allen :;\fythcn uml sclbst in der bcdcutsamsten von dem Ur-

---------
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spnmgc drs Tocles, Sonne Ull(l i\Ioll(l mit Thiercn zusam
llH'll\\'irkcn, class hicr Myt.hus Ullll Fahcl noch nicht getrcnnt 
sind. 

Zuniichst seheinen hicr 1iamcntlir:h die l'hascn ilrs :i\1011-
1lcs die Aufmrrksa111kcit. zu rrrrgcn. l>ic all1111ihligc Ah
uahmc 1111cl Zunahmc cler Ernehcinu11~ dicscs llinnnclskor
pers gibt ihm so augcnsd1l'inlich das Am,chcn cincs wach
SCll(IC'n Ullll wicdcr vcrgchcntlcn Wcscns, das seine Pcrsoni
tication sich lcicht an die Iland gcl,cn moehtc. Es ist cla
her nicht unwahrschci11lich, class die Verehrnng des :i\londcs 
die friihcstc Phase des Gcstirndienstcs hildetc. Von den 
llot.tcntottcn ci·zahlt 1ms Kolb (im allgcmeincn cin znver-
1:is:-iger Jlcrichterstatter), class sic dcm Monclc gottlichc Ver
chrung crwirscn. Der :i\foml (II l.-1,c,JI) *) ist. IJ«'i ihncn, wic 
in den Alt-Gcrmanischc11 Sprachcn mihmlichcn, die Sonne 
(son"s} hingrgen wciblichcn Gcschlcchtes. 

Ucbcr die Sonne sclhst ent.hii.lt clcr hottcntottisd1e Fa
hclkrcis auch schon 1lythcn; uncl obschon ihrc mchr glcich
miissigc Erschci111mg nicht so unmit.trlhar znr l'l·rso1titiziru11g 
Veranlassung gebcn mochtc, als tlie vie! mchr variircllllc 
clrs )londcs, so musste sic doch jctlcnfalls baltl der Pcrso
nitizirnng 1leii letztcrcn folgen **). 

*) ,' I ist tier Jaterale Schnalzlant, kit ein guttural er Konsonant, uml 
_ zeigt die nasale Anssprachc an. 

*"') Der Sonnen - 1111!1 l\Iondtlicnst vicler amerikanischen Volker
schaftcn erlanht zwei Erklilrnngen. Entweder mimlich ist die Civili
sation dieser V iill<cr Yon tier der scxnellen Nation en ahznleiten, und 
ist dal1er wahrscheinlich Yon Asien zn ihnen hinuhergewandert, odc1· 
die Sprachen dicser amcrikanischcn Kultur-Nationen (oder wenigstcns 
einige dersclhen) gebi.irtcn auch urspriinglich zn dcm scxucllen Sprach
stamm. Im lctztcrcn Fallc kiinnen wir mit Sicherheit annehmcn, class 
sicb noch S1n1rcn cincr solchen ursprilnglichcn Zusammcngehorigkcit 
bci gchorig gcnaucr Forschung cntdcckcn wcnlcn ]assen. Dass dcr 
Priifixpronominalstamm Sprosslingc nach Amcrika hinilhcrgcsandt bat, 
schcint mir kcincm Zweifel unterworfcn, obscbon die Spracbc, in dcr 
ich Spurcu dicses Sprachstnmmcs cntdeckt zu habcn glaubc (die der 
Dakotas) im il1m vicllcicbt nur in dcm Ycrhaltnisse stcht, wie das 



J"orrcdc. XXV 

Ein weiterer Schrit.t. war es schon Yon clcr Verehrung 
drs l\Jo1Hks uniJ der Sonne zu einem allgrmeinrn Gcstirn
dicnstc. Sobal<l cs hirrzu gcko111111cn war, folgtc auf dcr 
rincn Seitc Llic Entwickelung einer mythologisehcn Detrach
t ungswcisc, deren letztcr Ansliiufcr unscrc Thcologic ist, 
urnl a uf der and em Scitc stellten sich Astrologic uncl clcren 
~iltcrc iihcrlelwndc Sclmcstcr Astronomic ein. Gcrn<lc ,lurch 
die Ictztc•re ahcr wnnlc zulctzt dcr Ncbelschlcier geliiftct, mit 
dcrn l\fythologie und Thrologic unscr ganzcs Dasein umhiillt 
hattc11 . 

.Jedcnfalls war cbcu diese poctischc A11schauungsweisc 
Pinc hochst lwdeutsame Durchgangsst.ufc zur Errcichung einer 
wirklich wisscnschaftlichcn Erkenntniss. Scheint cs doeh 
als wcnn die J-Jinnnelskifrpcr im cwigen Tanzc bcgritl'en, 
nncl als thatkriHtig in die Gcschichtc dPr einzelnen l\fcnschcn 
eingreifcnd crschcinen rn11sstc11, als ob ferncr <lie Elemcntc 
von Gcistcrn hcwegt ll!Hl das Weltall von einem mcnschlich 
wollt>1Hkn Ul](l llahcr menschlich Lcschrankten \Vescn ge
lcitct gc1lacht wcnlcn nrnsste, - clamit clas Intercssc am 
Dasein von \Vescn, die uns in clieser \Vcise verwandt und 
daher in nahcrer Bezichung zn stchcn schicnen, m1s zn 
rinem tieferen Studinm cler Erschcinungswclt a11fnmntrrr, 
und wir so der Erkenntniss ,Jes lctztcn Grundes alles Da
seins ein klein wcnig, uml dem Verstandniss des gegrm;ei
tigen Vcrhilltnisscs der uns zuniichst iiegcnden Gcgenstandc 
bedeutend niihcr riicktcn. 

Sohald als mm durch die Sprachfonn angcregt die F,in
hildungshaft cntwedcr IIimmclskorper orlcr ancicre dem 
cinzclnen I\Icnschcn mit riesiger l\Iacht hcglcitet crschei
uentlc Gegcnstiinde ocler Abstmctioucn sich vermenschlicht 

Englischc zn den Romanischen Sprnchen. Sowic aber dcr jetzige 
Zustand des Englischcn Zeug-niss von der frfthcreu Existenz des Nor
mannisch-Franzosiscbcu in Englantl ablegt, cbenso scheinen mir deut
lichc Kennzcichcn im Dakota zu hcweisen, dass es lange Zeit untcr 
tlcm Einflusse vou l'rf1fixpronominal-Spracheu zugebracht hat. 

___ .,------
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1lachtc, musstc cs sich bcinahc von selbst machcn, dass clic 
Ycn•hnmg, die bishrr den Gcistcrn 1lcr grosscn \'cr:::tor
be11c11 gt•zollt war, auf tlic:;c 11e11cn grussartigr11, clJcnfnlls 
n i c h t. in rncnschlkhcr llii !le 11cm A 11gc crscheinemlcn Per
soucn sich iihert.rug. Allc \'criimlenmgcn, die man an ilmen 
heobachtctc, wunlen natiirlich als ½cichc11 ihrcr Launc, nls 
:'ilrrkmalc ihrcr giinstigen uclcr 11ngiinstigcn Stimnmng hc
trachtet. 

So wcrnletc sich allmahlig tler a11fscha11cmlc Blick der 
Ycrchnmg Yon den Gcistcrn dcr Ycrstorhcnc11 illlmer 111rllr 
1lcn Yorausgcsetztcn Naturgeistrrn zu, - rnHl dies in clcsto 
stiirkcrcm Grade, je mchr rnit wachscncler Einsieht clic Bc
dcnts:rn1kcit dcr NatmkrMte crkannt wurcle. Die c:unst 
rliescr crhabcncn Persi:inlichkeitcn zu gc\\·i11nr11, un1l ihrcn 
Zorn vo11 sich abzu wrmlcn: rn11sste mm das Ila11pt mot iv des 
n·ligiiisen Lebens wcnlcn. 

Die Gestaltungcn dcr sogc11anntc11 rcligii:iscn Idec, oiler 
(urn korrcktcr zu sprechen) der myt hologischen A nsch:rn
ung:-wPisc von clem W esen 1lcr Gottheit cl mch a lie ihrc 
11ianniehfoltigl'll St.ufon und \'1_•rzweignnp;cn zu wrfolgen, 
liegl au:sser 1lc111 Bcrcirhc ciner hlosscn Yorrcdc. 1H dicsPr 
Bczieh11ng wollen wir 1111r bcmerkcn, !lass i111 :\llgemrinen 
wohl liuherc ethiscl1e lcleen znsarn111engchen mit cincr tiefC'ren 
..-\uff:issnng des Wcsens dcr Gottlwit, untl dnss wicdcnun die 
Art einer solcht•n Auffassung wescntlich von tlem Staude 
der wisscnschaftlid1c11 Erkenniniss 11rnl dem Cltarakter tler 
Erkcnnenclen abh:ingt. 

Al::-cler grossartigc Wcndepunkt, an dem sich clic my
thologii,d1c Auffa~s11ngswcisc bricht, muss aber das .:\ufgeben 
der Idec einer nothwcndigcn V crsohnung bczeichnet werden. 
Denn im Grnmlc si11cl cloch allc sogenannten rdigii:iscn A 11-

schauung<•n, die sich darauf basiren class cine otlcr 111el1rerc 
unsichtbare Pcrsonlichkcitcn z11 Yerstilrnen sincl, wescntlich 
dessl'lben Charakters. Es findet keinc absolute (obschon 
cine rclativ sehr bcdeutcudc) Y cr:,chiedenheit stat t zwischen 
,Icm religiosen Gefiibk des Katfern, der seine Yorfahrcn 
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anflcl1t. ihm seine Vcrgclnmgcn zn vcrzcihcn. und dcr ticfstcn 
Sii11clenzcrlrnirsdn111g rincs in den \'orstcllungrn clcr n1l
g:irrn Thcologic bcfangcncn Diisscrs. In bl'idcn ist die 111y
t hologischc, anthropomorphische Anschammgswcisc von rlc111 
W csen ,kr Gotthcit als eincs in mcnschlichcr W cisc gleirh
sam zu hcsiinftigc1Hlc11 odcr zu vcrsolmcrnlcn \Yescns dcr 
< :nmdhchcl <ks Auhiingigkeitsbewusstscins und dcr rcligio
spn Stin11111mg. 

Erst wcnn clcr l\Icnsch die Unrniiglichkcit cincs llll'll

sehcnalmlichl'n Wescns als letztcn Grnndcs nllcs Das('ins 
erkannt, uml ill ehrcrbictigcr Hrschride11hcit sich sci11c l!11-
wissc11hcit iihcr die Xatur clcs Urgnmdes drr Dinge cingc
standcu l1at, - lcrnt rr cinsc·hcn, welchc kleinlichc Ansicl1t 
er auf jcdcn Fall von clcm ihm als hochstcr Vcrchrnng wiir
clig-crschcinenden W esrn hat, wcnn er rnit sC'incr bcschrankt.cn 
Erkc1rntniss in irgcnd cincr W cisc das W cscn dcr Gott
hcit zn lwgrrifcn mu\ ihre I'lane nm\ ldPcn zu vcrstchen 
111ei11f l>ics ahcr thut allc Thcologic, <lie dernuach an nnd 
mr sieh 1111s cine V cr111csscnhcit erschcint, - cine Ver-
111csscnhcit, dcr allenlings die mcistcn Theologcn sich nicht. 
hcwnsst. sind. In gleichcr Weise hattcn auch die Astrologl'n 
wohl sc~ltcn cine Ahnung clavon, wic sehr sic den Faden der 
wisscnschaftlichcn Forsrlnmg clurchschnittcn, wcnn sic die 
Hczirhungt>n, in <lcnen die Gcstirnwclt zu uns stcht. schon 
Prkannt ZH hal1en mcintcn. 

Dainit ist naliirlich nicht i:rcsagt, <lass die Lcist.ungen 
aller sogcnannten Thcologcn fi.ir die \\"isscnschaft von k<.>incr 
Bc<lcutung sirnl. Im Gegentheil, sowic die wirklichcn Stu
dicn 11ml Bcol,achtungcn dcr Astrologcn hi.iufig ucr Astro
nomic zu Gutc lrnmcn, - so wenlen viele von <lcn Arbei
tcn sogenannter Thcologen ihrcn Werth behauptcn als hlei
lJcmlc Bcitragc zur \Yh;scnschaft. In dicscr Bczichung ist cs 
cin bcfricdigcmlcs GcfUhl zn wissen, class jclics chrlichc uncl 
crnstlichc Strcbcn nach dcr \\' ahrheit (wic schr man auch 
in Bezug auf ?ifethodc und Grundansicht dahei im Dunkeln 
tappcu ma.g) nicht wohl ohne seine :Frucht hleibt. In c1cr 

bcschrankt.cn


-------~------------------·-------------~ 

xxvm Vorrtdt'. 

That ist es die Thcologie selhst, uncl ha11ptsii.chlich die aus 
ihr herrnrgcwachsene Pl1ilosophic, clie (indcrn sic cs mit ihrcr 
Aufgahc ernstlich 11immt., und die theologischen Gnmdlehr
siitzc in ihrrr Consequcni ausfiihrt) 1111s so das Haltlose 
und UnbC'frictligencle derselben vor .:\ugcn foln-t. Dies lrnnn 
sic a her 11ur thun, wenn sic wirklich 111it der Schiirfc wis
!-l'nschaftlichcr l\lethode die Gebihle der Y crga11ge11heit in's 
.Auge fasst, und sich nicht bloss poctisch rnit ihncn aus
solmt. 

Wl'nn wir so die theologischc Amnaassung als cin aus 
clrr mythulogischen Stufe iiberkommem's hcidnischcs Element. 
abzustrcifcn suchen, so muss hingegcn das wirkliche religiifac 
Gl'f'iihl als aus clc-r Fiillc des Selbstbewusstscins hcnorgchcnd 
an lntcnsitiit zunclnnen mit tler gcis1igcn W citt•rcntwicklung 
cler :\[enschhcit als solcl1rr. Es gewi1111t namentlieh an Stitrkc 
clnrch uml mit dcr durch grosserc wisscnschaftliche l{]arhcit 
gcf<.inlcrteu tiefcren Einsicht in clas W cscn tier Dinge. W cnn 
die F,i.rbuug dcr theologischcn Vornussetzungen ehci1 mu· 
zur Schwiichung des religioscn Sinncs hcitrii.gt, - so ist 
hi11gcgcn clas clemiithige Gcstiimlniss dcr Ummliinglichkcit 
aller thcologischen Dctinitioncn die Grumlvornussetzung ciner 
klarcn religiusen Stimmung. 

Dernr ich dies Vorwort schlicsse, wiinsche ich noch zu 
hemerken, <lass in dicser Abhandlung (als vom philologischen 
Standpunkte aus untcrnornmcn) die natiirlich unlr.ugharc 
'fhatsache clcs umnitt.cll,arcn Zusammenhangs dcr Sprach
fiihigkeit im ::\Ienschcn rnit dcr beso]l(leren Bcschaffenhcit 
seincs Gehirns nicht in Betracht griogcn wordcn ist. Es 
mag scin, wcun die Fortschritte dcr Physiologic diesen Pm1kt 
in ei11 hclleres Licht gcsctzt habcn, dass auch durch ihn 
Beitragc zur Entstehungsgcschichte dcr Sprache gcliefcrt 
wenlen mugcn. Vorlautig abcr sehc ich noch kcincn Grund, 
wcshalb nicht die Entwicklung und Verfcinerung dcr Ge
hirnmasscn und die damit wohl verhundenc Sprachfiihigkeit 
und hohcrc Denkfiihigkcit ah; Rcsultate einer andaucrntlen 
cnergischcn Anstrengung von mehr urspriinglichcn Gchirn-
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fonnen zn hrtrachtcn srien. Wic srhr die Rrschaffrnheit 
,lrs Gehirnrs ,·on der gri.isseren oder geringerrn Thiitigkt>it 
dessl'lbcn ahhtingt, ist j:1 allgemcin bckannt. Was 11m1 zu 
dicser hoherrn Gchirnt.hiitigkcit., die zu der Entwickclung der 
das rnenschliche (ichirn unterschci<lcnclen Merkmale gcfiihrt 
hat, V crnnlassung gc•gchcn, - wic Entwickclnngsproccssr. 
11icdcrer Fiilligkcitrn mul Triche cine ncne Kraft hcrvorgc
lmicht hal1r11, <lurch clir natiirlich anch clas Gehirn in ganz 
heso11dcrcr Weise afticirt sein winl, - cl.is zu untrrsucheu, 
ist hir.r versncht wonlcn. 

W. II. 1. BLEEK. 

Kapstadt, den 30. ~Iai, 1 SG 7. 





Uebcr den 

Ursprung der Sprache, 

als crstcs Kapitcl eincr 

Entwickelnngsgeschichte der l\tlcnschhcit. 



Citius c111tTfJil ·verilns c.-i: arorc q11a111 r.:c confu~iow:. 



I) 1m. UH.SPRU:\G n1m. SJ'B.1\ CII K 

Wir hrwt>g<'ll nm; :rnf Pin<•r schwi11drlnrlc11 Iliihr, Wl'Jlll 
wir darn:1ch trnchten die Hichtnng cl<>r WPltP11lwickln11g zn 
Pl'ke1111r11. Und doc!J ff1hrt 1111s cliP llrlrad1!.n11g dPr Hl'ihc 
,·on E11twicklimgsphasen dt'S W,•llalls, dit! n11srr Hlil'k stlion 
zu Prfassc•11 wrmochte, rnn sPlhst zn Wl'itrn•n Sthlih~:;cn 
iilwr das (;anzc c!Ps L:1.11fcs, Hill clem 1111s :1111 J<:ndci dorh 
11nr die Erke1111lniss einl's sd1r klci11c·n Thciks gcln11gc'11 i:4. 

Die nichtnng dc•r "\\'Plte11twirkl1111g schPi11t auf die Bil
du11g l'ines i111111Pr Jlll'hr willl•llsfiihigcn, W!'il fort.schrl'i1<'1Hl 
111:\thtig-cr<'n mul sell,sthewnsst<•n!n Wesens zn gt>hen. frh 
:-q,redtc hier mit Ahsieht nicht von l'i11e111 Plmw dPr \\'pJf

ent.wirkltmg. Dr1111 ich glanht', <lass ri11 l'Ian strts l'ill<"ll 
Zweck voraussetzt, mHl cliC'S<'I' che11 1111r ein l,psl i mmlt•s Er
gcl,niss cles WillPns, also Pinr~r rein 111cnsd11idw11 Function 
bt.. Wcnn man erst l)('griff1•11 hat, wic j<'clc Willt>nstl,iitig
lwit 1111r eiurm \\'csen cigcn SPin kmm, llns l'inr hrgr:iuztc 
Erkc1111tniss hat, urnl das zwisrhcn zwei Satl1r11 111it he
schr:inkter Einsicht strts willkiirlith w:"ihlt, so ist rs 11111niig
lich ferner von einem Plane llel' Weltent.wicklung odrr ihrcm 
Zweckc zu n'clcn. Da rs ebr.n offenhar nnsrre Fnssnngs
kraft iiberstrigt, die Natnr clrs lctztcn Grnndrs nlles Dnseins 
zn YPrstrhen, so ist es cntschic1len Anmaa~sung rnn unsrrcr 
Sritt', ihm cine polc•nzirtc menschlichc W rsenhrit unterr.u-
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schicben. ~fit. Becht sagt Fichte, dass Gott 11icht mit. 11Pr 
8i11nc11wclt z11sa111me11 gc1lilcht, ullll iHirrhaupt nicht gcdacht 
wenlcn soil, wcil 1lies Pbcn 1111mi.iglich ist. 

\Vc1111 es dcm11acl1 u11s gcmii:--s dcr N'atur m1s1'rcs Yer
s0ind11isscs in \\'irklichkcit allcin mijglich crsehPi11t diP 11oth
wc1111igcn Gcsetze zu bC>grcil'C>11, naeh dc1H'll wahllos di<• 1':ll'
mc11tc auf ei11n111lcr wirkL•11, so ki.inncll wir ::rneh 11icht VOil 

cim•111 Zwccke, so1Hlern nur von ei11c111 Erfolge des \Vclfl'llt
wickh111gsprocessL•s retlell; llicht rincn J>lnn, l,lus cinen E11t
wickh111gsga11g darf unscr Blick dort. zu rrkcll!H'll suche11. 

Er:;t wo cine wirkc11dc Kraft sil:h srlbsthmrn::;st. ,·oil 

ihrcu Ohjcctcn zu u11terschei1lc11 anfongt,, u11d die cigcnc 
Hiehtu11g 11ach Wahl bcsti111lllt, IJC'g-in11t l'la11111iissigkPit 1n11l 
U11tcrordm111g untcr lwsti111mtc Zwcekc. ·;,:) 

Dass da1111 ei11 solchcs Yo111 St'll1sthew11sstscin gi•t rag<·ncs 
Wc•se11 schr gcncigt scin wird, t·i1w rkr eigcuen glcidie Bl'-

''i Ilicnnit, soil nntiirlirh nicht <lie ;\Higlicl1l<eit (111ul ,lie "\Yirldich
!lcit ist mir festL'I" perstinlichcr tilauhr), so111IL·rn hlos die Bcgrciflirh
k('it eincs 1111serc1· anonlnendcn Thliligkeit a11:1lo~cn hiihcrc11 \\"irkens 
gd,•ngnrt wenlc11. Aher cs ist dnrchans nothwenilig dem Ucherhaud
n"11meu ties die Gotthcit in homologrr \\"r.isc 111it 1111scrcr cigPnL'll 
~atur a11ffas::;cmle11 A111hropomorphis11rns :m wchren. Man sieht in 
1lcr That mit lledancrn ci11c11 so foinl'n n,~obachtcr uu,I scharfon 
Aull'asscr wic L. Agassiz wicdcr in ilicsru lrrthum fa.lle11, wic ldar er 
auch sonst 1las 1 • 11z11rciche111lc ei11r.1· Bcwrisf11hnm~sart, wii) sic• 11a-
111cntlich in 1len l:ri1lgewater Ahhnndh111g1m vorlu:rr~cht, cinsicht. (I >n 
classilicntiun, 18:)!), S. 11.) Dass scinr gcistrcic:hen 1-:riirternngL'n 
doch wolil dr.n wohlth:itigen Zwcck 11icht vcrfohlcn wrr<lcn, <lcm lusr.11 
(:eJ,rauch cincr wi::;sensrhaftlichcn TPrminolo~ie zn stcuern, halt1.•11 
sir nicht sowolil ihrrn nn11Hl~cilankcn, s0111lern viel111ehr drm gc11ia
le11 Blicke ihrcs \"erfosscrs zn vcnlankc•n, der trotz srincr 1log111ati
schcn Brfangcuheit nicht 11111hi11 lrnnntc in fast alll'n rinzclnen J<"allt'n 
das Hic:htige zu crkcnncn. Freilich einc griisser,) Elastizit:lt hran
spruclwn uamcntlirh die mittlcrrn :\hthcil1111g1!11 rines Systems, wc11n 
sir ohne Zwnng ,!as Hcsultat 1for aclnellcn lh•ohachlungcn richtig 
zus.immenfasscn, 111111 nicht in blosscn 8clacrnatismus ansarten sollcn. 



sC'hnffc11hcit a11cl1 in a11d<•rc11 ih111 l1c111crkbare11 Th:itigkcitc•11 
z11 s11chr11, ist sehr hcgyeiflich. So wic aher die forlsehn·i
tr11dc Erkc1111t11iss darn11 ::ll,grko111mt•11 ist, sieh dil' Elt•me1ttl', 
dir I fim111Pbkorper, 11ie Lc•i1lc11sdiartr11 mu! Tric•hr als 
111c11sehlic·hwollL•mlc Wcsl'll z11 dP11ken, so ist c•s Piner klan•11 
Eiusicht. n:wh uidit mehr gc•stattet, sich das \\'l•ltall \'Oil 

c•iucr der me11schlichc•n nualogeu Krafl hcwe~t \'Orz11stc•l1P11. 
l.ler (:rnrnl alks lhlscins knnu i11 SC'iner l:rwwllichkcit 11kht 
uach t•11dliclH'11 Gru:-;sc11 gc111c~sc•11 wenkn. Urnl wc•il <'I' am 
wc11igsten Yor:-;lelll,ar ist, so <'ignet er sich aueh am srlil<•c:h
t·c•sten z1m1 A usga 11gsp11nkt c drt' For:,;eh1111g-. l~I' ist. das 
ll'tztl' Zil·I a IIL•r Erkc•nut niss, die jc wcitcr i,:il' forlsrhreitct, 
sci11cr A11scha11ung irnml'r n:ihrr kornrut. Oh alict" di<'SP 
,\1111:ihcrn11g jclllals iibC'r dns hlosse Almen hi11nusko111111P11 
ka1lll, tlas ist u11s rnrhr als zwcifclhaft. 

We11n wir u11s u1111 so f.rngen jecle apriorististlH' Co11-
strnr.f.iun UIHl grgl'11 jetle Uuterschielnmg falschrr Erld:i
rn11gsgrii11tlc wchn•n miissf'IL so k:11111 uns 1h-r Zwrck d<•r 
\\'issc11schaft kt>i11 nllllcrer sei11, als zu crkrn11c11, wic p:-; 

g,·kommen sci, tlass l'ill 1krnrtigc::. SPlhslhew11sslPs, wilk11s
lmiftigcs Wese11 sich gebi\1let. hat; wodnreh tlassrlhc ;m ci1H'r 
sokh<•ll wrschie1\c11a rtige11 :\nshi\d1111g·, wiP wir sir in d<'ll 
\'l'l'Sc:hil•tk•nc11 ~atiot1<'ll 1111d Jn,li,·id11eu vorfi1Hlen, gc•tlil'lwn 
ist., 111Hl was lJC'i tll'r Eigc•nthi'i111\ithkt>it sci11cs \\'1•sL•11s 11ml 
dL•n 11ns lwkannl<.'11 Bedi11g11issrn srines 11111\ Uhcrhanpt dPs 
allgc·111eincn Welt-Entwid,<•ln11gsprocc~srs wohl aus ihm ,,·c•r
<lc·11 llltirhk. Yon cliescn clrC'i s\ufgalwn lirgt. diP \ptzt1· 
all<·rdi11gs nwhr im Gl•l,ktc des ,\hnPns, als clrr wiss1•n
schaft lichen Erkl•1111t.11iss. Ah<'r je llH'hr wir in den h<'i,i<'ll 
l'l'Stl'rPn zu fcstrn nes11ltat<'11 gclnngt. si11d, d,•sto lltl'hr Wahr
heit. wr.rclen a11rh 1\ie darauf skit stiitzend<'11 Schlibsr i'ther 
11n:serc Znlrnnft. halwn. 

Die Erfors<'ht111g ,ll'r E11ti:tehu11gswris1• dc•s .\lt>t1:-:then 
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i.st rlas Ziel rlcr soge11an11te11 Nat11nrissenschaftc11, di<\ <l<'s 
Entwickl1111gsgr111gcs dC'r )h•nschlwit. nh<'r 1,ildet rlic ,\ufgahc 
rlPr Philologie oder Geschicht1\ diPsc Nninc11 irll'ntisch u1ul 
in vie! allg1'111ei11ercr lkde11f.u11g als grwuhnlich gefasst. 
Beirl<' Discipli11P11, Philologic urn! K:llurforsch1rng, 1111ti>r
schridc11 sith Y<'rn1og,~ ihrc·s n•rschiede11en Zieles auf~ 1•11t.
schil'd1•11slc 11;td1 1lem jetler l'igcuen HMhaclit 1111g-sn•rfahrc11. *) 

\\'ie 1111n das A11sei11a11dcrhnltl'11 lwirl('r I>iscipli11en sirh 
von sclhst. 11mcht, so diirfe11 die l•'orsch1111gen ll]l(I Ergeh
nisse rlcr ri11e11 dnrnm 11icht. rkr nndt•n•n frr111d hkih(•11. 
HridP ergiinzt'll sich gege11sril.ig, und lit'id1\ n•reinf 111arl1e11 
erst die ·wisscnsl'iiaft. aus: jcde eirnwl11 ka1111 nicht. ei11e 
Wissl'llSthaft .. so111krn nur rine wissc111,ehaftlir.hc Disciplin 
gc11a1111t wcnk·n. Wir w:ihlr11 dcsshalh statt des mis:--lJl'iiuch
lichen A11:--drncks dcr ~aturn·issensr.haft :t11C'h licl,er dP11 dc'r 
Nat11rforsch1111;;: 1111d stelll'n dirscn 11che11 c!Pn clc•1· Philolot!'il' 
rnlrr (1{':•whid1t::;forsch1mg. U1•n11 Wl'1111 :\llcli rlic 'l'lilitigkc>it. 
dC's Naf:11rforscl11irs vo11 df'r d1•s Pliilolo.~t'II {lder Gesehichts
forschers auf sukhc \V Pis1~ zn I rnn11P11 ist., so sel:Pll w11· 
hi11gegt•11 11irhti; wns rliese beidcn :111s<'iw11uler z11 halte11 1111s 
IH'rcchtigte, nn111e11f.lich wr1111 wir den Dt•gri11 d1•r l'l1ilol0gic 
a llg-P111ci 11er, und den drr Ucscliiehtsforsch 1111g ,wit er l'asst•11, 

"') ~lax :\liillc1· in scin,,11 gcistrollen Vortriigcn Ul,rr 8JJrarlmis
sensl'lrnft iLonclo11, !ff,!) schrint mir in nil'ht zwcckm:issig,.'r \Yeisr 
tlic Sprarl1for~rl111ng tier natnrwisscnschal'r.li<·he11 Disciplin z111.11wris1rn. 
Sprac·hf'orsdu,r wcnlrn irnmc1· Philologen sci11 111iisRe11 111111 ,·on tier 
Xa111rfi>rscl111ng W<'r1l1!11 sic nicht mehr profitiren, als ilhcrh:111pt ci1ui 
,vissc•11schaftli..:hc Disciplin stets von der anclcrn zn lrrnen hat. Fr('i
Jich im Ur1111dn ist j:1 die Wisscnscha!t 1111r cine; abcr J>rartisch 
(d. h. nach dcr :lfctl1odc 11111I den i\littrln 1ler ForsrLung) smrnhl al;; 
theorctisch (d. h. uach clcm Ohjcctc iler Forsrlmng) 11ntrrschci1len 
sich <loch ,lie hcidrn Dis1·ipli11r.n Jdar gcuug. Pi,~ Sprachwissr.nschaft 
slrht rhC'n <11•1· Natnrforsclmng n:ihcr als irgcnd (•in a111lrrcs Fach 
1lcr Philologic, tla dnrth sic das (in1111bkckt der ganzcu mc11sch
hcitlirlu:11 Entwicklungsgeschichtc hlossgd1\gt wil'd. 
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i-:;o dass jP11c sich 1iicht auf Pin paar Yulkcr hesehrii11kl', 
dit•se aber 11icht. hlos dit\ staatlichc, somkrn iibcrhaupt. alle 
rncllschlichc E11twickltmg ills ,\ugc l'asse. 

Um aher wiedcr anf das Yerh\Utlliss zwischen Natnr
forscln111g 1111(1 Philologie (dc1m diescn Xarnrll zichcn wir 
tklll dc·r ( :esehichtsforschung vor) znriick zn kornrnen, :,;o hiillgt 
auf der cinen Scitc nnscrc .Erkcnntniss von dem \\'escn dcr 
]Ji11gr jetlcnfalls <larnll ah, "·ic weit wir uns iibcr <lie Hc
sehaffe11heit 1u1srrcr eigl'llCll Kraft, iiher die Tragwcitc der 
rne11schlichcn Erk(•11ntniss klar gcwonlell sintl. Di<' rechtc 
L•:rkc11ni11iss kallll sich cn;t tlarn1 ci111i1ule11, wcm1 man weiss, 
wic man crkcnnt., d. h. ,re11n mall seine cigellc Nat nr hc
g;riffe11 hat. Dicsc Aufgabc dpr Philologil', die sic <lurch 
l'inc J ◄:rforsclnrng ties Entwit:kluugsg-angcs der l\Icllschhcit. zu 
Wsc11 Ycrsuchc11 muss, ist dahcr anch fiir die Naturfor:-;chung 
rnn dcr hi.ichstell Bcclcut1111g. 

Gcratlc ahcr zu dicser Eillsicht in das ·wcscn der 
111e11:,;chliehcn Katnr gcniigt cs nicht. blm; dc11 Entwicklnllg:-:
gang, dc11 dicselhc gcnomrncn, rnHl clie vrrschietlcnc Ansl.til
dnng, i11 dcr wir sic crhlickt>n, in Bctracht zn zichcn. Neill, 
dil' Entwickhmgsgcschichte tler J\Ienschheit ist ja bluss cin 
Theil tier Entwicklnngsgcscliichte tlcs Wcltalls mHl kann 
nnr im Zusammellhangc rnit dicscr rcel1t hegriffen wcnlen. 
!>as Wcse11t1icl1c clcs mcnschliche11 Ent.wicklu11g-sganges kann 
nns nnr, imlcm wir auf 1licsc W cisc 11ic Entstehung 1mscn·s 
Geschlcchts zu crkcmlC'n st1<:hc11 und anf die dassclbc tm
tcrschcidemlcn uml arn;"cichncmlcn Mcrkmale un:-; hinfiihrcn 
!assen, klar Yor die A11ge11 trctcn. 

W c11n so bcitlc Disci plincn 1l cr Wisscnschaft dassclbc 
Object habcn, wenn cs die hi.id1ste Au..fgabc <lcrKaturfor:-:chung 
bt die Bil1lu11g llCr mcnschlichcn Natm, die allcinigc .Auf
gabc tler Philologie ihre wcitcrc vcrschietlenc Entfaltung 
zn verfolgcn, - so vernteht cs sich, tlass ein cinscitigcs Be-
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tn•ilicn ei1H•r dit'scr ltl'idcn, i111 c:n11ulc a11f dasstlhc Zirl 
(wc1111 a11d1 a11f wrschicdt•11c Weist•) loss!e11t·n1di,11 I >iscipli
lH'll 1111r a11f s\lnn•ge ff1hre11 ka1111. ,fodL\ hat 11idtt 1111r \'Oil 

den Iksultaten tier andcrn, son,lern a11ch von ihrcr ::'ill'tho1le 
ZII JCJ'lll'll. 

Aber wic wcit ist cs noch hi11, bis dicser (;cda11ke Y011 
ckm l'i11lr;i.chtigc11 Zusa111111cngchc11 hcidcr Discipli11c11 l'i11c 
\\'ahrheit. wenle11 ka1111 ! Wie la11gc win! es 11och w;ihrc11, 
his die Philologie sich bis z11 d(•r Holte crhohcn hat., a11[ 
d(•r jet7.l die Discipli11c11 dcr ~at11rfor::-:ch1111g stcht•n, <lie 
des::-:h,1lh wit Hecht die Gunst des Tages fiir sich in ,\11-
spruch nelm1c11. 

Sie ka1111 dic•s alJl'r n11r, sie k.11111 1111r da1111 dr11 Tia11g 
ci11cr crht wissenschaftlichcn l>isciplin l)('ha11pt<•11, wc1111 sic 
rei11 11111 ihn•r scll1:-;t wille11 1111d 11icht. w l'twaigcn iisl hcti
sd1e11 rnlcr piidagogischcn :lwed,cn hclriclll'n winl, Zwecke11, 
die doch die .\rt, wie sic jctzt in De11tsehla11tl 111ciste11s ge
liandhaht win I, a111 wenigst.en l'ITcichen fasst. *) nicse 
Art. ahcr ti11 tier allel'lling:-; ein he1lcule11der FortschritL sich 
gcltl'11d gc•111arht hat, da l'i11e exactc 111ethodisd1c Heha11d
l1111g das 11othwc11digslc Erford(•r11iss z11 jt\dcr eelit, wissen
scliaftliche11 Erkl'1111t11iss hildcl ), hat auf dt•r andl'rn Sl'itc 
wicdt•r z11 dl'r l~i11seitigkPil gdiil1rl, dass 11icltt sowohl tl1eo
reti:-:ch, als praclisch sicl1 1lic rniiglichst gcnanc ltcst.it ulion 
1ler altc11 Sclirift:-;telll'r als das Ziel dcr l'hilologic heraus
:--telltc. ,,( ic•1111g i::;t rnn 1111s die V crga11ge11 hPit erforscht 
ohnc alle llczil'ht111g auf Lias allgcmcin ~Ie11schlichc in ihr", 

•') kh 1,ittc xu he111Prk<:11 class scit1lcm tliescs gcschrieben wnl'lle, 
ties V crfosscrs !anger Aufcuthnlt in ,\frik:~ il111 tier unmillt•lbarPn 
.A11sclrnuu11g ties Forlschrittcs dcr l'hilulogic in l>cutschlautl wahrentl 
dcr lctxtco zwulf J:1hrc cutriickt hat, so cl:iss cs 111oglich ist, <lass 
was tlamals in tlicscr llczichung richtig war, jct-.t nicht mchr so ganz 
zupasst. 



sagt Bu11st•n i11 Sl'i11em dc11kwiinligcn Yorwort. zur 1leut
schc11 Ansgahc des Ilippul_rt. 

J >ic l'hilulogic muss :-;ich a her nicht. nur immcr mchr 
ihrl's grm;sc11 Zicles, dcr J-:rkcnnt11i:-:s des 111cnsl·hlielwn Ent
"·i1·ld1111gsgaJ1gcs, dcr Stel11111g, die wir i11 dc111sclbe11 ei11-
ncl11J1l'11, 111111 dcr Wcbl\ wie wir fonler1Hl iu th•nselbcit ci11-
z11grcit'C'11 vcn11iigc11, hcwusst W\'l'llP11. Sic 11111ss ztt des:w11 
El'l'eich1111g due l:Cihc hblirr fasl 11111,etrctcnC'r Hah11cn ei11-
sclila,!!,'rJ1, :-ic muss Vurnrl hl'ilc11 (•11tsa~e11, «lie, in den ande
n•n lliscipli11en HiJ1gst iilwrn·111ulc11, sic 11oel1 i111111er zuriick
ltallen. \Yic wcit wiirc rtwa die Bota11ik geko111111cJ1, wcun 
ma11 sich auf das Sturlium der fiir l\iiche und Apothckc 
11iltzlirhp11 I'lla11zcn od«•r auf die clem Auge oiler Gernclt a11-
g<'11ehme11 hiittc beschriinken wulk-11 '! U11d gnr die Chemie, 
"·c11J1 11ian Yicllcicltt nur die Beschaffe11hcit medidnisch oiler 
iiku11omisch wiclttiger Suhsta11Zl'll 1ler llntcnmchung gcwlir
tligt hattc ·1 

Erst. wcn11 jcdes eigeJ1lhiimliclt ausgcbildetc Glietl dcr 
i\Ie11schheit dcr Betrnchtung wcrth gehalten winl. mul 1lic 
Forsch1111g sich lllit gleichcm Eift>r den i11 1le11 nicdrigsten 
E11twicklnngsphase11 stehc11 gebliebe11en Zustii111lc11 zuwcudet, 
wic dcujcuigen der hocl1st gchilclcte11 Xatio11c11 (die sic ja erst 
1l11rch C'iuc wrgleichcmle Bctrnchtuug 111it jencn weniger 
cntwickelte11 recht vc.•rstl'hen HIHl lH'greife11 kann') - erst 
dann kii1rne11 wir Yon cincr allgcmcincn Philologic im wah
n·n Si1111e des Works sprechen, uni! dieselbe als cine gleich
hcrcchtigte Dbcipli11 tlC'r ~atmfor;:;clnmg zur Scitc stellcn. 
Erst wenn sie auf dic::;c W Pisc :::ieh cine nncrschupttichc 
Fumlgrnhe 11cner fiir m1scrc Weltam-cl1auung hc1leutsamcr 
Jdecn gcsichert hat. kann sic cine wicclererwnchcnuc Theil
nnh111e dcr Nation an ihre111 Wrrkc crwartc11, clic ihr «hum 
wohl uoch in huhcrc111 Gralie als jctzt cler Naturforschung 
zu Theil weruen wiru. Denn sie spricht ja ebcn ,·om Men-

------ -
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schcn z11111 :\Icn:--chen: urn! dies ist <loch jctlc11falls dcr in
krcssantesll' C:egc11sta1ul tier netrachtung - tier, welcher 
den ;\lcnschen am rneistcn kii111lllt'rn 11111ss. 

Es gilt ahcr in der allgemeinen J>hilologic nicht. hloss 
die Ent,Yicklung mul ,\uslJihlnug jedes Volkstarnmcs zu vcr
fulgen, 11ml was sich daraus fi'1r den c::rng dcr allgemcincn 
menschlichcn Entwicklungswcisc crgil,t, 111it. einander zu ver
billllcn. Nein, ihrc Aufgahc ist cine vie\ weitcr gehe1H\c. 
Sic muss ernst licit hestn,I,t scin von (k111 n:rnzen des Ent
wickhmgsg:rnges der ;\fenschhl'it ein flild zu gcwi11ne11; sic 
11mss untersuchcn wic die Znsl;indc dcr cinzc•lnen )."atio11e11, 
tlcren Erfurschung (liL• Aufgahc dcr spcciellen philologisd1cn 
Stndicn ist, aus friilH'l'~m 1111gl'schiede11cm Dasein, von <lcm 
keine ;\[01111rnentc berichtcn, keine Schriftcn l'l'Z;ihlcn, zu 
dicscr gctrcn11te11, vcrschicdcnartig gestaltcten Wcseuheit 
gcdichcn sill(\. Einc Ubm1g dicscr Aufgahc ist. 11atiirlich 
nm dann mi.iglich, wc1111 sich elJcn Zust;indc wrschicdcller 
Nationcn als ans c in c III urn\ de111sclbe11 ttr:'-priinglichcll Zn
standc hL•rrnrgcgang(')l cnn•isc•n. Eille vor.-:;ichtigc \'er
gleiclnmg muss dann hcr:rnsstcllen, was jcde einzclne ans 
gc1ncinsa111l'r (Juelle sich lJewahrt hat, was sic sp:itcrer Ans
bild11ng - sci cs durch cigene Kraft oder frcmdc Einwir
knng - \'cnlankt. Die Sm11111c drs erstcrcll ucdingt dann 
1111:-;cre Einsicht ,·on jenem gcmcinsa111c11 Anfangszustarnl, 
\'Oil dem jc11e 11ns iiherlicfertcu, oder soge11anntell geschicht
lichcn Yerh;iltni:-;::;e gleichsam m11· die Spitzcn tier Acstc, 
ocler die Eudpunktc 1\cr \'Oil ihm als clcm Anfangspunktc 
ausei11allderlaufemlcn Linicn bildcn. 

So wcrclcn wir Dilcler rn11 eincr Hcihe \'Oil Zust:in<lcn 
gewinncn, die wir dnrch kcine geschic:htliche Ucherlicfenmg 
zu erkcuuen ,·crmugcn, mul \'Oil dellc11 ans wir daun die 
wciterc Ent wickhrng his zu den historisch fassuarcn zn bc
trachten hauen. Es gilt bier den Grad, uie Art uml die 



Eigt111t hiimlicl1kcit jc1tc•r rorgc:-;cltithtlichf'n 1/.11st;in,lc 111ii~

lichst. gC'11a11 z11 bcstin1111t•n, m11l iil1l'rha11pt ei11 :-ill rh•I wic 
111iiglich n1lbtii11rligcs Jlil1l \'Oil ih11c1t Zll gcwinlll'll. DiPs 
ist 11och 11irgc1Hh rccht n·rsuchl ,,·onll'11. *) Es l:igc llorh 
so na he z. l :. ill'n Znst and ,ks Yolkcs Zll l,psti111111c11, <las 
die :\lul.tPr:-=.prachc tler lwlogern1anischC'11 ei11st gl'n 11let, o,ler 
a11c.:lt 11ur, was Yiel t•i11fachcr w:ire, die Ht•.-;chnllcnheit. dicsc::; 
lndog<'r11i:rnische11 Gnt11dhlio111s. **) 

Yer111ogC'11 wir anf dicsc \Ycisc ei1tc HC'iltc wrgeschicht
licl1(•r ZusWn<lr 11ns vorz11stellc11, so ist es die WPiterc ~\uf
ga bc, ro11 diescn ans wic1lc•r weif<•r rorz11dri11ge11, 1111d wr11n 
i;ich 1111tcr ih11c11 wiedcr Sta11rn1rcn,·a111Hschaft zt·igt., deu 
,licscr rn Grnnclc licgrnclcn ~\11sgangszustarnl zn crforsclte11. 
:-;o mus:; ei11c wrglcicltc1Hlc netrad1t1111g tier 11rsprli11gliehc11 
T 11tlogt•n11a?1ischc11 urnl Se111itischt>11 Sprachvcrh:i H.11issc 1whst 
1lcr der iihrigP11 {ilictlt-r Iles scxuclle11 Stam111c~, u11s die 
Epochc clcsspJl,en crkcnncn ]ai;sc11, die sei11e111 Ausei11a1nler
gchc11 in <licsc rcr;-;chicdc11c11 Glit•tlt'r rnra111-(cht. ;Ja, ans 
dem Grundzm;tamlc clcs st'Xticllcn Stn.1!1111c;; winl 111n11 wohl 
lllit Zuziclm11g dcr amlcrc11 Stiil11mc YOH trono111i11a18prachcn 
dc11 t:rn11dtypu:5 dil'scr \\'t\itcn Sprachc11::-ippscl1aft sid1 1.•r
schlic:-:se11 'kti1111c11. Auf dil•sc .\rt miisi;e11 wir aber he::-trcht 
:-;cin, clic \'l'nrnrnltsdmft allcr n•rschiL11lenartig cntwitkclll'n 
111cnschliche11 Vcrh:.iltnii;~c rn m1kr:mche11, u1HI wo 8ic sich 
crgiht, miiglich:-:t klarc Yorstellungc11 Yon tlcn :\usgangszu-
8ljll(l<_>n zu gcwinncn surhcn. Fiir diPsc Ycrfolgung lkr 

namililrntio11 clcs :;\Ienschc11gc~d1lechts 111ag zu11lichst aller-

~-) Es vc1·stcl1t sich, dass diesel' Satz ctwas auclcrs gclautct haLcu 
wlil'llc, wcnn er jctzt erst gcf;chril'Lcn w:il'C. 

" ·) Ein \' cr~nch <licscr .\rt schciut ucucnlinl(S \'Oil .\. Schlcichc1· 
gcmacht wonlcn zn sciu in sci11C'111 ,,Co111pcndiu111 dcr \'crglcichcn
dcn Grnmmatik dcr i11dogcnnanischcn Sprachcn." Weimar, J., 1861, 
11., 1862. 
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1li11~s scho11 dureh due hlossc \'cl'glcichu11g tier durd1 trc11r 
Ht'Wn hrn 11g-lies 1\ \t.1'11 :;ich au:;zcid111e11tlc11 (; I il•tlcr Pinigcs 
Lirhl gcwo111w11 Wl'l'!l<'n. Aber ei11c irg1.·111l liefcre u11tl g1!-
11nm'l'c Fornch1111g-m11ss alle 1111tc·r u11:-;crc Ke1111t11i:;s falle11-
dPn ,\usl:i11fl•r ci11er jclle11 w Yl'rgkichc11tle11 Grnppc i11 J:c
tracht zh·hc11. So gc11iigP11 Sanskrit, tlas sogc11a1111te Alt
pcrsisd1c 1111tl Ze11d, Griediiseh, l.atl'i11isch, Got hisch, Lit
thauisd1 untl AltslaYi:--ch sielwrlieh niclit z11 l'iner exact1·11 
.\ 111Tas::;1111g dcr 11rsprii11gliclw11 i111l0-c11rop:ii:;d1cn St rnct.11n·1·r
lJ:ilt 11issc. Der ans drr g:111zc11 ~Iarn1iel1faltigkcit 1ler dc11t
sdw11 niall'ctc al,zuzichP1111l! 11rgcn11a11ischc SpraC'hzrn,t:11111 
11111:;s a11 di<.• Stelle des ( iothische11 trctc11, 111Hl auf gleichc 
\\"1•i:-c tlil' iil,rigP11 Faktorcn tier 1Jisherigc11 co111parativP11 
i11do - c11ropiiischl'11 G ra mmntik <'rsctzt. wcnle11 , w1•1111 das 
sprnd1\ichc L1•hc11 tlie:;rs Sta111111Ps im rcchtcn Lichtc 1111s 
erschei11c11 -soil. 

\\"ir l1:1he11 hicr rnit ,\hsieht 1111r ,·011 Z11st.:i111lc11 gc
sprod1c11, tlit• sich auf tlcnsellll'II Au::;ga11gsp11nkt znriicld"iil11"c11 
ln~·scn, 11it-hl r1111 \"iilkern, die ans d11c111 Sta111111e c11tspro:;
se11. Dl•1111 die \"erwamltschnft rrr:;chictle11er 111e11sel1liehcr 
Z11stii11dc stehl dod1 wohl mit 1l<•r Bl11lsH·rn·nmltschnft der 
\'iilk1•1-, die ihn~ Triigcr si111I. 11iclil i11 gleiel1C'm \"crl1:illniss. 
\\"ie riel lllC'hr lnssc11 sich ;r,_ H. die Z11:st:imlC' Iler a11sser
ilalischc11 Bom:t11C'11 auf die ru111iselw11 z11riiekfiilm•11, nls 

p Tropf,,11 r<ilnischrn Blutcs in ihn.•11 Atlcrn ri11nc11. G1•wiss 
sillll cs 11icl1t hluss die tropischen \\'ohnsitzc die de11 nnlla 
physiscl1 so sl'hr dcm .Negcr :ihnlich mnrhC'n, w:ilircml sPine 
d('m Sc111itisehcn n·nYandtc 8prache schwerlich ,·erh:iltniss
m:issig gJ1,khc11 Ei11tt11:;s dPs Hft-nl.11 Elements erkcn11c11 
lassc11 winl. Ei11 solchcs C"cbc·rgehe11 (ler Zm;tiintle des l'inen 
\'ulkl'S auf ei11 all(lcres ist eincs dcr int.cressa11tcstcn Schau
spicle in dcr E11twickltmgsgeschicl1te (ler :\£ cnschhcit: cs ist. 
auch hochst wichtig fiir ihrc E11twickh111g. Dns:sel!Je hat h:intig 



Sl-'lrr zur Fiinlenrng ihrcr ,\ushildnng lwigetragen. inilrm 
da111it. in gewisser Arl Pinc Vl'r::-cl1rnelz1111g Yl\r:-;chiclle1H'r 
Zusf:iwle slat! lindet, odl'r we11igstc11s hei 11l•111 K:u11pfo dcr
selhe11 ri11c Einwirku11g 1les 1111terlicgc11de11 auf den vor
dringt•1Hlrn st:irl,crL'll. Der Einllus:; zu111 Bl-'ispirl 1les Kcl
tische11 ant' die Dildung dt•r romanisehen \'erh:ill11i:ssl\ ist 
nol'h la11~e 11icht in geni'igl'n1ler \\'ci:,;c gt~wiinligt. wonlt>11. 

E:; lindcl also wohl jedl'nfalls ein \'prhiill11i:-:s zwisdit•n 
den Z11slii11den L1i11cs VolkPS und dc11 in ih111 statttinde11dc11 
i\lisc:l111ngsrerh:ilt11issl'n des Hlutps statt. Die1,cs \'t•1·htiltniss 
is1. aht•r keincswt•gs der ,\rt, dass ~;ic sic:11 decken, 1111d dPss
hall, 111u:-;s die \\'is:;c•nsclmft !wide moglidist :u1seinandPr 
h:t!ten. l>i1! Erforschung dcr physischcn ,\hsta1111n11ng der 
Pinzel11t•11 Natio11e11 follt dcr N:itnrfnrsdnmg z11, die dPr .\ns
hild1111g der Yersclticdrncn 1nc11:;chliche11 Znst:ill(IC ist. SaC'hc 
dl'r ,dlgL'llll'inen Philologic. 

Ilic 1/,11stilrnlc cinrs \'olkrs lt:i11gc11 hanpt.s::i.dilieh ,·on 
Sl'incr l>Pnlrn-rise ah: cliesc ist der wil'l1tigstc urnl l'iullnss
rrid1ste Z11starnl. ,\lie alHlcrn kii1111r11 nur 11ach llllll 11aeh 
1111d in ihr ht>gritren wenk11. 8ic ist es, die lien i\lr11sd1c11 
zn C'inc111 sokhen niacht unll in ihn•r An::;hildung entwickcll 
sich erst. die i\lc11:ichlichkl'it. E:; bt daht>r das l laupta11ge11-
lllerk dcr Philologic, die Entfalt1111g des DL'nkens iu tier 
l\lenschlwit lllHI seine Anspriignng zu ver::;chicdc11e11 lk11k
weiseu zu vcrfolgt\ll. i)ic E11twicklu11g ller ii hrigrn1 mcnsch
lichen Znstlill(lc wi'tnlc sieh vo11 srlh:;t llararn; crgcbc11, un1l 
was ehe11 11it:ht auf tlic 1k11kart. zmiickz11fiihrc11 i::;t. cla~ 1w

hiirt cigeutlirh gar 11icht. Z\11" AufgahP tier J>hilologic. 
Den Zusta]l(l cincr Sache crke1111e11 wir 11ur au ihrcn 

Aensscrungen. Der Acus:st•nmgen tier T>enkart sind vcr
schicclcn; unter ihnrn ist aher keinc bclan1-,.1Tl'icher als tlic tler 
8pracltc. ne1111 tlnrch die Spraehc uml mit tier Sprache hat 
sich clcr l\lensch als dcnkcndes \\"csen cntwickclt. l>cr Ver-

halt.cn
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l,chr 1l11rch die Hcdc hringt hanpt::;~idllich scin J >c11kc11 z11 
gri.i:-srrcr Klarhcit, irnlcm er 1lic wrschiL;dc11c11 l>cnkweisc11 
in fiinlcrndrn \\·cchselYcrkchr mit cinallller liri11gt. Durch die 
/Sprachc n-rni:ig clcr )Ic11scl1 dir sd1011 gewon11e11c11 Ei11driicke 
z:ilter zn lJelinuptc11, uml so hcsscr die altc11 mit 1lcn frischcr 
ri11wirke11den, iihcrhanpt jcdc11 dcr;-;clbcn lllil den andcrc11 1.11 
co111hi11iren, nml zn A11::;cham111gc11 zll verarbcit1•11. Sie ist 
die (Jncllc des Scll,stlicwu::;stscins, indcm durclt sic dcr Mensch 
sich 11nd seine .EmpfiJl(hmgcn ron tier a\usse1m!'lt u11tcr
schcidl't, und so bcider hc,rnsst wenlen k:11111. Jn dil'scr 
,Ycisc ist cs allcin d11rcl1 sic, d:iss l'inc wahrc Gcda11ke11-
entwicklu11g stattfimlcn kann, ill(IC'lll, wie \\'ilhclm Hill I l11111-
l1oldts lctztcr Jlricf an Goethe cs klar ausspricht, ,, wir an 
Idl·Cn nur gnnz l>c::;itzc11, was wir, :rnsscr 1ms gcsctzt, in 
a11dcrc iihcrgchc11 lassc11 ki.i1111c11." 

Wen11 wir so wi:-,scn, was die Sprachc wirkt, wic sic 
1lic Triigcrin de:; mc•11schliclw11 Dasci11s ist., u11d wc1111 wir 
sic a11f clic hrzcieh11etc \\'eise <lurch schr wrschicdenc l'ha
sen ihrcr E11twickh111g vcrfolgcn kii111ie11, ja ,rnhl gar Yon 
den ~ta1lic11 ihrcr 1\t1sbildu11g cin Bild zu gcwi11nc11 YCr-

111iige11, die ihrcm Ur:-prnngc rn11:ichst licgc11, - so crhalten 
wir hienl11rch iihL·r die Art. ihrcr Entstehung 11och kci11en 
:\ufschluss. kh haltc dic:;c Frnge alicr gcwiss fiir einc 
:sclll' wiclttigc, und cs fiir keiuc t'itlc ?lliihc zu 1111t.C'r:rnchC'11, wie 
das cntsta!L(I, was u11s i.ihcr die Thicrwelt crnporhoh, u1u..l 
auf cine .Bal111 warf, 1lcrc11 Enclzicl al1zusche11 wir zn u11scrn1 
llcilc uiclit ,·cm1ogc11. 

Einc Lusung die::icr AufgalJc i::it al>cr dcsshalh 11icht. 
unmiiglich, weil die Sprachc nur cin Product jencr lchen
spcmlcn<len Krnft clcr Willcnsfohigkl'it ist, 1lic wir auch als 
das die n11clcrn Or:;nni);lllCll dnrchclringc11clc Pri11cip :111cr
ke11nen miissen. 

])ic willkiirlichc Bcwcgung, die in u11s sclb::it als .Axiom 



a11z1111rh11I('ll llllS llllSC'I' Hc•wussisl'ill Z\\"ingt, is\. Pille llllSl'

l'Clll dl('111isc·he11 1111d phy:-:ikalisrhl'II \\"iss(•II a1l(•nli11g-s 11m•r
kl:irliclw, alwr ,larnm do('h 11id1t. minder ko11slatirl<• Kraft. 
l>iei-elh1! Art. vo11 l\raft di!' wir als <li<' (:rn1Hllr;i~1•ri11 dl's 
111<•m;chlie!H'll \\'c•sc•11s liclra('l1te11 llliissr11, si11d wir g,•zw1111.~r11 
:111ch als das .-\g,•11s der thi('risdH·11 "'cse11 a11z11erke1111C'11, 
i11 d<.•11(•11 ,,ir si(i :n11' d('ll wr:-d1i(•<it•111•n St.11fe11 tlt'r E11t.f.tl
l1111g <•rhlickP11. \\'1•1111 wir go das Z11ekP11 ,h•s 1111.111sgl'hil-
1ktst·c•11 l11f11sori11ms 111it d(•111 ,·om S,·lhstl11•,,·11sslsl'i11 g('fra.~t•-

11P11 (:chahrP11 dP11kcnrlPr lndi,·id111•11 i11 \'1•rhi11d1111g z11 s,·tz<'II 
YCl'll1<ige11, so hC'n'l:hl igt 1111s a11d1 11iehts die all,!.!·t•111t•i1w ll1•m•
g1111g des thit•risd1e11 1111d pll:111zliclll'11 ZC'llstoffs od,•r J>roln
plasma rn11 j<•11cr zu I rC'1111t•11: diese sc·l1<•i11t vil'lmrhr als ilir 1111-
L•nt,,·ickC'ltl's ~\1d'trelc•11 sid1 k1111d z11 g(•ll('II. l~s ist woltl 111iig
lich, dass dil• dl'r willkiirlid1l'll 11<'\Yl';..!;llllg i'Jt (;rnnd<• lit'
g<:111le Kraft <•t.was rn11 ihr,•r C11r•rld:irlil'i1hit ah:-rrl'ifl'll 
wi'lnle, w,·11n lllall il1re E11tfalt1111~ i11s Ei11z('\J11• him•i11 g<'-
11au<•r ,·prfolµ:t<', 11111I jl'dP :\rt il1rff ,\11 . .;hild1111g sorgl'iillig 
IH'lr:u·hlPJHI, :tile \'hasC'11 illl'(_•r Elltwickhrn~ vo11 <ll'r 11i('clri~
:-;tP11 his :wr nn·µ;eschrit.trnst<•11 1lnr('h111al'htl•. \\":1nm1 sollt,• 

111.111 <'S 11i1'11t 11:ihC'r C'rgrii11cle11 kii1111e11, Wl'sslrnlli si<~ i11 dl'r 
Ptla11ze n11f das l'i11z1•liw i'.Plic•11-l11divid1111111 h1':-Chr:inkt bll'iht, 
\\';ihre11d sh~ lii11g(•g1)11 das Ga HZ<~ d1's I hicrisl'hc•n <lrga11is111us 
l'q~reift., 1111d in den durd1 ·die Sprnchc wrh1111,lP11c11 \\'<•s1•n 
i11u11Pr mrhr l'in harn1011isd1es fnl'i11an1h~1·.~reifPn ,\,•r Pi11z1·l-
1H'll \\'illenskr:iftc 1111d l'ill Z11sa111me11scltirsse11 rn ~riisspn•11 
Ei11hcill~11 bewirkt (wie 1lie 1lcr Familic, <h•s Volkcs, dn 
1,irehc, des St.w.tcs und sonstiger Zll wr::;chiP1le11artigc11 
Zwecke11 ver:-;clt ic1lcna rtig gesta It ct<'r Y crhiill( le). 

l11 dirst•111 kt.zten Stadium dir Pr111l11ktc ch'r \Yillrn~
krafl in BC't.racht zu zic•hrn, ist alkrili11gs C'rst die Anfgalic 
dc•r l'liilologie. \Venn wir aber ,lie 1<:11twil'kl1111g irg(•ntl 

ciner Zcitpcrio1le l'rkcmwn wollc11: so kann 11i{·s nicht ge-



_,.. ________ ...,.=~--------------"'·---------------·--

4G 

:--chchc11, ohm' dass wir Yon ihren Ausgangsz11st:i111len l'lll 
Bild gewi1111c11, und rnn dicscn aus die weitcrc E11tfalt1111g 
dersl'lhcn dur('h d('ll g('gchem•n Zcitrnum hindurrh \'Crfo]gp11. 

\\'ic alll'r die gauze Erforsclll111g dPs Hildungsgang('S 
dl'r :\lcrn;d1h('it, wo dcr:-;cll,e 11id1t gt'r;1<lc ge:,;ehichtlieh iibcr
lil•fort bt, nur aul' die Weise mijglich win!, da:-;:-; wir von 
dPm niedrigstcn hcka1111tcn Zusta11tlc ausgch(•1HI zu dl'll 
hiilwn•n glcichsam (•111porstcige11, und wic der zwiscltcn d1•11 
cinzl'lncn l'rkcnnharcn Zust:i.nden liPgcndc \Yeg dPr E11twick
h111g nur durch Co111hi11a1 ion aus jPlH'll gpgchcnl'll (3rfo;sl'n 
('l'lnittelt wc·nlcn kann, - so n•r111iigl'll wir auth die E11t
sl('h1111g <kr ;\lenschheit, dns E111porstcigPn rncnschlidH'll 
W1•:-;p11s aus dl'm thirri:-ichc11 lJasPin, 1111r nus dcr Yl•r
gkieln111g 1ler nit•drigsll'll Zust:i.ndc dl'r ;\lc11schhcit mit dt•nc·n 
dPr hi.ichslen (;child1: Iler Thicrwclt zu rrkc11111'11. Wir miis
Sl'll untl'rs11chc11, was 11cm Chnrnktcristiscl1P11 des ~lc11sch1•11 
Analoges im thicrischc11 Wcscn vorha11tlcn ist: au::; was l'i'Jr 
F:i h i;.dwit en dessd ben u 11t('l' gii 11st igPn Bed i ngungcn llll'llSI'. h-
1 idll's I.cht~n e11bpringcn ko1111tc•. l>r1111 tlass nicht. fl'nH•r 
Jlll'hr am; thicrischcr Spral'hlosigkcit sich 11iensche11:i.h11lit·hc 
1/.w;tiinde e11twkkeln kii1111c11, das sehcitcrt aus gkichcn 
c;rii11dc11, nls am; d1•1H·11 auch l'l.\,·a das Forlhildl'n ei1wr 
Spraclte wie dc•r hotfrntol I isclie11 z11 der E11t\\'icklu11g:--st.11fo 
ihn•r i11tlog-1•r111:rnisclte11 gar 11icltt fl•rn st<•IH•nlle11 \'t•r\\'andtt•11 . 
jetzL llllllltiglich ist,. *) 

*) Die ,!cm :'llenschen .znn:ichst strhrnd1•11 Thiergattnngen sind 
jl'lzt, wenn anch nicht ilusserlich, so 1lod1 inncrlich in d11t•111 and1•
re11 Z11st:i111le .i Is sic l'S in 1lrr l'eriotle tlrr Entsl.<'hnng dcr l\lensch
lll'it waren. h:anm Sf•lhst gc•l,ildPt, waren :;i<' 1la111:1ls nicht. 1111r ver
ii.ncltirlichcr, s01Hlrr11 cs lag :mch in ihnen Pin st:irkcrer Dnrng :.rnr 

.weitf•ren Ansltildnn,g 1111tl Erringnng eincr hi,hrren Rtnfo. l.ll'lll llr:rngc 
mnsste entwl'<h•r geniigt wPnlcn, wie es in tier J:ildnng 111Pnsc:hlit-hc1· 
\\'esen gesclu•hcn ist, oJrr wrn11 er lanw· ohnc J:,.frie,Jignng h)i,•h, 
musst<' er crloscl1cn, uncl mit. ihrn hortc die ;\liiglic'hk<'it auf aus 1km 
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Wic schr 111iissc11 wir PS hci 1rnscn•11 U11t<'l's11c·h1111g<'11 
1Jcda11l'l'll, das:; cine Erforsch11ng dPr dcr ;\lc11schlichk!·it 
vorn11geltc111lc11 St 11fcn noch 11id1t von dem Sta11dp1111ktc a11s 
stat lgPf11ndcn hat, dass rn:111 z11 crk<•1111en suchtc, in wic 
fern i11 ih11<•11 Kci111c zur E11t.wicklt111g <'incs nwnsehliehl'II 
I l:tsl'ins c11thalte11 si111I. *) Wir wiinlcn dann in ga11z a11-
cll•n•r \\'pisc die vollc Ikdcut:-;amkeit des .\ktcs 1lcr :\ll•11s!'h
Wl'rd 1111g \'l'l'Steh('II li•nw11. ,\ 11ch ko11llf(']l wir \'lllll ( i:lllg'C 

dc•rsPlhl'II l'ill vie] sichercn•s 1111d gc11a11!'l'l\'-; Bil1I gcwi1111P11, 
wiihrP111l wir jctzt 1111r in lliichtigc11 Umrisscn den Y<•rsuch 
ihn•r SchilclPrnng wagcn diirft-11. Es gilt hiPr 1111r z11 z1'igc•11, 
wic d11rc-l1 di1• :\ll'!hodc dcr Y<•rgleil'l11111g ,·<1 rschicdcnart igPr 
Z11st:i111lc sil'h iihcr die Art ihrc•r I ◄:11lwickl1111g sogar da1111 
11icht Vl'l'WPrllichc l:<'strltat.c crgchl'II, W<'llll sie so WPil a11:,;
Pi11a11dcrklafk11, wic die Z11sl:i11dP dcr 111c11schlichc11 11111I tltic
risd1P11 N"at.11rc11, 1liPsc 11atiirlich in ihn 1 11 hocltstPn, jenc i11 lll'll 
11it>drigi-itc11 Entf::llt11ngsstadie11 gc110111111c11. 

l>en ,\nsg:111g hil1il•t fiir u11s hierbci am bcstc11 wohl die 
Fcstst<'lhmg dcr Ycri-icl1il'dc11ltcit des Wortcs 1kr 111cnsd1-
liclw11 llcdc vo11 1km Clrnrakter 1\er thicrischl'11 La11tr., 1li1• 
a11s dl•sse11 11:ihcrl'r lksti11111111ng sich kieht <'rgibt.. 1111 Thic•n' 
ist. 11:i111 I ich im Allgcnwinl'll dc•r Laut n11r ,\ 11silr11ek dt•s 
(i('ffihls; 11icht. jedoeh ah; oh 1\as Thi1•r ~l'in (;l'fiiltl tlurch 
ihn zu erkcn11en gPlwn wolltc: so111lcrn PS ist. n11r 111it l'ini-

hestr.hr.111lcn Z11sta111ic sich losznrr.issen. Dieser setztc sich immer 
111r.hr Hill! 111Phr fest, 111111 was im ,\nfang die schwank1•111l,,11 Ern111-
genschaftc11 einr.s forlslrchenilen Gestaltnngsilrang,'s 1111d z11glcid1 ,lie 
ersten Ansiitzc zn cincr \l'l•itcrr.n Enlwicklnng 1liesPr h:rat'r. wal'I' 11, 
das hilil1•l jet.zt dir. vcrst<'incrten, stcr1·ntypcn Fornw11 ,•iner Thier
arl, 1ler die ;\loglichkcit ci111•r innrren Vcdndr.rnng sd1011 langl! ~c
no111men seheint. 

"') li1ter1!ssante Erli111tern11gt'II 11uer 1liesrn Gegenstanil fi1uh!n 
sich in Dr. G. ,lagers Aufsatz ,,UchP.r den Ursprnn!:( Iler mcnschlichen 
Sprarhe" im ,,Anslaillla fiir 18 G 7, Nr. 42, 4-l unJ -17. 

Bedcutsamke.it


gen E111pfi11d1111gcn gcr:11le Pine dPr;1rfip:c Orga11enth:itigkl'it 
wrlnmdcn, 1!11rch die• Pill Laut erzengt win!. !Je111 Thil'n' 
ist. d1!r Lant. noth 11icht zur Scheide zwisc.11('11 dPm ('igt'IH'II 
~,-!list 11ml dr111 Ohjcctc gc•wordP11. Er ka1111 das ahl'r n11r 
WPrdl'11, HlH! ('l" wir1l cs i111mer llll'hr, \\'l'llll 1111d j<' nwhr in 
ih111 dl'r Trieh liegt, 1las 1\hhil1l dt•r A11ssc•11wPl1. zu \l'l'l'lll'll. 
~lit dcm Erwnchrn diPsc•s TrirlJPs \\ar :\lc·nschhcit d:1, ih111 
gii11zlich zu • ge11iigl'll is1 ihr wolil 11nr1-reichl1:1n•s Zit"I. ,\ lk·s 
1lazwis<'IH1 11 li1•g1•111k :-:i111l llllr ,·prsthi1•d1•11e Stadi1•11 11rnl .\us-
1,ild u11gswl'is1•11 sl'inrr E11twi<"klu11g. I larnit a hrr diP:-er Tri1'11 
l11•n·orhrcch1•, isf I'S z1111iil'h:-f. 110111\l'L'rnlig. dass das 1:1•\\'t1sst
sei11 snwohl \"llll ,1<(111 La111c in Sl'i111·111 l!111Prs<:hi1\dc \"Oil d1•r 
ih11 hPgll'ih•111ll'11 l•:1npli11d1111g, als at1eh rnn d(•r 1loeh zwi
sche11 !widen sf at.t!i ndl'wkn 110th w1·11cl ig1•11 Zw,:1111111e11gehijrig
kl'i ! in 1le111 la111irr111len Wesc•n c•11tst1•hl'. \\'ie di<•s d1•r Fall 
:-il'ill ko1111f P, wollen wir z1111:i.d1st in Udniehft1ng zi<'h<'il. 

[)(•11kP11 wir 1111s <'ill \\'l'Sl'II 1nil Pincm h1•dc•111!•11d si:ir
kt•re11 La111l,ild1111gsvPn11iig1•11, al,Pr 111it dwa gleicl11~n1 Nach
ah111t1ngs1 ric•hc. wic dit\ dem ~!Pnsdwn z1111iicl1st stl'IH•111lc~ 
'l'hiergat11111g cs l1l'sifzt. so ist l':- wohl nic:ht 1lP11khar. dass 
in ih111 kC'i1w V<•rbi11d1111g lwid(•r Fiihigkcit<'n sf;tUfiillde. 
Lnut11al'hal11111111g filldc·11 wir alll'rdings sd101l lwi de11 P:tpa
gricn; :1l11•r ihrn :Nad1:thm1111gsfiihigkcit i»t dt>:,shalh rnn ga11z 
andPrer 11{•,-l'halfonhcit als clic 1ler Alfo11, Wl'il dicsc sich anf 
di1! ~ad1:th1111mg iihnlid:cr Wese!l lll'S<'hrii11ke11, - rille I:c•
sdiriiukuug, 1lie wir fiir st•hr IJcdcutsam lwltell.*) Es lirgt 

) Dicse Beschriiuknng tlr.s :Nachahm1111gstl'iehes ,Jes Affcn hiingt 
insofcr11 \'Oil dr.r Nntn1· dessclben ah, als rr dnrrh ilas Gchiirdt•n
spicl sich knurl giht, nnd das iiussrre Betrairen ei11cs nnilh11licl11'11 
Wcscns natilrlich nnnnchalunhar ist, oiler jcdcnfolls ni,·ht von sclhst 
znr Nnchahmnng anffonlert. Der Papagci l1i11ge_!!r11, !ler hci iler 
Xacliahmn11g dem Olirc (1111<1 nicht ilcm Ange) folgt, k;u111 hrinal,c 
ehf•11so lricht das J(narrcn einer Thii1•c nls !lie Stimmc l'inrs andl•rcn 
r ogds hcnorbringcn. ( 18G l.) 



::;u in ,lem nachah111cll(lcn Wescn 1las Strcbcn sich mit den 
:ihnlich gcstnlteten in moglich::-te Ucberci11ku11ft zu IJringen: 
ein Strehcn das !'Win Zir.l in ,ler Thit•rn't'lt frcilich nur ganz 
:iU.jSl'rli('h lust., wiihrcn,l cliP innerc Losung 1·rst durch die 
Sprache mi.iglich wird. 

Wcnn 111111 t·in solc:hcs Wrscn, in 1le~sen Natur PS li1~gt 
l'inzelnc C:c-fiihlssf.i1111111mge11 rnit Lautiiussrrnngcn zu wr
bi11dP11, ilera,tige E111pfi111lnngsl:rntc sci1wr Gatt1111gsgPnussP11 
nacltaltmt, so ist ilrr Ton, den C'S auf dies<• Weisr lwrror
bringt, Pin scinen Orga11c11 schon g-ewohnt<'r. lJas hestimmtti 
GPl'iihl jPrloch, das ihn sonst. herrorhrachtr, hat. il111 iliesmal 
11id1l crzc11gt, sond<'rn er vcrclankt 11<'111 N'nchal11n11ngstrielw 
seine Entstchung. Wic t'r ahc•r friiher clurch jrne Empfi11-
1lung hervorgelockt. wunlc, so hat er sich :111 clcrcn Beg!Pi
t1111g schon so gewi.ilmt class sic a.uch h<'i seiner :rnilerwpi
tigen Production sich cinsfrllt. lndern also ,lnrch ,lie ~ach
ahmnng Ilcwnsst"ein vorn Lautc rntstancl unrl auf 1less1•11 
ErzPngnng t•rst ilas llcl'\"ort.rct<•n rler Emptinrlung erfulgtP, 
wiihrcnd sonst ,lcr Laut nur ein unwillkUrlichcr Bc•p;leilrr 
clcr E111pfinil1111g war, - trat. Iler Laut in sciner Grsr.hie
clrnhl'it von cll'm ilrn tragenclcn Gefiihle, unrl rloch wierh•rum 
ab nothwcrnlig mit ihm zusammcngl'hurig ins Bcwusstsrin. 
Die unwillkiirlichc Empfi11rlungsanssrn111g wurrle so zum 
Empfinilu11gszricl1en. Die Entstelrnng ,lcs Ilcwnsstwerdens 
von ,lrm Unt.erschicrlc clrs Lautes uml rler F.mpfi11rlu11g. rlirs 
sich Fcstsct.zc11 clrs Lnntrs als eigcnrs Wes1•n, das von 1lrr 
ihn ergrcifrnclcn "\Yillcnstltiit.igkeit. so zu ihrcm WPrkzcug 
mugcstcmpelt winl, - das bt der crste Ansatz zur 2\lensch
wcnl1111g. *) 

. 
*) Ob und inwiefcrn solche erstc Ansatzc zur Sprachc (d. h. <'in 

Hervorbringcn der Empfindnngsl:rnte nicht al;; solcher, somleru cleren 
willk1irlichc Anwcndung um clic sic hcgleitcndc Emplindung ocler die 
bci den Gcnosscn gcmuthmasstc hervorzuhringcn) sich schon in der 
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Allcnlings kann zu glcichcn Uesnltatcn. wic sic hie!' 
die Lantnachahmung hcrrnrhringt,, auch die <:t>hiir<lrnnch
ahmung fiihren. Aber t>incrscits ist die C:Pfiihb:iusscmng 
<lurch die GcMnlc cine ga1· zn mannichfaltige 11ml wcrh
Sl'lnclc, als <lass sic so leicht wie dt>r Laut in ihrcr r:estimmt
heit fcstgchalten wcnlcn ki.inntc. Dann aflicirt anch die 
Pro<lnction <lersclhen in <ler Art den ganzcn Organismus, 
dass cine Untcrscheidung von <lcm sic hcrnirrufe1Hlen Gc
fiihlc nicht so lcicht rniiglieh wiinlc. Vic Motlnlatio11 <kr 
Stimme licgt chcn Yicl mchr in dcr Gewalt <lcr lanthcgnbtcn 
\\"l'Scn, wic dies ja schon die Aushildnng der TonnntPl"
schicclc in den Singvogeln zcigt. Dadurch winl ahcr cine 
Wcitercntwickclung dcr Lantsprachc in ciner ganz andern 
\\"cise moglich, als <lies bc·i clcr Gcbiinlcnsprachc (wenn 
cinr. sokhc sich ctwa statt jcncr gcbiltlct hiittP) <lcr Fall 
h:ittc s~·in konncn. *) 

Doch untcrschchlcn wir nicht ungcschchcne Miiglich
kPitcn: clcnkcn wil' n11s das \\"ort mit dcm crstcn Anfang 
<IPr A1tikulation cntstarnlcn. \Vic fancl rnn hicr ans <liP 
Wcitcrc11twickcltmg <!er Sprachc statt.'? Urnl wir. entwickcHc 
sich rnit ihn•r Fortbiklung uml <lurch dic.~clbc <las Sclbst
bcwusstsci11. Dips kann uatiirlich nur in Wc~en vorhamlcn 
scin, die zwi:.;chcn ihrcn Empfinclungcn 111Hl <lcn sic hcr

rnrbringendcn OlijcktPn zu nntcrschcidcn gclernt habcn. 
In klarel' Weise kann cine solche Untrrschcidung aher nur 

durch da~ sich zwi:-chen sic stcllcmlc artikulirtc Wort gc-

Thierwelt zrigcn, nnd warnm sic nicht zu einer vollstiimligen kon
vcntioncllen Sprachc ~efiihrt ha hen, ,·crdicnt wol1 l noch nilher nnter
sucht 1.11 wcrilen . . 

~) Rollte wohl ein 1,csonilcrs foin ausgcbil,lctes Tastgcfiihl vcr-
miigcn1l scin cine Bcr!ilmmgssprar.he hrn·orzumfcn, wie sic :111sge
zcichncte Natnrforschcr hci den Amciscn und venvandtcn Inscl,tcn 
zu cntdecken glauuen? 
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schclten, urnl so follt. <lessen A11fa11g mit dcm <lcs Sclbst
hcwusstsciils urnl hicnlurch rnit <lcm drr }Icnschhril., dl'S 
menschlichcn ·wcsens zusammcn. Die wcitcre Gcschichtc 
,lcs Wortes fasst daher auch <lie Fort.hildung des Sclbsthe
wusstseins, rnHl hicnnit 1kn Entwickcln11gsgang <les rnensch
lichen ·wesc11s in sich. 

Das \Yort aher, wic cs immer nur durch Nachahmung 
im Verkrhr mit arnlern gleichgcnrtcten Wesen entsta1ul, ist 
srincr Natur 11ach als hlosser ciufachcr Laut schon zwic
faehcn Urspnrngs. Eincst heils kounte cs hci gewissen Gc
fiihlscrrcgLL11gcu als 11muit.tclharc Wirk1111g der Organc ein
trrtcn; andcrerscits musstc dcr Xachahmungstrieb in laut
brgahtcn Wcscn sich auf die Nachal1m1111g dcr das (;phi.ir 
am autfallendsten trcffcndc11 'nine wcrfen. Deide abcr, dcr 
F.mptindungslaut nicht nur. sondcrn aueh <lcr Xachahmungs
laut, sind doch il1rcr Xatur nach hloss nnwillkiirlichc Ge
fiil1lsiiussC'nmgen; - da ja das den Laut lwrvorhrin
gernle Spiel der Organc, wic in jencm Fallc <lurch die Em
p{irnlung, so 1,icr durch 1len cben so nnbcwussten ~achah
mungstricb angercgt winl. Ich habc daher heide in Iler 
ohigl'n SchihlC'rnng 1ler Entstclnmgsweise ,lcs Wortcs ohnc 
Scl,aclcn zusannncmYcrfcn kiinncn. Denn alles was ich dort 
von !Lem Emptinllungslaute sngtc, fasst. sich ohne Weitcrrs 
auch Yom ~achalnnungslantc hchauptcn. Dicser fi'thrt ehcn 
die Empfin<lung dcr na.chgcahmtcn Erscheinung orlcr 1lcr 
rnit ihr im Gcmiithc cJTcgtcn Vorstcllnng mit sich. mHI 
k:11m dcsshalb auch wohl untcr <lcm Empfinlhmgslaut rnit
licgriffcn wcnlen. 

Die ausscrc Beschaffenhcit <lcr crsten \Yortc war natiir: 
lich dcr dcr Empfimhmgslaut.r, aus denen sic mtsprnngen, 
ganz gleich *); und kann llallcr von uns nm ans ciner Be-

*) \Venn ich rnirh anch rnit <IPr Humholdt'schen Hestimmnng des 
:.ll'tiknlirtPn L:rntes (Ei11leit11ng zn dcrn \\'erkc i\her die K:nri-SpraclH\ 
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trnchtung dcr in unsern Sprnchen restiremlcn Empfin<lungs
wortcr mul dcr sogenanntcn Onomatopoetica oclcr schall-
11achal11nenclcn Wi:irtcr, so wic ans eincr Verglcichung rnit 
den .Lautcn clcr thierischcn Stimmc Prschlosscn wcnlen. 

~Ian kanu i11 clicscm A11fa11gszusta.11clc der StmlclH' noch 
nicht cigcntlich vo11 cinem Lautsystcmr. oder von eincm 
Zerlcgc11 tlcr Wortcr in ihrc einzelncu L::rnthcstandt.heilc 
redcn. Jccles \\'ort rnachlc cincn einigcn in sich gcschlos
senen Laut aus, 1lcr abt•r gcwiss mit 1lcn cinfachen n1,stand
theilcn, anf die nnscrc Ety1110Iogist1•11 clcn Wortschat,: dcr 
Sprachen zuriickf1ihn~11 zu kunncn \'('rmeincn, nicht die min
deste Ael111lichkcit hatte. Die vcrschicdc11cn Organc des 
Laut.\'ermogcns wmdc11 gewiss anf cine wcit mannichl'altigere, 
weit austrengcndere, und ,·011 unscr(!I' Laut inmg::rnH,•thode 

S. LXXXI, nicht vollst:intlig cinverstm11lcn crklilrcn k:rnn, so schcint 
cs mir cloch nicl1t in tlc1· Natnr ties art:ilmlirtcn Lautes als solclwn 
zu licgcn class er cin hegrcnztcr nncl g1ifor111tcr Lant ist. (K. Hcyse, 
System dcr Sprachb11Lc, !8f12, 8. G ff.) lch glanhc, tlass scinem Ur
sprnngc nach nn1l anch in 1lcn crstcn 8taclicn tier :,,prachcnlwickelnug 
tlas \\"ort iiusscrlich rnn tier thicrischcn Ernptin1lnngsansscrnng nicht 
vcrschicclcn ist. Ahrr dcr wcitcrc Entwickclungs~nng dcr Spr,1chc 
bedi11gt cs 11othwcndig, tlass 1lcr artilrnlirtc Lant immcr mchr ein 
hcgrcnr.tcr nn1l gcformtcr win!. :\lit dicscr mcinr.r ,\nsicht st i111mt 
abcr Scitc 7 rnn I [eysc's angrfiihrtcr Schrifr tier Satz: ,,nrtiknlirt win! 
ei· in chc11 dcm Grn1lc, wic clcr gcistigc In halt innrrlich arlilrnlirt, 
cl. i. logisch grglic1lcrt unll gcstl\ltct. win!," - ohschon ich auclt 1lic
sen l;cclankcn ctll'ns anclcrs ausgcclrOckt liahcn wiirtlr.. Ich miichtr. 
hic1· chcr clcn Vordcrsatz znm Nachsatz ma~hcn. Dies hiingt ahcr 
durchaus mit mcincr wohl von clcr IIcyscschcn r.tll'as vcrschicdencn 
.-\nschannngsweisc iihcr tl:is Yerhaltniss tlcs Dcnkr.ns :r.mn 8prcchcn 
znsammen. Xach ihm ist tlic Sprachc cin Ausfluss clcs Gctlankcns; 
mir schcint, cs tritt 1lahci :r.n wcnig hcrrnr, wic erst mit nnd clnrch 
clie Sprachc tlcr :\fonsch zum Bcwnsstscin kommt, wic schr n:11ncnt
lich in den Anfiingcn mcnscltlichcn Dascius tlas \\' ort clcn Gctlanken 
crzengt. 
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be1lcutC'nd abweichen<lc Weise in Thittig:kcit gcsctzt. *) Sclrnal
zende Ti"ine, ja vielleicht KlatschC'n dPr I-Wndc 11nd andcre 

*) Die vcrglcichcndc Sprac·hforschung stcllt als unmittellrnrcs Re
sultat tier Heohachtungrn iiber den Entwicklungsgang 1lcr Lautsystcrnc 
1lie Thatsache ausscr Zweifel, ,lass im allgcmeincn d,is Lautsystem, 
wclchcs die J!roSste mcch:111ische Ansfrcngung in Anspruch uimmt, 
als tlas urspriinglichstc zu hetrachtcn ist. Der Tricb <ler lautlichen 
8prachentwickclung geht chen ,lahin die Aussprache m(iglicbst zu cr
Jcirhtcrn. Wir hranchen in tier Beziehung nur auf die Art tier Aus
sprache des Englischen, als des fortgescbrittenstcn Gliedcs der Ger
manischrn Sprachsip[Jc, im Vcrglcich mit scinen niichstcn Verwandteu 
hinzuweiscu. Nichts lrnnn al,er verfr·lilter sein nls z. B. iu dc1· an· 
scheinenclcn Einfachheit cines Lautsystcms, wic cs anf den Snndwich
inscln sieh lilllict, cincn Urznstaml erke1111cn r.u wollen. Die Vcr
gl<'ichung dcr antlcrcn Polynesischcn Dialcl'tc crgibt als eiuc 1111l,e. 

strcitbarc historisch fostgestelltc Tbalsachc, !lass die 1111gcmciue lfon
s011a11tc11armuth des Hawaiischcn nicht urspriinglich ist, und dass jc 
mehr die vcnrandten Sprarhrn ein rcichcs Kousonantcnsystcm zcigcn, 
dcsto mehr auch altcrthi1mlichc Formrn in ihncn hcwahrt ,rordcn 
sind. Von :illen mir hcka1111te11 Sprachcn iihertrifft ahcr die der 
lluscl11nllnncr Siitlafrikas (die Saa11 Yon den Hottcntottcn, All((turi rnn 
clcn J(affrrn und JJarua in clcr .Sctshu:llla gcnannt wenlcn) allc an
tlercn bci wcitem in lJctreff clcr Stliricc dcr zu ihrcr Ansspruchc uoth
wendigen mcchunischen Kraftausiibung. Es ist nothwcndig cine solchc 
Spruchc, in dcr die allermcistcn ,vorte mit cincm der wcnigstens scchs
fach vcrschicdenen Sclrnahlautc und mehrerc mit schr anstrcngrmlen 
Guttnralcn ausgesprochen wcnlen, namcntlich in llctracht zn :dchcn, 
wcnn man Yon den urspriinglicheu L:1utelemcntcn, aus denen mcnsch
lichc Sprachc erwnchs, cine :mch nur annii.hcrnclc Idec hahrn will. 
Hier schnalzt nicJ1t nur die Zunge (wic im llottcntottischcn), sonclcrn 
auch 1lic Lippen. Es schcint rnir, als wcnn unserc moderncn Laut
systcmc cbcn so gut als hloss llussersl abgcschwi\chte Ullll nach bc
stimmten Gesetzcn ahgcschliffcne Ansliiufcr solchcr urspriinglichen 
LanlvcrhiUtnisse zu bctrachten scien, wic etwn die modcrnen na
mentlich stcnographischen Schreibwcisen als zu praktischcn Zweck!•n 
entstcllte Abkommlingc cincr hicroglyphisrhen Ilildcrschrift. J111dc
fcrn ciu Lautsystem will das Buschmiiunischc abcr mit den Lnuten 
der mcnscheniihnlichstcn Affcn Bcrilhmngspunktc darbietet, ist eiuc 
Fragc, die mir wohl cine ciugehenderc Untersuchung zu vcrdiencn 
scheint. Ueber dicsen Gegcnstand schrcilit mir dcr Jcncnscr Profes-
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nicht dnrch die Orgaue tles ?lfuudes crzeug:tc I.ante wenlcn 
(wic sic ja µ;cwiss Ztll' l1efiihlsiinsseruug die11tr11), so anch 

sor <lcr Zoologic, Ernst Ifacckel, (JG. Sept. lSGli) wic folgt: ,,Die 
,, Sprache 1k·r Affcn ist vou den Zoologcn liisher nicht in dcr ver
" dicntcn ,rcisc ucrilcksichtigt wordcn, un<l cs cxistircn kcine irgeml 
,,<:i11gchcndc11 Bcscbrciuu11gcn tier von ihncn :111sgestossenen Lautc. 
,, Dicsclucn wcnlcn Laid ci11fach als ,, (;cheul ," bald als ,, Gcschrci ," 
,,,,~chnalr.cu," ,,llrilllcn," 11. s. w. uczcichnct. Ausgczeichucte Sc:/rnalz
,,lautc, sowohl mit den Lipprn, als auch (scltencr) rnit der ½1111gc 
,, hcnorgehrucht, hahe icb selhst in zoologischen Gilrtcn oftcr (und 
,, zwar von sch1· vcrschicdenen All'en-s\rtcn) gehvrt, kann aLcr niri-[cnds 
,,cine Darstcll1111g 1lcrsclhc11 linden. OffcnLar haucn dicse Lautc die 
,, mcistcn Ilcohachtcr 11itht intcrcssirt. Viellcicht interessirt cs Dich, 
,, zu crfahrcn, dnss vor clrC'i .Jahrcn cin Buch des grossen englischen 
,, Zoologcn HUXLEY, und hal1l dnrauf ein :111sfuhrlichcres des Dcutschcn 
,, C.\HL YUGT crschicncn ist, in wclchem der Nathwcis dcr Austam
" 1111111g des ~lc11schc11gcschlechts vo11 den ,\ffcn auf Grund cmuryolo
" logischc1· unu 1ialaeo11tologiscber li11tcrsuch1111gcu mit solchcr Strenge 
,, gcfuhrt win!, tlass kcin wisscnschaftlichcr Zoologc rnchr daran zwei
" felt. Untcr alien l,clwnntcn jetzt lchendcn :\lcnschcnartcn sind 11ic 
,, australischcn Ncgcr i11 Nc11holla111l uni! die dir.scn in m:rnchcr Ilinsicht 
,,nahc \'cnrnmltcn B11se/111ui1111cr tliejcnigcn, wclche den Affen am 
,, nf1chsten stchc11. U11tcr den lebo11lm uekanntcn ,\ffcn siud cs die 
,, A11/hropoidm (Gorilla uml E11_qcco in ?llittcl-Afrika, Orang 1111d 
,, Uit,bon in Indicn), wclche dt•m ?llcnschen :1111 n1tchstcn vcrwa11dt, 
,, kcincsfalls aucr Voreltcru dessclhcu, so11deru Scitcnliuien von gc
,,ml'insamcn Yorcltcrn sind. l>cr Stammuaum dcr l'ri111alm-Onl111111g 
,, sieht ungcfiih1· folgcu<lcrmasscn :ms. (Ycrgleiche den Lcigchcftcten 
,,Stammbaum.) Die gcmcinsamc Stammgrnppe dcr Affcnor<lnuug, wclcbe 
,, von uicdereu Sau,c:cthicrcn abstammt, spaltetc sich zunhchst in zwci 
,, Ifau1itzwcige, Sc h III a In as c n (Cntarrl1i11ac) 111111 PI at t 11 as c n (]'la
" tyrrhi11ae), crstcrc mit 32, lctzterc mit :,(.i Zithncn im Gcuiss. Erstcre 
,,hevolkertcn ausschlicsslich tlie alte W clt (Asicn und Afrikn), lctztere 
,, die neuc ,Yelt (Amcrika). Die Schmalnascn odet· Catnrrhincn, tlic 
,, Affen dcr altcn Welt, hliclicn grtisstcnthcils grschwanzt (1llc11occrcc1). 
,, Eiu Theil rnn ihnen jedoch vcrlor den Schwanz uutl entwickeltc sich 
,,zu mcnscheuii.hnlichcn Formen odc1· l\Icnschcn - Affcn (Anlhropoiclcs 
,, odcr Li1Joccrca). Von dicsen le hen gegcnwllrtig noch die Gihuon 

11 (}lylobates) un<l die Ora.ng (Satyrns) im silulichen Asicu, die Schim
,, 1>anse (E11gcco) und Gorilla (Ui11a) in Afrika. Aus cinem ausgestor-
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m1s I◄:111pfi1Hlungslantc11 zn artiknlirtcn Wortcrn tier Ursprachc 
Hlllg:cstc•111pelt worclcn sein. 

}llcsscn wir ahcr dicsc '\\'ortcr dcr crstcn Stnfc dcr 
Mcnschhcit 111it nnscrcm syllabircwll'n l\laassc, so hcschr1i11ktc 
:-it-It gcwiss ihrc Zl'itda11cr nicltt a11f die cincr uHscrer Silbert. 
1 lie .A rt des Ernpfindnngslautcs rkhtct sich ja ganz danach, 
wckhe Organc clJCn (lurch die iltn hcrrnrrnfcmlc .Empfin
d1111g zm lal!tircndcn Th1itigkcit gcrcizt "·mdcn. Das l'ro
d11ct 1lcrsclbcn wi"lrdc abrr n11sc1-er gra111111atischc11 Zcrlc
g11ngskllHSt gcwiss nur sclte11 al:s cin ci11fachcs crscheinrn. 
})urch dicselbc cinfachc Emptimhmg- ku1111tc11 nach einallller 
die lantircu1lc11 Organe z11 Ycrschicclcnc11 Acn:5:;crn11ge11 ge
l1racltt wt•rden, die abcr (ohsdw11 im Gn111dc nicht :rnsam
mengcsclzl.) duch l1ii.11tig hcsscr mit m1scrcJt 111clirsiluigc11, 
ab cinsilldgc11 \\'ortern i11 a\nalogic gcbracht wcrdcu rnikh
tc11. Die Ansicht, dass die Sprachcn allc auf Hrspriinglich 
einsilhigc Wurzeln zuriickznfiihre11 scicn, ist sdwu dc:-;sltalh 
ei11c Ycrfchlte, wcil sich cine .:\Ie11ge :,;chall11achal11ne111lt'r in 
ihnrn linde111 (wie z. B. lwji i11 lialifa!a 1lcm Gallawort fiir 
,,};icsscn" *), die u11miigliclt ci11silbig gemmnt \\"Cnle11 konm•u, 
oh:-;chou :-;ie aus eincr einfaclten Nacltahmung entstnn,len sind. 

,, be11e11 Zwcige ,licser A11tl1ropoi1len enlwickelte sich (wahrscl1c-iulich 
,, im stidlichcn Asicu) ,fas l\Ic11sche11gest:l1lccht, wekhes sich spalcrhin 
,, in :,--10 vcrschietlene Art('n (tlie sogcnanuten ,,Menscl1('11. Hass1•n") 
,,spaltete." (\'erg!. Haeckel, Gcnerellc i\[orphologie tlcr Organis
men, Vol.ll, }J. CXLI, nllll p. ,tl:.l--rn~ (Derliu \8Gl:i;; 111ll! Haeckel, 
CcLer die Eutstclmng nllll lien Sta111111bau111 lies i\fensthcngesd1lcd.1ts 
ll3crlin, lSGS). 

Eine Stelle in 1111 Chaillus neucstcm I!uche (Reise narli Aslwugo 
Laud, engli~che OriginalausgaLc, S. :.171 um\ ::172) sclwint zn zcigc11, 
dass wenigstens in eincr gewisscn Entfcn111ng die Lautc d1•r Scbim
panscs den Tonen menschlicher Rede nicht unahnlich kling('n. 

*) Die Sclmalzlante I (llcntalcrj UII(\ ! (pnlatalcr) l1czeirh11e11 hie.r 
1lie 'Ducbstal,c·n tf till(] 1l' des Tutschekschcn Alphabets, deucu sie uach 
seiner Ilcschrcihnng :m eutsprechcn scheincn. Lcpsius tlrllckt jc
doch Tutscbcks tr <lurch !., und scin <l' dun:h ,J aus. 
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Wiedcrholung desselbe11 1.antes fond siC'h auf dcr ersten 
8prachstufe woh l in srhr viclr11, \'icllricht in den mcistc11 
Wiktcrn, ohnc darnm ihre cinfache llcschaffenhPit zu affi
circ11. fat. ja die Empfirnlu11gsliusscrn11g durl'11 den Laut. 
sC'lten auf seine cimua lige Ilerrnrhri11gu11g hC'schr\inl,t, son
clcrn wirdcrholt sich 1hm:.:h die 1:i11gcr andaucrn(\e Ernpfin
dun~ her\'orgclockt, in tlcn rneistc11 Fiillc11 melirerc, ja wohl 
schr vicle ~lale. Den cn;tc11 Wi.irtcrn abcr, als hlosse11 Nach
hildcrn odcr Abki.im111li11gc11 dcr Ernpfi11dungsiiusscn111gcn, 
miissen wir wohl cine tlicsc11 ganz gkichc Bcschaffcnhcit 
zuschrcibc11: uml was dahcr sich vo11 dcr :iusscrcn Erschei-
11u11g der einen co11statirc11 fasst, llas 1llirfcn wir auch kiilm 
auf die mulern hczichcn . 

.\uch r\ic GclLung des cinzclncn '\Vortes der Ursprnche 
musstc sich ganz nach llcm Gcfiihl riehten, wekhcs mit 
11cm Empti111hrngslaute, ans ,lcm cs cnt::;prn11gc11, Ycrlnmdcn 
war. So wcnig aher 1licscr vo11 cincm ci11zcl11cn Gcgc11sta11d 
odcr Zustaml hcrriihrtc, so11tlC'J'll nur das Erzcngniss einer 
ganzcn Gc111iithssti11111mng war, so wenig ki.inncn auch durch 
die erstcn '\Yortc schon cinzl'lnc Gcgcm,Uindc odcr auch m1r 
cinzclnc Ernpfi11d1111gcn bczcichnct wordcn scin. Sic, die 
Wtirtcr Iler Ursprache, ware11 fiir das Dcwusstscin mu· Aw;
driicke Yon Stinmmngen, die ans cincm Complex vcrschic
dencr zusammcnwirkendcr Empfindungcn bcst.arnlen. Dic
sclbc Stinmnmg odcr wcnigsteus ganz iihnliche, im Bcwusst
sein lcicht mit ihr zusammcnfallendc, mochtcn ahcr auf sC'hr 
mannichfalt.igc Weise Yon den vcrschicdenartigstcn Gcgcn
sWmlen vcranlasst werclcn. Die Vcrschicdcnhcit der wir
kendcn h'.riifte bci gleichcm Effcctc konnte in der crstcn 
Periodc des Bcwusstwcrdcns des ::\fcnschcn noch nicht cm
pfmulcn wcrden: a her jcdc wciterc Entwickclung musstc ilm 
auf cine U11tcrschcidung dcr Einzelcmpfimlungcn driingcn, 

meist.cn


u)l(l auf cine ans ilmcn z11 gewinncmle ,\nschammg dcr sic 
rrzeugcll(lcn C:egrnst:irnle u111l Zusfamle. 

"'e1111 ich 11m1 auch ehen mit. Hrcht. sagcn ko1111tc>, class, 
wic drr E111pli1ulu11gsla11t YOH tle111 E111ptirnlungslchc11, so das 
Worl \'Oil ,lr111 Bewusslscin ,lc:-;srlben uns Kunclc gebc: so 
ist. <loch das YcrMiltniss zwisd1e11 clem Bewusstsein uml dcr 
Sprachc cin \"Oil 1le111 zwischt•n tk111 E111pfi11tl1111g:•;lautc uml 
dcm C:cfi"lhlc stattli111lcll(lc11 hi.ichst n•r:,;chicdcnes. I>ass di1~
SC's (clas Gefiihl) sieh nii111lich lanthar iiusscrl, timkt ja nur 
in A 11sna l1111sfiilk11 statt. so daf.:s von dc111 Ga nzt'n drs Em
ptinrlungslchcns l'ines aurh noch so lauthegal,tC'n \YC'se11s 
seine Sti111111c 1111r :;C'hr vercinzeltc Bruchstiickc lrnndgiht. 
Der Laut ist fiir clas (iefiihl ein hloss accidentielles Ncben
moment: E111pti11du11g giht cs 11icht hloss ol111e il111, sondcrn 
t's ist verhii.lt11iss111iissig nur st•lten, class cliese 1lt•111 Ohr vrr
neh111har winl. Das Bcwusstsein hingrgen crwachtc im 
i1e11schc11 111it clcr Entstcl11111g 1ler ersten Wo1"1e, seine Rc
schaffrnheit richtetc sich ganz nach 1lere11 Be1lcutu11g, llll(I 
sein Umfang bt nicht grosser als <lie Summc rles durch die 
Worte Ausg:edriirktcn. Sprache mul Bcwusstscin siml gc
trcnnt nicht tlcnkhar; llas cine kounte n11r mit (!em andl'rn 
untl durch dessen Rntstchnng hen-ortrcten: so ist <las cine 
ganz das SpicgL•lhil<l 1les andcrn. Auch die wcitc>rc Ent
wickclung <les Sichhcwm,st.wenlens konntc nur mit uml dnrch 
die Fortbihlung 1ler Sprachc gcschchcn. Was wirklich klar 
ins Bewnsstscin getretcn ist, das rnuss clm't:h die Sprache 
crzcngt tmtl in ihr sichthar scin: die Sprachc cincs Volkes 
ist stets ein Ahdruck cler in ilm1 zum Bewusstscin gckom
rncncn Gcda11kcn. 

\Vic bcschr:i.nkt. musstc aber dcr Zustand des Bcwusst
seins in der Anfangspcriode dcr iicHschhcit sein ! Ilewusst
sein nur rnn Gcmiithsstimnnmgcll konnte darnals im Mcn
schcn wach gcwordcn scin, und zwar blos VOil solchen Stim-
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mungen, die von Empfill(hmgslantcn, wcklrc anf die C'rst 
geschildertc Weise Zll \\'orten gcwunlcn, lwglcitet gcwc:,;cn 
wan.111. Da abcr, wic gcsngt, nur der kleinstc Theil des 
Empfi11dm1gslcbc11s lantlieh sich gcltc11d 111achtc, nn1l Yon 
1liesc11 E111pfi11dn11gsla11tcn anch sclmcrlich alle in Wortc 
iihL•rgcgangen warcn, so ka11n man sich leicht vorstcllcn, 
wic gar \Yc11ig ,·on dcm Empfumlcncn mill wic unklar auch 
tlicscs ins Bcwnsstscin gctrctcn war. Es war erst cin blos
scr Ansatz Zill" Erkc11nt11iss vorha11dc11. 

Um aber hicrin wirklich weiter zu kommcn mnsstc 
sich die Sprachc llllll 1las 111it ihr verkniipftc nnd an sic gc
kniipftc Hcwusstsein weiter aushildcn. Dil\ Bcdcutnng der 
ei11zc]ll(_'11 Wurter wnnle cngcr begrenzt scl1on 1ladurch, dass 
nenc \Yortcr cntwcder ans E111pfincln11gs-oder ~achalmrnngs
lantcn c11tsprn11gc11. Aber auf cine ncne Stufr, von tier ci11 rccl1tes 
Fortschrciten in tier F.ntwirkchmg nnr mi.iglich war, traL das 
Bcwnsstscin erst dadurcl1, ,lass tier sprachlichc Stoff in sich 
selbst durch Wl'chselwirknng znr Erzcngnng ncncr Bcstand
t hcilc gelanglc. 

:;\lit diesc1· wciteren Entfaltm1g 1les sprachuildL\1Hlc11 Pro
cPsscs beginnt das zwcitc Sta1li11111 1les Wadmcnlcm; J11C'11sch
lichcr Erkc1111t11iss ans dcm thicrglciclwn Znsta!llle dcr Bc
wnsstlusigkcit. Um alicr zu dicscm w ko111111e11, 111lissen wir 
die SpraC'hwcisc im crstcn Stauim11 uns recht :111::;clt:rnlich 
rnrzu:.,;tcllcn suchc11. Der Ycrkehr durch Hcde hcsta111l hicr 
in Hichts aJHlcrcm, ab darin, dass, wc1111 111an Yon ciner St.im
mung C'rgrilfcn war, flir die man cin Wort ka11ntc, uml 111a11 
dieselbc Sti1111111111g cinem Amlcrcn lllitthcilen wollte, 111a11 
hcsagtcs \Vort aussticss. Da. a!Jcr <liPs Wort dcm Emplin
dungslant, aus dcm cs hen·orgcgangen, clmchaus iihnlich 
war, so untcrschicd sich <licscr Zustaml dc1· LauUi.usserung 
rnn dcm ihm yorhcrgehc11dcJ1 sprachloscn wohl dun:h nichts, 
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ab <lmch das Dcwusstscin, von dcm hier die Toncrzeugung 
gctrngcn war. 

?\un ko1111tc cs a her Stimmungcn gchcn, die Mn, <ler 
sic auszll(lriickcn Ycrsuchcn mochtc, an zwci andcrc cri1111cr
te11, zu dercn Bezcicl11111ng man schon \\'ortcr g<'wonncn. 
Nkhts natiirlichcr, al:; <lass um sic auszudriickcn man zwci 
Wi.irtcr zusa111111c11stclltc. l>ics war das zwcitc Stadium, i11 
<lc111 erst <lcr Gruud Zill" Schcidung auch ilcr iius:::crn Er
sehci1111ng des hcw11sste11 nllll unhcwusstcn Gcfiihlsausclrnrlrn 
gclcgt. wurdc. 

l111 drittcn 11111! lctztcn Sta,lium dt•r crstcn Pcriodc, in 
wclchcr cbcn <licsc Schcidung noch nicht durcl1gcbroche11 
war, hattc11 sich auf dicsc Weise <lurch die Ycrbin<hmg 
hckanntcr Wortcr :.;cho11 Ausdriickc fiir cine ganze .\nzahl 
von Sti111mu11gcn des Gcmiithcs gchildct, die friihcr von 
kcincn F.111pli11clu11gslautt•11 hcglcitct, in den vorhcrgchcn<lcn 
Staclien auch nicht durch Wortc ausdriickhar warcn, 1111d 
rn dcre11 Bcwusstscin man dahcr auch noch nicht gekom
men war. Dies geschah nun nhcr auf cine hesomlerc, wc
scntlich von dcr friihcrcn wrschicdcnc \\' cisc. \\'ic niimlich 
jctzt (3cfiihlc dnrch mchrcrc Wortcr ausgc<lriickt wunlcn, 
kamcn sic auch clcm Bcwussti-;cin als ans den limch dicsc 
bczcichnctcn Sti111nnmgcn hestchcml vor, mochtcn sic nun 
auch im Gnmdc vicl cinfachcr scin, als die Bcstamlthcilc 
ans <lcncn sic zusammcngcsctzt schicncn. 

W cnu sic a her dies (niimlich cinfachcr) warcn, uml jc 
mchr sic dies warcn, <lcsto chcr musstc sich tins Gcfiih\ dcr 
Znsammcngchorigkcit dcr hcitlcn komhinirlcn Wortcr dcr 
Seclc aufpri.igcn: sic musstcn im Gcbrauchc immcr cngcr 
mit cinandcr vcnrnchscn, wlihrcml hingcgcn amlcrc loser 
auscinander gchaltcn wunlc11. Die cngcr im Rcgriff vcr
buntlencn tlann auch im Lautc moglichst zu eincm Ganzen 
zu vercincn, d{ts war cin sclll" 1rn.ti.irliches St.rehcn de~ 



.:et 

60 

Sprachtril'bes. Die einandt'r ni"iher geriickte11 Lautc konnten 
aber nicht ol111c gcgenseitigcn Einfiuss vcrbleihcn: Laut
wcchi-iel akko111moclirtc sic ei11a11cler, 111u.l so gingcn leicht 
zwei friiht'r g'Ctrl'1rntc "\Yi.irter in ein neues der Form und 
dem Bcgritfo na\'11 auf seine Dcstandtlwile nicht. mehr zn
ri"tckweisenclcs iil>er. lliescr Process musstc dan11 cr
kicl1tcrt. Wl0 nlc'11, we1111 clwa die Laut.e, ans denc11 clas 11eue. 
"\Yori zui-in m111cnsc !1molz, a ls ci11 foe he, 1111znsn mmc11gesetzte 
\Yortcr schon ausser fiehraueh gckom111cn warc11. 

So hegiunt die zwcite Pcriocle tlcs Entwickclungsganges 
der Sprache 111it ihrcr auch iiusserlichen Sehcidung rnn den 
11uhcw11sste11 Acusscrungl'n des thicrischen Cidiililslebe11s. 
Jetzt ist crsl clie Sprachc al::; cin gcsichcrtcr Erwcrh zn 
l.1etrnehle11, 1la die friihcrc Ungcsd1iccle11heit 1!Pr Forni clcr 
"\\'urter nm dcr dcr Enq1tind1mgsla11te ei11 Yl•rsclmimlcn 
ihres innern, nur <lurch den Willen fcst gchaltcm·n Untcr
sc·hiedcs und hicrmit ci11 Z11riicl,si11kc11 in den Zw;tand clcr 
Hcwusstlosigkcit 11och imrncr mogliclt ersc:!Jci1H'll I iess. 

T>cr l;nterschil'<I zwisdien Lrnl nncl Empfi1Hlung konnte 
d:i erst rccht ins Ucwnsstscin t.rctcn, wo 1\er Laul nicht 
sowohl cin aus rfrr Empfinclung herYorgehc!lller war, a]s 
viclrnchr c·iner l\ombination scinen Ursprung venlanktc, die 
ilm drm Gcfiihlc, elm; er ausdriickcn solltc, glrichsam rnit 
(;cwalt anpasstc. Dass er cbcn nicht von selbst von den 
dnrch cine (iemiithsaffeklion crrcgtcn Organen hervorge
stosscn ward, sonclcrn von dem Wirkcn des Aflektcs im 
Organismus ganz unabhiingig war, ja vieUeicht ihm cnt
gegentrat, - d,h; war natiirlich fiir clas Getrennthaltcn von 
Gcfiihl uml Gefiihbllm;senmg irn Bewusstsciu von clcr gross
ten Dcdcutnng. 

Die Trenmmg zwischcn Gcfiihl uml Gcfiihlsiiusscnmg 
musste abcr nothwcndig clcr Schcillnng zwischcu clem Ub
jectc uml dcr durch dassclbc bcwirktcu Empfincluug voran-
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gchcn. Die Anschauung dcr Objccte entwickeltc sich erst 
ans clPr A11schau11ng <l<'r durd1 sic l1crrnrgcr11fC'1H'n Em
pfindungen. 

Die Vrrworren!IC'it cler 11rgrilfo konntc nur durch forl
schrcitcllllc Drgrenzung dersclhcn verniimlcrt. wcnlrn. Eiu 
Wort, das t'inc Sti1111nung SC'hr nllgPmein und unhestimmt. 
ausdriicktc, wurdc <lurch die Ilinznl'iigung Pine::; andercn nuf 
cinen Theil dc'r il1111 inhiirirellllcn lle<h'utung hcsrhrlinkt. 
So lauge aher diC' Z11s:1111111c11gesctztl!l'it <IC's \\'ortcs noch 
cine wahrnchmh,1re war, trnt in dclll llewusstsein diPsc Ein
zclc111pfindung imnwr 11ur nls C'inc komhinirfc hrrrnr. \'('r
schwall(I spiifcr das Aussc,Jwn dcr 1/,usn111mc11g1'sctztlwit. im 
\Yorte, und cr::-chicn das:-.cl11c <lcm Ohrc wie ein C'infacher 
Laut., so wunlc nuch clrr dadnrrh ht'zcichnctc Bcgriff vou 
dcm llcwusstscin ab cin einfachcr aufgefassl. Intlcm nhl•r 
nuf dicsc Weise die nnfangs so srhr wrworrenen Dcgrilfo 
gespaltcu wunlcn, tr:ttPn immer 111Phr diP Agcnten der 
Empfinclung, die Gcgcnstiillllc urnl ihre Zustiimlc, tlcm 
BewusstsPin nlihcr, ohnc <lass cs jccloch in clicscr I'crioth' 
zu cincr rcchten A11schauung 1lessclhcn, tlic mn· aus ciner 
Untcrschcidung zwischen jcncn gewonncn wcnlcn lwnntc-, 
gekommcn w:ire. 

Doch hcvor wir zu dcr Art, wic dns Bcwusstgein von 
clcr Duplicitiit dcr Empfindungsamcger crweckt wunlc, iibcr
gchcn ki.inncn, miisscn wir vorerst noch mnnche Erschcinun
gcn <lcr zwciten Pcriutlc n:iher in Bctrncht zichen. \\'ir 
habcn obcn <len Fall noch nicht beriihrt, wc1111 von cinem 
zusammcngcsctztcn Wurte hlos ein Theil nls cinfaches W01t 
ausser Gcbrnuch gekommen wnr. Es musste, wo <lies Htntt
farnl, das ncuc Wort offenbar als cine )Ioditication <les nn
<lern noch in seiner isolirtcn Dcdcutung geschii.tztcn Elc
mcnt.es erscheincn. 

So wunle tlurch das ncu ci11trclcndc Verfahren <ler Ah-

( 
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leitung c:-; miiglich, 1'iia11cirnngc11 cincs vorhnndcncn Degriffps 
in's Bew11s8tscin zu rnfcn, uncl nach Analo~ic dcr schon Yor
hnrnlcnc11 ahgelcitrtcn \Yu1ter konntl'n nun nuch Yon nnclcrn 
Gnmdhcgriffcn weitcrc Spnltungcn vcrmittclst solchcr Laut<', 
die nn und fiir sich kcincn \\'erth mehr hntt.cn, sond0rn 
ihn nm im Zusammcnlrnng mit n1Hlcrn crhicltc11, bcwirkt 
wenlcn. 

So konntc cin Wort in tier zwcilcn flt•rio<lc schon Wl'

nigstcns zPllllfach verschictlc11cn llrsprn11gs scin. 
Ent,,·ctkr: 

A. Es cntsprnch ohnc Znsntz drm EmpfitHlungslaut, nus 
dcm cs hcrvorgcgnngcn: Eiufach I. 

Oeler: 
B. Es hcstnnd nus zwci solchcn ci11fachen Wiirtern, od<'r 
a11s zwci cinfachcn Worthcstallllthcilcn, von dcnc·n 

"· Bcitlc nuch nls gctrcnntc Wurtcr noch Yorkum
mt•n; Zu~rnmmengeset;;t 2. 

1,. Der crstc Destnrnlt.hcil nls gctrcnntcs Wort. noch 
vorkommt, 

a. Der zweitc nhcr 1111r in Zusan1111ensetzungcn: 
A 11,r;r:leitet mit 811(/i.c 3. 

(i. Der zweitc sonst. gar nicht mchr vorkommt: 
fl/nte11 1·ersliir/;t 4. 

c. Der zweitc Bcstnmlthcil a Is gcl.rcnntc8 Wort noch 
vorkommt, 

;-. Der Prstc nhcr nur in Z11sammcnscbmngc11: .A b
geleitet mit I'rlijr.':c :,, 

,i. Der crstc sonst gn.1· nicht mchr vorkommt: 1 ·on1e 

'VCl'Stiirl,t 6. 
d. Bride Bc:-;tandthcile get rcnnt nicht mehr gcbrnncht. 

wm·tlcn, 
E. Doch beide noch in Zusammcnsl't.zungen gcfunllen 

werden: Vericar·/1,i;cn 7. 

hatt.cn
Bestandthe.il


r Ocr crstc noch in ZnsammcnsPtzungcn rnrkornmt, 
tier zwcitc gar uicht.: T'erscl1hmyf'11 am Ende S. 

'l· Der zwcitc norh in Zusarnmensetznngen rnr
kommt, <ler crstc gar nicht: Verscld1111,qm1. run 

.Anfang D. 
-U-. lk•iclc sonst gar 11icht. 111ehr angetroffcn wcnlcn: 

1 ·erscl1mohen I 0. 

Wic hier ,ler Krcislanf ,lcr Wortcnt.wickclung wnr, zeigt 
am hcstcn folgcndc Tabcllc: 

Einfachcs Wort. Einfarhrs \\'ort. 
Erstcs Sta1li11111 [Empfi111lnngslantJ (1.) f t111pfinclnngsl:111t] 

Zwcitcs Staclium Znsmnmrngesctztrs \V ort (2.) 

Ahgrlcitct mit 
Dritlcs Stailium I 

_____ / Suftix (3_' ._) --.. 

Abgclcitct mit 
Priifix (:",.) 

Yiertrs Stadium 

l•'unl'tcs Stadium 

Scrhstcs Stadinm 

I

, YcrsUirkt am Verwad1scn 
En1lc ('1.) (7 .) 

\"erstiirkt am 
Anfang (<;.) 

Yerschlungc11 am 
En1\c (H.) 

-----,---
v crschlnngf'n am 

Anfang (!I.) 

Y crschmolzcn (10.) 

1n Ilnchstahen ausgctlri'lckt gestaltet sich <lie ohigc 'l',t
bcllc ctwa so: 

.c 



tatliu111 A ( 1.) B ( 1.) 
~ . .,,,. 

H. AD (2.) 

/ 

/ 
Ab 3.) a B (5.) 

// / 
/ / 

lV. Ab -1.) al 7.) aB G.) 
/ 

/ / 
/ 

/ / 
/ 

v. a b ( .) ab 9.) 

//, 

/ 
\ I. ah (10.) = C. 

Ein wrsclunolzrnes Wort rr:-;cheint natiirlich dcm Ge-
fiihl wie1lcr als ein cinfaches, nm! indcm in 1lic:wr Wei:-c 
immer nclH\ cinfachc Elr111entc gcwonnen wel'<lcn, 11ic nicht. 
zuglcich Em1,tindungsla11tc w:11"en, sondem durch mehrcrP 
Bt::t<licn ell'!' Entwickclung sowohl cler Fol'm als clcr 13Nlcu
tung nath ,·on ihncn gcschiedcn warcn, rnt.wickeltc sith 
imnwr mehr cin Yon clcm unmittelharcn EmplirnlnngslclJcn 
getrrnntcs Selhsthcwu:-;stscin. 

Da wir Uhenlies hicr nm· auf die aus eincm o<lc1· zwri 
ncstamlthcilc11 hcstchcnden Wortcr Bezug genommen halicn, 
so vcrstcht cs sich (cla cs wohl nichts gcgen sich hat, <lass 
auch mchr als zwci mit cinandcr komhi11irt wiinlcn), dass 
die Mannigfo.Itigkcit vcrschiedcnartig gel,ildeter W01ter in 
der zwcitcn Prriodc cine noch viclfach grosserc scin konnk, 
- namcntlich wcnn wir hinzunchmcn, dass mehr oder min
der lmleutende Lautvcramlcrungcn bald den eincn, bald den 
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anrleren nestandtheil, haltl mehrere ocler anch alle zugleich 
trcffcn konntm. Die so YC'rschicdenartig gcstaltetcn \Yo1tcr 
mnsstc11 anch clns Dcwn~stscin in vcrschicdcner ·w eise cr
regcn, wie clns namcntlich scho11 ans clem erhellt, was wir 
iihcr clie verschicllcnc .-\ulfassnng der einfachcn, zusammcn
gesetzten und versclnnolzeucn \Yurtrr hcnll'rktcn. 

Wir hahcn bishcr den Wcg <ler Sprachentwickclung so 
clargestellt, als wcnn er cin nneh eincr Hichtung hin stctig 
fortschreitcwler sci. Ahcr in \Yahrhcit war schon in den 
crsten Stnclien dcssclhcn cine zwiefachc :\ushildnngsart mi:ig
lich. Statt class niimlich <lie cinzclncn Elemcnte mit cinan
<lcr vcrschmolzen, konnntcn sic auch stasr :rnseinandcr ge
halte11 wenlen. Ei11c Entfcrnnng von <lcr Form des dem 
\\'orte rn Grnndc liegcnclen Empti11d1111g::;lautes k01rnte doch 
auch in solchcm Fallc durch cine von dcm Strchen uach 
muglichst. leicht0r ..:\ nssprachc vernrsachte Y criindcnmg des 
\Yortlantes bcwirkt wenle11. 

Dass auch nach dicscr Hicht nng hiu sich Sprnchen ein
seitig cntwickelt halicn, ist wohl ammnehmcn. Fraglich ist 
1111r, oh dcrartigc S11raelien noch vorhanden sind. Von lien 
ldiomcn llintcrasiens mochtc ich noch nicht mit Sicherhcit 
hchanptcu, dass sic sehon in dcr erstcn Eutwickclungspcrioclc 
cincr solchcn die Wortcr auscinander halt.cndcn i\faximc ge
hnlcligt. Ob clicse nicht spiitPr er;:;t bci ilrncn znr Gcltnng 
gekommcn und sic noch die Ubrigen cin gutcs 8tiick W cgs 

in die zwcitc Pcriode hiniiher hcglcitct hahPn, Mts miissen 
eindringliche komparntiYc Studicn zcigcn *). Xamcntlich 
wcrden dicsc auch auf die Frngc einzugchen hahcn, wie cin 

*) Ich lasse alles dies mit Fleiss so stchen, wie es im ,Tahre 18[;3 
niedergeschriel,en war, do. cine Bcs1,rechung der schnrfsinnigen Un
lersuchungen von R. Lepsius in seiner gcistrcichrn Ahhandlung .,Ue
her Chinesische und Tihetische L:u11verhiiltnisse," u. s. w. c Berlin 
1861) mich ,m weit YOU meinem Gegcnstande bier abfi.llll"en wiirde. 

5 
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Lautsystcm sich in jene11 Sprachcn cntwickclt hat, u11<l 
inwiefern sic ein so!cll('s hcsitzc11. I>rn11 znr Aushilclung 
ei11cs Lautsystcms, d. h. zum Dcsitz wcnigcr LautC', aus 
tlC'ncn die ::'llasse clcr Ycrschicde11cn W tirtcr komhinirt cr
scheint., ko1111te die Sprachc wohl nur cl11rch tlic Hildungs
proccssc dcr zweitc11 Periodc gelangc11. Die Kombi11irnng 
dcsselbcn Lautcs mit Yerschiedcncn andcrcn hewirktc scho11 
ein Wic<lcrkchrcn tlcssclhcn Wortclc111e11tcs. Der Drang 
uach lcichtcr Aussprnche mnsstc abcr Y.11111 Vcrschwimlcn 
dcr ihrcr Seltc11hcit wegcn 11ngcwoh11tcn Laulc odcr zn ihrcr 
Yerschmclzung mit amleren gewolmlichcrcn fiihrcn. Laut
vcriimlcrnngen tlrntcn ein iibriges. Xur die lctztcrcn .\Io
mcnte konntcn natiirlich auf die Bild1111g ciucs Lautsystrms 
in ci11cr Sprachc, in <ler die ci11zelnc11 Lautc in kC'inen Pngeren 
Kontakt kommcn, E'inwirkcn. 

Wie ahcr die crstcn Lautsysh•11ie ausgeschc11 habc11 
rnogcn, dnriibcr etwas zu rat.hen diirfen wir uns wohl !tier 
Yersagen. .Teclcnfalls ahcr waren sic ,·on clcm Hilde eines 
Sa11skritischen odcr i.ihnlichcn am weitcsten entfcrnt. Dies 
gchort erst vicl spi.itercn Sprachepochen au. 

~lit dcr Entstehung des Wortes. als rnn dem Ernpli11-
dungslautc lnutlich und bcgrilTiich durcl1a11s geschie1len, ist 
eigentlich die Frage iibcr den Ursprung der Sprachc crledigt, 
unrl die Vcrfolgung tier fcrnerm E11twickclung dcr la11tlichen 
Form und ihrcs bcgrifflichen lnhalts muss <ler Sprachgc
schichte iiberlasscu blcihen. Zurn Schlussc will ich dcnrnach 
nur noch in einem raschen Uchcrhlick mcine ..\nsicht von 
der Entstelnmgsart des \rortcs zusammenfassen. 

Die erste Phase der Existenz 1lrs Wortcs als solchen fond 
statt, als dcr Empfindungslaut nicht als solcher hcnorgc-
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hracht, sondcrn willkiil1rlich a11gcwcndet w11nlc, z11 dcm 
Zweck 11m die ilm begkitcndc Empti11d11ng oder die hri clcm 
Gc11osscn gc111uth111asstc e11tsprechc11clc hcrvorzurnfcn. 

Jn dcr zweitcn Phase sctzt sich durch den Gcbrnnch 
dcr La11t frst als ko1m:~11tionclle Ycr111ittcl1111g dcr d11rch 
ihn angede11tetc11 Ernptindung, llllll ilHlclll er von dicscr im 
Cicfiih I 1111<l ncw11sstsL'i11 schon gc.-;chicdc11 winl, wcicht er 
aueh i111mcr rnchr von ihrcr Hcrlr11t11ng ah, urnl winl auch 
hale! dcr Fon11 nach Zll cincr blo:-:sm All(lentung des Em
pfirnlnngslautes, ans dcm er 11rsprii11glich hcn·orging, nml 
dcsscn Ebc11hil!I er a11fa11gs war. 

Trotzrlcm, - wcn11 a11ch lantlich un<l dcr Bcdcutung 
nflch ro11 dern E111pl111d1mgslaut tmd dcr <lurch ihn ausgc
cl riicktc11 Empf-irnl11ng rcrschiedc11, -- lehn te doch das ·w ort 
sowohl dcr Form als drrn Tuhalt 11aeh sich noch Zll sl:'hr an 
die E111ptilul1111gswelt 11ml 'ihre :\eussenmg an, um! war zu 1111-
miltrlltar a11s ihr hervfn·grgangrn, als dass C'S schon einrn 
sclbststandigcn klarc11 Ucgriff i11 sich schliesscu konntc . 

. Jedcs \Yort bczeicl111etc rbcn noch einc fi.'lr sich stchende, 
nnr dmch sich rno1lilicirte hl1w, nm\ hildctc, wie wir sagen 
wiinlcn, eincn Satz fiir sich. 

Nun mnssle cs alJcr vorkommen, class das Bcdtirfniss 
sich gelteml machte Emptindungcn auszmlriicke11, <lie nicht 
entscliicdcn ei'uer rlmch cincn Lantcomplex sich geltcml ma
chenden Emvlinchmg :-1111 nilc·.hste11 waren. somlern w gleicher 
Zeit zwei solchen Lautkomplexcn gleich nnhe zu licgcn 
schienen. IIier lcrg es :-1111 nl.icl1sten einen dieser Lantkom
plexe dem andern folgcn zu lnssen. Dies bezeichnet den 
Anfang der dritten Phase. 

Von zwei so zusammen cine Idee a.usdriickenden "·or
tern musste natUrlich das cine gewohnlich im Dewusstsein 
flir den durch hcidc ausgcdriickten Begliff nothwendiger er
scheinen, nls das andere. Hierdurch alleitl machtc sich wohl 

- * :) 
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schon friihe im Bewnsstsein cine Art llnter:e;cheidu11g geltr1Hl 
zwischcn 1lrm llnuvt- urnl Nrhcn-Tlieil, dc111 zn brstimmr11-
clcn uml dem zur nestimmung eincs amlcren dienenllcn 
Wm-te. 

lch hahe nn clcn rrsten Stac.lien drs sprachlichen Eut
wickclnngsganges zn zeigcn mich hc111iiht, wic 111it 1le111 
Wcnlen der Sprache clcr ~lensrh erst znm flewnsstsein kommt, 
nncl wie jcdc Erke11nt11iss nnr in und clurch clie Sprnehc 
uns ins Bewu.<:-st.scin trcten kann. 

Es vcr::;tcht sich, class die Klarhcit des Bewusstseius 
wachsen muss, jc 111cl1r die iiu~scrc11 For111c11 dn ncclc clas 
logische Dcnkcn crlcichtcrn. Dies ko1111cn sic ahcr nm in tlem 
Grade, in wckhem das durch i-ic n11tcrscl!icdcnc mit den l;11-

terschie1lcn, die sieh nnsercr ~~rkcnntniss als 1lie wesent.lich
stcn anfdr:ingen, iibcreinstimmt.. 

Vnscr jct;dgcs Dcnkcn hcstcht am; einc111 Zusa111men
stelle11 von Begriffen, 1lcrc11 Vorstellung in n11s rcge winl; 
1111(1 ebenso unscr Sprechen ans einer Ycrbin1lnng von ein
zelncn \\'ijrtcrn. Die Bcgriffc, die wir hahe11, sinrl aber 
blosse ..\bstraklio11en: sic siml Erfolgc d<'S Ticilnlllgsproccsscs 
cler einzelnen Empli11du11ge11. 

Wenn ich sage, ocler was cigcntlich classclbe ist, dcnke 
(dcnn ich dcnkc ja gcrmle ,vie ich zu spree hen vcnnag): 
,, dos Pferd in meinem Stallc ist brn,m, so st.clle ich blosse 
,, Abstrnktioncn .zu~nmmcn, um den au:;zudriickcrnlcn Begriff 
,, zu bezcichncn. Ich sah nic Br:iunc, noch Dasein, noch 
,, :\lcin, noch Stallung, aber ich hal,e ~lillioncn hrauner Dinge, 
,, tauscnd cin.zelner Pfcrde, vie le StUlle gcschcn, habe oft an 
,, Sachcu gedncht, die mir gehorcn, und bc111crke immerfort 
:, Dingc, die sind, cxistircn, ich bin von \\' csen u111geben, 
,, und bin selbst eins." (Dr. F. Leiber, in Schoolcraft's In-
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formation res1,ect.ing the llistory, Condition and Pro~pccts 
of the Judinn tribes of the U11ited Stntcs, Part. II. p. 3 W.) 

\\'ic kommf'n \\·ir ahC'r Yon dem lJlossen newusstsein 
einer Gefiihbsti111m1111g, mit dc111 das 11H'11schliche Dasl'i11 
:111fi11g, zu dicsrn ahstrahirten Ticgritfo11, llll(l wie cntwickclte 
sich das Wort ans dcm hlosSl'II EmptimlungszeidlC'n ;::um 

Triiger diPscr Bl'gritfo '? Die kt zterc Frnge ist fiir nn:-C'rP. 
Betrachtnngswcisc ,ieile11fnlls tlic crsterc, dicjc11ige, a11s derrn 
I .(isung die 1lcr andcrn VOil sclbcr folgt. 

Wic die (dnrch die Znsammc11sctzn11g, nml die ans ihr 
hen·orgehenrlc Ycrscl11nelzu11g der ·wortcr hrrYorgchrachte-, 
Kombinntion vo11 He::,•Titl'en immcr 111ehr zm Abstraktiou 
den;(•lhe11, zn i11rer ans dcr Yiclfochcn \'erhindnng hcrrnr
gehcrnle11 Sollllcnmg ans dcm Einzelgefohl hi11ftihrcn 1nusstr, 
lrnhen wir schon ohcn hc111crkt.. .\bcr zu ciner Eintheilnng 
dcr Bcgritfo i11 Gattnng\'11 fiihrtc dies an Hild 11ir sich noeh 
nicht. In den primitiYcn Wortcrn warrn die Hr,1Pgatt1111~cn 
ganz ungeschietlen. Auch wo nicht mchr cins dcr ur~prling
lichen Elcmentc in (ien schon fortgcschrittencrcn ~ta,.lien der 
Sprachcnt.wickchmg zu cincr Aussagc geniigtc, und sich 
mchrcrc Wurtcr zu cincm Sat.ze vcrcinigcn mussten 11111 

eincu Gednnkcn darzn:-;tellcn, kli1111cn wir noch nicht rnn 
C'iner rechtcn Schcidnng dcr ncdcthcilc sprcchcn. 

Dasselbe Wort umschloss ohne Aendernng cincn Nomi
nal - oder Ycrhal-Dcgriff, konntc in Art unscrcr AdjektiYe 
und Adverhicn n. s. w. gcbrancht wcnlcn. So wunlc ur
spriinglich z. B. tlnrch ein ans der Nnchahnnrng eincs Sclrnl\cs 
entst.amlcncs Worl die Wahrnclmnmg hczciclmet, dercn man 
sich bci dcm VcrnclnnC'n drs Schallcs hcwusst wunle. Dicsc 
Wahrnchmung war tlurcham; nicht abstrakter, al\gcmcincr 
Natur, sonclern cine clurchans konkrctc, imlivicluellc. I-latte 
etwa dnrch :N'achahnnmg des Tones cincs Kuckucks sith cin 
Wort gebildct, so konntc desscn Begriff umnoglich auf den 

' . , 
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rles Yogels brschrlinkt scin, 11och auf drn des Schrcicns. odcr 
auf einc Eigenschaft des Thierrs oder sciner Acw-~enm;.! 11. ~
w.; -- SOll(lern die ganzc Sit11atiu11, sowcit sic in's Hewusst
scin trat, wnrclc durch clas \\'ort angcclentct. Dass 
von <licscr Situation dann die Hanptmo111e11tc hcrvor
tratcn, clas mmlc schon durch clas \Yil'<krholtc Yerm·hrnc11 
cl<'s Lautcs licwirkt: alwr noch schloss die l1cdc11t1111g dl's 
Wortcs die hetcrogcnstl'n ncgriffc in sich, von dcnrn in dcr 
Pi11c11 YPrbi11dn11g 111chr clcr cine, in ci11er a]l(lcrc11 mel1r <kr 
awlcrc henorgc-hobc11 wnnlc. fodcm alicr so, ctwa in Vcr
hiruhmg 111it cinern rlas Flicgc11 arnlcutell(lcll Wortc, das 
\\"ort Knckutk llcn Beg-riff des Vogcls hcn·ort.rcte11 Iicss, 
llll(I das gauze clas Flicgc11 des Knckucks anzeigte, in cincr 
nrnl<•rcn Vcrlii11cln11g aber da:::scll,c \\"ort eiue Eigen:::chaft 
oder Thiiti~kl'it des Kuckucks hcn·ortrctcn liess: so war <lies 
n111 rlcr jctzigen cngli:::chcn :\rt, class eiu \Yott 1111,·crawlcrt 
oft 111chrcn_i11 Hcclethcilcn anµ-chore11 kann, hirnmcl wcit ge
!-chieclc11. Denn i111 E11glischc11 sind die Hedethcilc, wc11n 
a11clt 11icht iih,~rall lautlich, dor.h bcgrifflicli stet-; streng ge
schic<lc11: hi('r aher war 11och gar kcin Bewnsstscin ciner 
Versehicdc11hcit rnrhandc11, da weder Form noeh Stellung 
auf cine solche aufmerk:;am gl'macht hattl'. 

Denn Formcn hatten sich noch 11iclit gchildct, nml bc
stirnmtc Stellnng, wic z. B. i111 Chj11csischcn, komrte sich 
erst i11 ci11er i11ncrlich sehr an'igehildetcn Sprachc fcstsctzen: 
wir denke11 auch ohne dass gcrade rerklingeude Forrncn (wie 
i111 E11gfo;chc11 ), die zuerst anf den U11terschiccl aufmerksam 
gemacht hattcn, dadnrch zu er:;etze11 gcwescn wi.ircn. Denn 
<lurch ein du11klcs Gefiihl wnrdcn gcwiss die Redcthcile schon 
schr friihc u11terschicdcn, und dies konnte schon auf die 
Festsctznng einer bestimmtcn Stellung binwirken, die da11n 
wenigstens ein cinigernwssen !dares Bcwusstscin ihrcs Un
tcrschicdes hcrrnrrnfcn musste. 
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Dann Ycrhaudcn sich anch mit ganzcn fh,ihcn vou Wor
tcrn gcwissc Partikeln oder a\hlcit1_111gs$illw11. die zu Cntrr
scheid11ngen ihrcr hcgrilflichen Bcsti1111nung wurden, dir Zl'it. 
,\kt.ion, uud namcnt.lich die Personcn anzl'ige1Hl, odcr auf 
die Stellung <icr Begrillc z11 dcm Ilelicwlcn hinweisen<I (.\r
tikel) 11. s. w. 

Der u rspnmg sole her forrnatiYen Elcrnente der Sprachc 
crkHirt sich, wcnn wir auf die ubcn (S. riS-G I) µ-<•sd1il1lc1tc11 
Worthild11ngsJll'Otl';';SC Hiicksicht ncl11nc11, ctwa folgcwler-
11iassc•11. Wic cin Theil eincs WortPs aus dPm geso1HIL•rt<•n 
(iehra11chc ,·crschwinden kon11te, so war dies a11ch rnit rlem 
Thcilc eines Saiz<'S rnijglich, d. h. Pr konnte aufhurcn allciu 
l'iir sich a,usgesproehcu ei11cn Bcgrill' zu hczrichnen, llllll hatte 
11ur Bedcutung irn Zu;-;ammcnhangc mit arnlcrn. Solchrrll'i 
W 01-tN odrr, wic si<! tccl111isch heissen, l'ari ikcl11 warcu so
wohl <lcr Y<.'l'Sl'hmclzcnden ab •ler auscinamlerhaltcnden 
Sprachart rigc11, ja, in clil'Scr wohl chcr hliufigcr als in jt'lll'I'. 
~Lit ihrcnt Er;-;chciue11 u11d in den vcr;-;clm1clzr.ndeu Spracheu 
:lllch 111it dcm cler Al,Ieitimgssilbcn musstc cin Hcwusstsl·in 
der Gestalt <lcs Bcg:rilfos regc wt•nlen, i]l(lem so \\'iirtcl' 
oder Silhc11, die bloss clic Forni d<1s Pinzelurn oder zum 
Satze comhinirtc11 Hcgrilfos ausdriicktcu, rnit dell iibrige11 
hcdcutuugsrnllcren in cine ,\rt rnn GPgensatz trntrll. \\'eklw 
Art nm Form in Gcumuch Imm, d:is hiug 11atiirlich im .\n
fa11g ganz \'Olll Zufall ah; abcr je mehr die Sprnthc sich 
weitcr C'lltwickcltf', <le::;to 11whr mussten die Zweckc •les Yer
sta11dnisses erleichtcl'mlc Formwiirter olier Fon11c11 •lPI' \Yor
ter in Gehmuch kornmcn. 

So konnte sich schon cine fonnalc u1Hl hienlurch auch 
begrinlichc Unterscheidung cll'r Hc1lcthcile anl,ahncn. Aber 
wo sic m1r vorhamlen ist., winl sic schwerlich je vollkommen 
durchgcftihrt wenlen: in einzelncn Fiillen wenlen die \Yorter 
noch der unterscllcidenclen Partikeln erniangeln, in anJcru 
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sillll tlie Partikl'ln <lcs eincn Hrdethcils anch wohl ant' 1lrn 
a1Hil'l'll :rnwcndbar, 1tll(l so win!, wcnn die lTntl'rschcidbar
kcit hiinfig auch nicht unmuglich ist, tloch dnrch kcinc strcnge 
Gcschiellenhcit tlrr ncdethcile das Dewusstscin ties Unter
schiedes scharf hcnorgchohen. 

\"ollkornmrnc l;ntcrschcillnng tlerselhcn fimlct sich erst. in 
den Pronominalsprnchc11: ohscho11 nuch hirr wrschiecknc 
Statlicn in ihrer Ausbil 1l11ng zu hr111crken sind. Sie hii11gt 
innigst rnit 1lcr Pronominalhihlung z11sarn11H'11, und von <Irr 
:\nwcnclung ckr Pronomina, Ullll ihrcr \"crbintlung u1Hl \'cr
~chmelwng mit n11dercn llctlctheilen ah. 

,\bcr cine flctrnchtnng des "\\'csQn:,; dcr Prono111ina llll(l 
tier grosscn Bctlcutsa111keit ihrcs Einflusscs auf die ganzc 
Spmche11twickehmg wiinle nns zu t icf in ein nchict 1lcr 
Sprachgeschichtc fi"1hren, das an sich all<.1nlings iiusserst in
tcressant ist, das jetloch cincr Abhamllu11g, dcren Ziel lilos die 
Betrnchtung ties Ursprungs tier Sprachc ist, frcrnd sein 
wiinlc. 
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