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Öinbeit.

(Stuft, £>., ripofbefer.
Dr. S ringet, rirjt.
Dr. fOtBriet, rir.it.
507oII, ßerm., SBir-t.

«ins tt. AH)-

: eegner, f?t.

8üt>e«fcf)etD.

Dr. juv. ©d)iue(cnbad), dicdltSS
autoatt und Kötdr.

«ünen a. ö. 8.

fßottßoff, gabrifbefiberi

2ütgcttt>ortmun9.

Duttem el) c r, 3., %uuntcrnet)iner.
SBeftc r m a u n, (Sfercnrilmtinaun.

SJlarburg a. i>. 8al)tt.

©eifetf®!, 50tay, 9t entner.

anuspe.

Dr. med. Sit ab manu, 3trjt.
333 e 11cr öt) au S, IIb., ftabtilbefi&et.

94l«t>raS.

(Serbe-3, ritb., Sonful.

SUtünfier.

Sreft, CS., gabrifbefitjer.
<©d)Ultc, (Sb„ stud. jur. et arch.

SBreitegaffc 50.

9tfeöcrtoeuigcru.

266. ©d)u(te, (Sari.

»Paderborn.

267 ,6 et tarer cti, SDointaditutar.
26S. Dr. ©d)utte. Sbeotogiebrufeffor,

Stingetgaffe 1.

©»tcrcnbnrfl.

269. ©djitltC'Dberbcrg, 93reunerci=
beftber.

«Haftenbnrg.

270. 5)3.i c b c r, 93itrgcrmeifter.

meaötng (tßenfttbanien).

271. Hraemcr, 8.

JRcntfrfjctt».

272. ©ty einteilt an n, ©mit.

«Htcntfc.

273. ©ebutj, ®.

SRd^rt«8ftottfew.

274. 93 e t) nt c r, ®emeinbe=33orft. a. ®-

Statte.

275 Uranien ßernt., ?anbtag8abgcorb-
neter, (Vabrifbcfitjer.

276. Dr. med. ©cbfirinet)cr, riugeuarit.

Sd)toclnt.

277. fi aar manu, »raucrcibeftber.
278. ©ternenberg, 333., fffabrtfbcftber.

Sdpocrtc.

279. 33arfbaufeit, 9icd)t3aumatt.
280. Dr. 5Ut mit eil b cd, .rirjt.
281. OleußauS, Stierarjt.
282. 5ßlafemalitt, 8ebrer.
283. fttofermann, 33ürgcriueiftcr.

Somborn.

284. ©bmanit, 353., S3auunterucbmer.

Sprorft)öwel.

285. Subtmanu, ß., rifeotfjefer.
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®teinl)imfc«,

286. ® ün f elfte r g,SB.,1fitttergutgbcfiber.

«tOifUHi.

287. S3ccfl)off, SBill)., Baubmirt.
288. @röbber, SB., Banbmirt.
289. ©riinerealb, fjauptleftrer.
290. Dfler mann, &.

@iraf;lmrg.

291. S3ergcr, üJtartin, ©cftriftftellcr.

Uerfcnborf,

292. Dr. SBirtl).

töolwarftctin

293. ©cftroebcr, Sing., ffabrifaivt.

SöorljaUc.

294. S3röcftng, Sari.
295. 3) ü 11 m a,n n, 31.
296. Bülsberg, £>.

SBamtcu.

297. SBiufelniann, 31., Defonom.

2Öattcufd)cib.

298. Dr. S3bnntn, S„ Slrjt.

Söetttttar«

299. t>on PerStoorb SBallrabe, ffreL
bcrr uitb Stönigl. Äammcrftcrr.

300. @ocd'er.
301. SDSenniger, 33., Pauunterncftntcr.
302. Dr. med. SBcfclf cftcibt, Slrät.

SBcitgent.

303. .& 51fd) e r, GL, Slbotljcfer.
301. Binb, Dtte, SHitbbcftljcr.
305. Steffen, .£)., ©aftmirt;

SB cid.

306. ©djubert, Sluguft, Sientner.

SBeftOofest.

307. ff all en b er g, -Pfarrer.
308. Dr. med. jjfug, SB., Slfyt:

SBertte.

309. Stumbmanu, GL
310. Butfter, Paftor.

SBcttcr.

311. S31anf, Pul., SBire.
312. Plant, .fr, Staufmann.
313. Pijnnboff, Sinti, Kaufmann.
314. S3ufd)mann, iföub., S3annnter=

neftmer.
315. @oerf'er, "Pfarrer.
316. @ra bemann, Stonunersienrat.
317. ßengfienberg, Pfarrer.
318. ©<ft entmann, @uft., Söirt.
319. Porflefter, Stummersicnrat.

SBtrfcbe Stffeltt»

320. Dr. Ptibbelfdjulte, Slrst.

SötmcUiaufeu»

321. Slttftiifcr, Pfarrer.

SötcSOaöm.

322. SBortmann, GL, Slitbegftcimcrflr. 2

SSillictm^Ortfcn.

323. .öirfd), ffrip, Oberlehrer.

Söiitj.

324. Sngclftarbt, Pauinfbeftor.

Söittcjt.

325. Sllbert, Sing., Stanfmann.
326. Sllbert, ff. SB., Stanfmann.
327. Sllbert, SB., SBme.
328. Slllenborff, s>., Dtecfttgaulualt.
329. Slltboff, Ingenieur.
330. S3ad), 91., Slbettjefcr.
331. Saig, <£., Seftrcr.
332. Parnsberg, 93., Pumelier.
333 Parti), Öd).-
334. Dr. med. S3el)m, Slrst.



335. S8 ayter, gerb., SKeifenber.
336. 33et ger Satt, Saufmann.
337. Serfermann, 3B-, Sanbibat.
338. Ferlemann, 9iub„ Saufmann.
339. Solberinf, fi., SEBirt.
340. Stemme, ißrofeffor.
341. Sitter, Setriebgfübrcr.
342. Sianf, ©., Saufmann.
343. 33Icnnemann, ©., Ubrntadjer.
344. Slumberg, ffr., SE3uc^t)altet.
345. Soedmann, Sietyrcr.
346. Dr. med. Söbeimcr, 2lr,tt.
347. Söotjtoc, 8., Sftetatlgicfjereibefibet.
348. 33orgmann, gr., ©aftoirt.
349. Sur manu. 2tbotf, Sauf mann.
350. Sormann, fiernt. Sudjbünbter.
351. Sern, 3. fg., SBitc.
352. Dr. med. So $1) am et, 2trjt.
353. Sottermann, jun., ©. SreuncreU

befttjet.
354. Sott ermann, Dtto, Saufmann.
355. Srabänbcr sen., gr., ^Rentier.
356. Srabcinbcr jun., gr., Stobfabtif.
357. Staub, @uft„ gabrifant.
358. Srofeffor Sranbftäter, Dbcr=

lebtet.
359. Srcbt, Sictot, gabrifbcfiijer.
360. Srcnfdjeibt, Dtto, 2trd)iteft.
361. Sringeroatb, fi., Sud)brucfcrei=

bcfiljet.
362. Stinfmann, 31., SRentner.
363. Stinfmann jun.,©., gabrifbefiber.
364. Srocftfufen, Styotbefer.
315. 93 tobt, Sari, Sauf mann.
366. Stobt, SM)., SEBirt.
367. T)r. med. Stoet, Sltgt.
365. Snd)t)oIä, @ufL Saufmann.
369. Sud)tf)al, ©., Saufmann.
370. Suiimann, ©djtad)tt)of=3ufpeftor.
371. Sitttjauä, fi., Saufmann.
372. Sufc, SEBilb-, @cfcf>äftSteifenbct.
373. Sron, g., ®rogift.
374. Sie Staire, Sluguft, ©otbfcbmicb.
375. 8e Slaite, Soui§, Saufmann.
376. SorbcS, Stbotf, Saufmann.
377. ®äd)c, 2lrd)itcft.
378. ®at)lt)aug, gr,, Saufmann
389. SDab'Imann, Slbotfine, 8ebrerin.
380. ®af)m6, Dtto, ©ärtner.
381. ®cbbe, Sfattct.
382. ®önt)off, fierm., Sicrbtaucteibe=

ftfcer.
383. ®önt)off, SEBitb-, Sierbraueteibc*

fitser unb ©tabtrat.
384. ®rct)cr, 8oui§, Saufmann.
385. ® reffen, ÜRolfereU3fnftjeftor.

386. ®ünncbarfc, 2EBme., fiotetbefiberiu.
387. ©darbt, Satt, Saufmann.
3S8. Sfjrmann, gerb., ©tabtrentmeiftcr.
399. Siebengrün, ©., Saufmann.

'390. Sidjfjorft, ©d)ubmad)ermeiftet.
391. Sirfc, Slbotf, ©ärtner.
392. ©ngelbarbt, ®iteftot ber

SRärfifcbcn Sauf.
493. ßtnet, Setut)., SRcdjnunggrat.
494. gabrwinfcl, Sing., gabrifant.
495. gabrtoinfel, Dtto, uJtcbgermciftcr.
496. galfeurotb, gr., Sabcmcifter.
497. gautfd), guftijrat.
498. gifeber, 2lug., Sauf mann.
499. Dr. gtebingbauS, 2lmtbrid)ter.
400. goerft, 2Ra}:, @crid)tö=2lffeffor.
401. granf, 3fob., ©cbneibermeifter.
402. granfe, Srnft, ®itectot.
403. grausen, Sari, 2lrd)iteft.
404. greife loinfel, 8et)tct.
405. greefe, griebr., ©clterSioaffer

fabrifant.
406. grient ann, ®ircftor.
407. gtielingbauS, Stmtinann.
408. gunfe, ©., SEBirt.
409. gügner, ÖL fiaufjttcbrer.
410. ©attabe, SB., Saufmdnn.
411. ©ctbfe, Sing., ©d)tcinctmciftct.
412. ©etiing, ®b-, Defonom.
413. ©toi), fieb- Sunftgeroerbl. Sltelier.
414. ©oebel, gt., £>ofbt)otogtapf).
415. ©erbarbtS, touiS, ©tuefateur»

meiftcr.
416. @el)ct, Sltfreb, gabrifant.
417. @ o t) c 11, fid)., Scbtcr.
418. Dr. med. ©otbcg, ©anitätSrat.
419. ©taefe, Satt, Saufmann.
420. ©raefe, fi. 8., SOßembänbtcr.
421. ©taefe, 9vub., Sucbbänbler.
422. ©rünetoalb, Saut, 3lrd)itct't.
423. ©ubntaun, ®., SBrofcffor.
424. fiaatbauS jun., g. $.
425. Dr. fiaarmann, ©uft., Dbet»

Sürgermcifter.
426. fiaarmann, ©cotg, SRenticr.
427. fiadlattbet, SBilb-, Saufmann.
428. fiaget, fietm., Seberbänbtcr.
429. fiabne, gt., Sfanbteiber.
430. fianf, SDtorit}, dientuet.
431. fiaten, ©., Siebtet.
432. fiatf;cloiufcl, ^Rechtsanwalt.
433. fiaffc, 8et)ter.
434. ficetfantb, fid)., Slembncrmeifter.
435. fiebt, 2t. Sonigl. ©if.=©tat.=Sor=

ftebet I. St.
436. oon ber fieibe, Smit, Santiet.
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437. p e i b tu a it h , ©itft., ^Soligei^rif^eftor.
438. ßcmmer, (Sari, Kaufmann.
439. pcnifotb, 9116., ffubrunternebmer.
440. pemfotb, 2Bill)., 2Bioc.
441. pcngbbadj, pdf., Kaufmann.
442. penfe, Sari, Sibil=3ngcuicur.
443. p off mann, 9tug., Unternehmer.
444. peraftein, Pftbor, Saufmann.
445. peräftein, Sofcf, Saufmann.
446. pirfcb, Sari, Kaufmann.
447. pirfe, pd)., fünftreicbernteiftcr.
'148. pod)tebbet, per mann, Saufmann.
449. pömberg, peiurid), Saufmann.
450. ^öner, Srnft, Sonbitor.
451. Srofeffor Dr. pof, Oberlehrer.
452. pöber, Sari, Sarbier u. ffrifeur.
453. pöber, ffrip, Peilgebütfe.
454. ©ober, pd)., „Sabntecbnifer.
455. .6 u nun rieb, 935ilb., Sauf mann.
456. Sanfon, ©uft., ©ebreinernteifter.
457. Sooft er, fjr., Sanbloirt.
458. S a b h e n g ft, itj-ff ubrit bhotog. 9lrtil.
459. Sc Her mann, fpfarrer.
460. Dr. med. Scmberntann, 91rst.
461. Settier, ib., ©barfaffcn=9tcubant.
462. Steine, Scrg=9tffcfior uub Serg=

toerl3=®ireltor.
463. S1 einen, penn., ®ircttor.
464. Slccmann, S., Sauunternehmer.
465. Stint er, ffr., Kaufmann.
466. Klo de, ffrl., Mehrerin.
467. Slöbber, pd)., sJ3roturift.
468. Socfter, SBilb-, Kaufmann.
469. Slutmannn, 9lbolf, jfabrifbefiper.
470. Slutmann, Sb., ff abrifbefiper.
471. Sn ab m au n, Sb., Saufmann.
472. Sonepft), Sugen, Sud)bcuib(cr.
473. Sorfmauu, pd)., ffabrifbefiper.
474. Socnig, ffr., ©uberinteubent.
475. Dr. med. Socnig, 955iuc.
476. Socuiger, .permann, Sauunters

nehmer.
477. Socfter, 955ilt). pd)., Saufmann.
478. Soeijolb, S., Sumbänbter.
4<9. Seil erh off, 9lug„ Srennereibefipcr.
480. Sramm, ©. ißaftor.
481. Sraubpaar, S., 255irt.
482. Srcuähngc, S., 507ufifbirettor.
483. ffrau Dr. Sreujbagc, 955nx.484. Krumme, 9lug., Tjicgelcibefiper.
485. Srügcr, penn., Sud)hanblcr.
486. Sübbermann, 5D., Simmermeifter.
487. Siirfchner, ffr., Saufinann.
488. Sangelittig, ©., Saufinann.
489. Sauf bor ft, ©uft., Saufmann uub

©tabtrat.

490. Seefemann, S., fßfarrer.
491. Sefartb, ff., fpfarrer.
492. Sctjc, pct)., Kaufmann.
493. Sifcheib, 91b am, Kaufmann.
494. Sinbenbaum, 507., Saufmann.
495. Stnbemann, S., Kaufmann.
496. Soefetoip, ft-, Ingenieur.
497. S oh mann, Sari, Srennereibefipcr.
498. S oh mann, ffrbr., ffaBrifbeftper.
499. Sot)mann, 5Ö7ar, ffabritBefiper.
500. Soevoenftein, 91., Saufmann.
501. S oetnenftein, ©all), Saufmann.
502. Sudeinct)cr, 955., Ktembnermeifter.
503. Süiienbi'trgcr, ffr., fftentner.
504. Suhn, 955ilh-, Sucbbünbler.
505. Dr. med. 507 arr, 9lrjt.
506. 501 a 81 i n g, 2öil(j., ffuhrunternehmer.
507. Dr. 507attbcb, 97eal=@t)mnafiai=

ÜDirettor.
508. 507 at), Srnft, SD^epgcrinetfler.
509. 501 abb erg, Sari, Oircftor.
510. 5D7ellinghaub,Srnft,SierbraucveU

befiper.
511. 5D7enael, Surpcrmciftcr.
512. 507engfel, Sari, ©enffabritant.
513. 507 er de nb, SDireftor.
514. 507er den 8, 97ob., Saufmanu.
515. 507er t c it8, 9lug., Saufmanu.
516. yj7 e t h t e r, 955ilb., Kaufmann.
517. 507et)er, Sari, 955irt.
518. 507olt jun., ff. 955., Kaufmann.
519. 507üllenfiefen, perm., 9öioc.
520. 5D7iit l c n f i c f enperm.,jfabrifbefiper.
521. 507ütlenfiefen,Sheob.,Somuieräicn=

rat, ffabrifbefiper.
522. Dr. 5D7iiUeitfiefen, jun., SEpeob.,

ff abrifbefiper.
523. 5)7ad>robt, ©uft., Saufmann.
524. 5>7äfd)er, pugo, Ingenieur.
525. Dftcn, 955., Sehrer.
526. Dbtoa tb, Sehrer.
527. Dbcrhoff, Sioatb, 507arffcheiber.
528. Dr. med. juocrbccf, ©anitätbrat.
529. 5}5cid)er, Sabnl)ofb=fMbcttor.
530. $fannfchilliug, S., Sigarren=

@efd)dft.
531. Pfeiffer. Sictor, Sürgerntcifter.
532. $ibo, S., Saufmanu.
533. $ott, 9luguft, 95rojch=9lgent.
534. 97abcmacber, £., 9lrd)itcft.
535. 97cbger, Silbhauer.
536. sJ7el)v, 9lmtbgerichtbrat.
537. Oven fingt) off, ©tabthaubtfaffen*

Safficrcr.
538. Otenfingtjoff, ffriebr., ©partaffen»

Soittrolteur.



539. 9teunert, Sari, Ü3renucreibcfiber.
540. 9teunert, ©uft. ©tabtrat.
541. 9t od) oll, Iß-, ÜlintSgcricbtärat.
542. 9töt)ltd), ff. ÜB., !t?el)rcr a. b. bot).

SOtcibĉ enfdjulc.
543. Holenberg, SDtorits, Saufmann.
544. 9tofenbcrg, ©., Saufmann.
545. 9tofenfra'tt&, 9tub., 9Jtebgeruicifter.
546. 9tott, .Denn., 9tiemenfabrifaut.
547. 9tnbrmann, .£>d)., sJOtül)lcnbircftor.
548. 9tüping, Dtto, Kaufmann.
549. fjtiittlcr, DScar, Saufmann.
550. ©anbfiibler, 8., ÜJteijgeriucifter.
551. ©aenger, 9tob„ Saufmann.
552. ©anerbrud), 9tid)., ÜIrcbiteft.
553. ©cbabc, ©tabtrentineifter a. ®.
554. Dr. med. ©dfaefer, Ütrst.
555. Dr. med. ©djanb, Ülrjt.

556. ©djaefer, ff. ÜB., 9tcnticr.
557. ©Hartenberg, 8., Sauf mann.
558. ©d)lid)tberlc, Saufmann.
559. ©d)(ucf, ©uft., fDtebgcrmciftcr.
560. @d)Iud, Sari, 93äcfcrmeifter.
561. ©d)Iutf, ffriebr., 39ädernteifter.
562. ©d)tu c£ebter, Bebrer.
563. ©d)l üter, S., Ingenieur.
564. ©Hneiber, 911b., Saufmann.
565. ©djoeneberg, 9Iug„ ÜBirt.
566. ©eboeneberg, ffritj, Sonbitor.
567. ©eboeneberg, 9tub., Klempner*.

meifter.
568. ©dfjroeber, Sari, üBerfineifter.
569. © cb ttr e u, S., ffafrrifant.
570. ©d)ulte=0berberg, 9tentier.
571. ©Humann, ©uft., ©cncvalbireftor
572. ©d)toabc, Öd)., 9ted)uung$fübrer.
573. ©cbmarlj, B., Saufmann.
574. ©djtoarij, üBilb., Bebrer.
575. ©djtoefer, ffr., 9tcnticr.
576. ©djmiermann, üBilt)., ÜBirt.
577. ©cibel, Sari, 9tentncr.
578. ©cibel, ©., @,d)id)tmeiftcr.

iV. Ifomfpotibnß

1. SDtummentbet)

579. © e t b e, 9lbolf, SDtebgcrmcifter.
580. ©iefing, f?d)., 9Bmc„ ÜBirtin.
581. ©iegniunb, ffraus, Saufmann.
582. ©oebing, ffr., ffabritbefitjer.
583. ©oebing, jun., ffr.
584. ©ommcrfelb, ©uft., |>farrer.
585. ©pennemann, Dtto, Saufmann.
586. ©teilt, Öugo, 9tcnbant.
587. ©tein, ffr., Ubrmadjer.
588. ©teinboff, @ctd)fiftgffibrcr.
589. ©tiebternatb, 3f-, Unternehmer.
590. ©tin$_b°ff> ©•, ©djubfabrif.
591. ©tolting, Üirofcffor.
592. ©tratmann, Subtoig, Saufmann.
593. ©tiiting, £>., ®ireftor.
594. ©tute, ÜBilb-, Bebrer.
595. Dr. med. ©tut),'ÜXrst.
596. ©nlanfe. Beop., ®aujdebrcr.
597. ®er 9tebben, Dberlebrer.
598. Jeißen, Sinil, Ingenieur.
599. ®ietinann, 3ob-, Kaufmann.
600. ®rottmaun, .Ddp, Saufmauu.
601. Ullrich, ®ircftor.
602. Ilm (auf f, Beop., Bebrer.603. 93cttebrobt,Dd).,©tbreinermeifter.
604. 93ilter, 3ul„ Kaufmann.
605. SSölfcr, S., Babntfinftler.
606. ü3ofj, üfeter, Dotelier.607. ÜB achter, Dberlebrer.
608. ÜBaSforobh), Sari, Saufmauu.609. ÜBeißenfelS, Sonft., Oer. Banb*

meffer.610. ÜBeber, 93., üBioc.
611. ÜBeber, Dcb-, ÜBcrfft Üorftcber.
612. üBicbagc, Sari, ffabritaut.613. üBiel, ©uft., Saufmann.
614. ÜB in! et manu, ffr., Bclircr.
615. 953 i nter, ®iebr., ÜJtöbelbänbler.
416 ÜBcberling, Dtto tßro&mft.
617. SBplid), Otubolf, Saufmann.
618. ÜBolff, ©ottfr., Saufmauu.619. geller, 93abumeifter.

Dberlebrer, üBefel.







Bericht
des

Dorftandes des Dereins für Orts- und f)eimatskunde
in der Grafschaft fflark

über das Gefchäftsjahr 1905/1906.

Erftatlcl in der ordentlichen Generaloerfammlung am 16. Dezember 1906
0011

Fr. Iöilh. Aug. Pott, Schriftführer.

1. Im Dordergrunde des Interesses des ganzen üereins steht noch
immer die Cösnng der Frage des llTuseumsbanes. lüas in anderen Städten
fast spielend leidit erreidit inird, ist in IDitten eine sdiuiierige Sadie. Die
Sammlungen haben einen Umfang angenommen, dafs mahrlicb ein stattlidies
Museum damit gefüllt merden könnte und dennodi rnill dieser langersehnte
Bau immer nodi nidit ersteben. Der üorstand läfst aber keinesuiegs den
ITfut sinken, er ist unaerdrossen bei der Arbeit und er hofft audi zimersidit-
lidi über alle Sdimierigkeiten endlidi zum Siege zu gelangen.

In unserem oorjäbrigen Berichte inurde eine Beratung mit den städti-
sdien Behörden über die Frage des Museums- Baues unter dem Gesidits-
punkte, dab mit dem Bau gleidizeitig die Sdiaffung einer Dolksleseballe und
üolksbüdierei oermirldidit roerde, in Aussidit genommen. Anfang des Uabres
fand zunächst eine Bcsprednmg mit dem ßerrn Oberbürgermeister Dr Ffaar-
mann statt, sodann inurde das mündlich üorgetragene in einer Eingabe
zusammengefaf3t, morauf unterm 26. Februar 1906 folgende, an Fjcrrn
Professor Brandstätcr gerichtete Antroort, dournal-Ur. 1041 I einging: „Don
der in Gemeinsdiaft mit den Aerrn Fr. Cohmann und Aug. Pott hier dem
Bürgermeister überreichten Eingabe betreffend den Bau eines Museums haben
mir Kenntnis genommen. IDie bekannt, haben die städtisdoen Körpersdiaften
aus Anlafs der Silberbodizeit des Kaiserpaares als Grundstodi für eine Dolks-
badeanstalt einen Betrag oon 20 000 Mark zur üerfügung gestellt. Die in
Anregung gebradite Bewilligung einer Stiftung für ein hier zu errichtendes
ITluseum muhte nadi Ansidit des Magistrates hinter der genannten Stiftung
zurückstehen. Audi kann die Übernahme der zur Dcdumg der Zinsen und
Tilgung für ein Museumsgebäude erforderlichen Summe nidit erfolgen, weil
die Stadlgemeinde z. Zt. cor miditigeren und kostspieligen Aufgaben stellt.
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Die oom üorskmdc des Dereins für Orls- und ßeimafskunde erbetene
Bcsprediung mit tTiitgliedern der städtisdien Körpersdiaften dürfte sidi hier¬
nach erübrigen, uiir sind aber auf lüunsdi gern bereit, dieselbe zu oer¬
anlassen. ßaarmann."

Radi dieser Antwort ist der IRagistrat nidit geneigt, auf eine Erbau¬
ung des IRuseums auf sfädtisdie Kosten einzugeben, er ictll audi nidit
die oollständige üerzinsung der Bausumme übernehmen. Der IRagistrat
hat sidi bekanntlich früher nur damit befabt, einen Teil der üerzinsung
der Bausumme zum jährlichen Betrage oon 2000 IRark zu übernehmen,
darüber hinauszugeben, hat der IRagistrat jetzt ausdriiddidi abgelehnt. ]n
diesem Sinne ist die Antwort aufzufassen, nidit etwa dahin, dass der
IRagistrat für die Grriditung des IRuseumsgebäudes nun gar nidits mehr
tun wolle.

Unter diesen Umständen hat der üorstand oon einer weiteren Be¬
sprechung der Sadie mit den städtisdien Behörden Abstand genommen und
unter der Rand für die Besdiaffung der nodi fehlenden IRittel weiter gewirkt.

Rerr Ardiitekt Carl Franzen in lüitten hat auf Grund einer der früher
oorgelegten Projektskizzen ein Generalprojckt mit Kostenansdilag ausgearbeitet.
Um noch weitere Ersparnisse an Baukosten zu erzielen, hat Rerr Franzen
sodann ein zweites, aus dem ersten beroorgebendes Generalprojekt mit
Kostenansdilag ausgearbeitet, was oorab noch Gegenstand eingebender üer-
handlung im üorstande sein und dann oor die Generaloersammlung zur
Besdilubfassung gelangen wird.

Es sei bemerkt, dafe nadi dem mit dem Candwirt Rerrn August
Krumme in lüitten am 15. Februar 1898 abgeschlossenen üertrage, die
Frist, bis wann ein IRuseums-Gebäude auf den Grundstücke an der Bltidier-
strasse errichtet werden muh, am 15. Februar 1910 abläuft. Sollte bis
dahin ein IRuseums-Gebäude nidit errichtet werden, so ist der üerein oer-
pfliditet, das Grundstück dem Fjerrn Krumme für den an ihn gezahlten
Kaufpreis jedodi ohne Zinsen zurückzuübertragen, wogegen audi Fjerr
Krumme oder dessen Reditsnacbfolger oerpfliditet sind, die Zurückübertragung
gegen Riidizablung des Kaufpreises jedodi ohne Zinsen anzunehmen.

Bei dieser Rechtslage wird es kaum nodi des Hinweises bedürfen,
dafj der üerein jetzt mit aller Kraft einsetzen muh, um die zum
Bau erforderlidieti IRittel zu besdiaffeii. lüie bereits bemerkt, hat sidi de-i
üorstand im oerflossenen Dabre unausgesetzt mit dieser Frage besdiäftigt
und er hofft, dab sie sich bald zum Guten klären wird. Der üorstand ist
nidit in der Cage, in diesem Augenblicke die Sadie eingebender bebandeln
zu können. Die ücreinsmitglieder dürfen sidi aber überzeugt halten, daf3
der üorstand die Sadie mit Ernst und Energie betreibt, um für die Aus¬
führung des Baues eine soldie finanzielle Grundlage zu sdiaffen, die ge¬
eignet sein wird, dann audi nodi weitere Kreise zur Opferwilligkeit für die
gute Sache anzuspornen. Am 2 5. IRärz 1909 sind 300 dahre oer-
flössen, seitdem die Grafsdiaft 1Rark dtirdi Erbgang an die
Krone Brandenburg-Preuben überging. Seit diesem Tage
bat der Fjohenzollern-Rar über der Grafs di a f t IRark gc-
s di webt und diese bat Freud und Ceid des preubisdien
Staates geteilt. IRöge es dem üerein für Orts - und Fjeimats-
künde in der Grafs di a f t IRark oergönnt sein, an diesem
Tage den Grundstein zum Bau des „IRärkischen IRuseunts"
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legen und dadnrdi eine Feier begehen zu dürfen, mic sie
in ii r d i g e r n i di I g e d ci di t 10 e r d e n Ii ö n n t e.

2. Die ordentliche Generaloerscinimlung fand am 17. Dezember 1905
in lüilten im Ijötcl zum fidler statt. Dieselbe nahm die Gesdiäftsbertdite
und die Rednumgsablage entgegen, meldie letztere durch die Herren Direktor
Friemann, Architekt Carl Franzen oon lÜitten und Sparkassenrendant lülirkert
oon Annen geprüft und für riditig befunden murde. Da Einnahme und
Ausgabe beide mil 3265,11 IRk. absdilosseit, so mar meder ein Bestand,
noch ein üorsdiuf3 oorhanden.

Dem Kassierer, fjerm Sparkassenrendariten Kettler, murcle für das
Gefchäftsjahr 1904 05 auf Antrag der Redmungsprüfer die Entlastung erteilt.

IlTit Ablauf des Gesdiäftsjahres 1904 05 fdiieden nadi dem Turnus
aus dem Dorstande die Herren: Oberlehrer Dr. IDilb. Corch, Professor F.
C. Brandstäter, Bierbrauereibesitzer Willi. Dönhoff, Oberbürgermeister Dr.
G. Jjaarmann, Sparkassenrendant Tb. Kettler, Fabrikleiter Gust. Brinkmann
sämtlidi in lüitten und Candioirt lüilh. Gölte in Bommern. Die ausge--
sebiedenen Ijerren murden sämtlidi durdr Zuruf miedergetoählt.

fjerr Oberregierungsrat Carl Spude ist megen Krankheit als IRitglied
ausgeschieden, modurdi sein Amt als Dorstaudsmitglied erloschen ist. Fük
denselben ist heute auber den turnusgemäb erforderlichen Reumahlen eine
Ergänzungsmahl oorzunebmen.

Der Fjaushaltsooransdilag für 1905/6 murde oon der Generaloersamm¬
lung in Einnahme und Ausgabe auf 3200 FRark festgesetzt.

Es murde beschlossen, für 1904/05 mieder ein dahrbuch heraus¬
zugeben. RTit der Verausgabe murde der Schriftführer Friedr. lüilh. Aug.
Pott beauftragt. Das dahrbuch ist in 800 Exemplaren gedruckt, jedem IRit-
gliede ist ein Exemplar unentgeltlich zugestellt morden. Es sei lieroor-
gehoben, dab das Jahrbudi im Ijinblidi auf die beoorstebende Gedächtnis¬
feier der dreihundertjäbrigen üereinigung der Grafschaft lRark mit der
Krone Brandenburg-Preuben eine IRonographie über den ältesten märkisdien
Gesdiiditssdireiber Ceoold oon Rorthof oon Dr. phil. Ernst Fittig bringt,
die mir dem Studium empfehlen möchten.

3. Illit dem 1. Oktober 1906 siedelte der bisherige IRuseumsoermalter,
Verr Oberlehrer Dr. lüilh. Cordi nach Sdiöneberg bei Berlin über. Seit
dem Tode Born's hat Rerr Dr. Cordi das IRärkisdie IRuseum mit Fleif3
und regem Interesse oermaltet, mofiir ihm der Dank des üoreins gebührt.
Als lladifolger gemann der üorstand den fjerm Oberlehrer Dr. Rudolf
Arnold hier, melcher sidi seiner Aufgabe ebenfalls mit oollem Interesse zu-
gemandt und feit 1. Oktober d. 3s. das IRuseum oermaltet bat. Ccider
siedelt Fjerr Dr. Arnold zu Ostern 1907 nadi Essen über, sodals sdion
jetzt mit einem lladifolger geredinet merden muf3, damit keine Störung in
der ordnungsmäf3igen üermaltung des IRuseums eintritt. Der üorstand hal
die Frage bereits in Ermägung gezogen und durdi fjerm Professor Dr. Ijof
üerbandlungen mit dem zu Ostern 1907 am hiesigen Real-Gymnasium ein¬
tretenden fjerm Oberlehrer Bedau anknüpfen lassen, meldier sidi zur Über¬
nahme des Amtes bereit erklärt hat. Da der IRuseumsoermalter zu den
IRitgliedern des üorstandes gehört, mird die heutige Generaloersammlung
zmeckmäf3ig in der lüeise regeln, daf3 für die Zeit oom 1. Oktober 1906
bis Ostern 1907 Ijerr Oberlehrer Dr. Rudolf Arnold und oon Ostern 1907
bis zum Ablaufe der turnusgemäben Wahlperiode Ijerr Oberlehrer Bedau
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zum Museumsoermalter gemäblt mird. Hoffentlidi mird die Museums-
oermalfung in den fänden des Herrn Oberlehrers Bedau längere Zeit oer-
bleiben, da ein öfterer lüedisel in diesem Amte im Interesse des ITluseums
nidit münsdiensioert ist.

4. An Beihülfen sind den Herein gemährt morden:
00111 Stadthreise lüitten ITili. 1000,—

„ Candkreise Bodmm „ 100,—
„ „ Dortmund ..... „ 50,—
„ ,., Sdimelni ..... „ 20,—
,, y, Hattingen ...... „ 20,—
„ „ Hörde ....... „ 20,—
„ „ Hamm ...... „ 20,—

üon der Stadt Hagen „ 15,—
oom Amt Bodium „ 20,—

„ „ lüerne „ 10,—
„ » Eoing „ !0,—

oon der Gemeinde Silsdicde .... „ 10,—
„ „ „ Grundsdiöttel ... „ 10,—
„ „ „ üolmarstein .... „ 10,—

Für diese Zuioendungen sprechen mir unseren herzlichsten Dank aus.
5. In der oorjährigen Generaloersammlung murde eine Kommission

oon 5 Mitgliedern, bestehend aus den Herren Direktor Friemann, Spar-
kassenrendant Kettler, Oberlehrer Dr. Corch, Rechnungsführer Heinrich
Sdiioabe und Schriftführer Aug. Pott mit dem Auftrage eingesetzt, neue
Mitglieder zu toerben und mit den lüerksleitungen megen Zahlung eines
einmaligen gröberen Beitrages und eines laufenden jährlichen Beitrages in üer-
handlung zu treten. Anfangs des /Jahres 1906 trat die Kommission zusammen
und oerfabte zur Ermerbung neuer Mitglieder ein entsprcdiendes Sdireiben,
melcbes gedrudit und an 315 Personen oersandt murde. Daneben mar die
Kommission auch unter der Hand tätig, Mitglieder zu merben. Für die
Geminnung oon Beiträgen seitens der lüerksleitungen mar ein Modus ge¬
funden, auf dessen Grundlage die üerbandlungcn stattfinden sollten. Da
brachen am 28. Rooember 1906 die Explosionen auf der Roburitfabrik herein,
melcbe namenloses Ungliidi und ungeheure Sdiädcn für lüitten und Annen
zur Folge hatten. Um die Sammlungen für die auberordcntlidi hart Be¬
troffenen in keiner lüeise ungünstig zu beeinflussen, besdilob der üorstand
in seiner Sitzung oom 1. Dezember 1906, die Derbandlungen mit den lüerks¬
leitungen oorläufig zu oertagen, indem er getoib mar, dab diese Zurück¬
haltung audi die Billigung der Generaloersammlung finden mürde. Zur ge¬
legenen Zeit mird diese Angelegenheit mieder aufgenommen merden.

6. Die Zahl der üereinsmitglieder betrug:
Am Schlüsse des Geschäftsjahres 1904/05 . . . 626
Im Berichtsjahre sind oerstorben, oerzogen etc. . 26
Bleiben 600
Heu eingetreten sind . . 23
Mitgliederstand ani Sdilusse des Gesdiäftsj. 1905/06 623



20. Jahresbericht
über den

Stand und die Angelegenheiten des märkischen llluseuins
zu lüitten.

Erhaltet in der Generaloerfammlung

des ücreins für Orts- und Heimatshunde in der Graffdiaft HTark

im „Hotel zum Adler" am 16. Dezember 1906

und bis zum 1. April 1907 fortgeführt oom fflufeums-ücrioalter

Oberlehrer Dr. Arnold.

Am 17. Dezember 1905 mies das Cagct'budi II 4601 Hummern auf,
abgesdiätzt auf 34425 ITTk. 17 Pfg.

Am 1. April 1907 mären oorbanden: 4659 Hummern, abgesdiätzt auf
rund 34 800 lllk.

Es sind also in dieser Zeit hinzugekommen: 58 Hummern im Lüerte
oon rund 400 ITLk.

Don dieser Summe entfallen auf 2 gekaufte Gegenstände (bis
16. Dezember 1906) 6 111k.

Der lüert der geschenkten Gegenstände bleib! also nidit oiel unter
400 111k. zurück.

Unter üorbehalt ist nidits hinzugekommen.
Unter den Geschenken sind zu oerzeidinen:

Passoio, Handwörterbuch der gricdiisdicn Spradie. Gesdienkt oon
Herrn Aug. Sdiöneberg, lüitten.

Plinius, Haturgesdiidite, Band 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. —

Buffön's sämtliche lüerke, Band 5 und 6. — Allgemeine lüeltgesdiidite des

Kindes. — lloiiDcau dictinnaire du ooyageur. 1770, Frankfurt und Ceipzig.
Gesdienkt oon Berguierksdirektor Hagel, Hammertbal.

üerioaltungsberidite 1904 und 1905. 1905, 1906, Witten. — Fjaus-
baltungspläne 1905 und 1906. 1905, 1906, lüitten. Gesdienk der Stadt

lüitten (durdi Herrn Soeding).

Anzeiger des Germanischen Hationalmuseums. 1903 Hürnbcrg. —
Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. 1905. Gesdienkt oon Herrn
F. Soeding, lüitten.
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Betzncr, über das Sonnett. Italic 1886. — 0011 ffiosbeim, Strcit-

thcologie der Christen. Erlangen 1763. — Heues franz.-dcutsdi. Wörter-
budi. Hannooer 1834. — Scblesisdie Kirchenhistorie. Frankfurt 1708. —

llferh- und Cernbüdilein für Konfirmanden. Stuttgart 1897. — Dr. Daoicl

Sdiulz, Dollgiltige Stimmen gegen die eoangelisdien Theologen und Juristen
neuerer Tage. Ceipzig 1826.— Gcsdncbte des Herzogtums Sagau. Ziilli-
diau. — Fjomer's Odyssee (Übersetzung). Berlin 1860. — Spencr's ein-
tadie Erklärung der cbristl. Cehre. Erlangen 1827. — Eoang. - luther.
lTiissionsblatt. Ceipzig 1896. — Tales frour tbe history of England.

Ceipzig 1885. — Kaltsdimitt, neues oollständiges Wörterbuch der englisdien
und deutschen Spradie. Ceipzig 1837. — Die Bibel oon Dr. ITCartin Cuther.

Erlangen und Ceipzig 1889. Geschenkt oon Herrn Rüg. Sdiönebcrg, Witten.

Kern und Wert geistlidier Cicder. Hagen 1776. Gesdienkt oon Frl.
Sdtiffer, Hcrbede.

Sdileger, Grammatik der Weltsprache. Konstanz 1887. — Cinden-

berg, Paris und die Wcltaustellung. Berlin 1906. — Heue Feuerbrände.
Amsterdam und Cöln 1867. — Zur feiert. Einweihung des Hord-Ostsee-
kanals, Fcstsdirift. — Die Homöopathie. Regensburg. — Handbudi für
Reisende am Rhein. 1831. Geschenkt oon Herrn W. und H- Dönhoff.

2 FRäntel, 2 Umhangreste, 1 Rod;, 1 Hose, 3 Helme. Bei der

Roburitexplosion am 28. Hooember 1906 0011 Wittener Polizeibeamten beim
Absperrungsdienst getragen und bei der 2. Explosion stark besdiädigl.
Die Hamen der Träger sind auf den Stiidien oermerkt. Der eine Polizei¬
beamte, Herr Polizeisergoaut Finkensiep tourde sduoer, die übrigen leidit
oerletzt. Gcsdicnk der Polizeioerioaltung Witten.

Aufjerdem übersandten eine Reihe oon Dereinen, Wuseen, üerwaltungs-
behörden ihre Jahrbücher bezio. andere üeröffentlidmngen.

Angesdiafft tourden:
Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Soest

„ „ „ „ Stadtkreises Bodium

„ „ „ „ Candkreises Bielefeld
„ „ „ „ Kreises Arnsberg
„ „ „ „ Stadtkreises Bielefeld

9. Jahrgang des Hobcnzollcrnjabrbudies.

Jn Aussidit stehen nod) folgende Sadicn: oon Herrn Hofpbotograpb
Goebel eine Reibe Aufnahmen oon der Unglückstätte der Roburitexplosion,

oon Herrn Polizeiinspektor Heitmann eine icciterc Photographie eines bei der

Explosion oerunglückten Arbeiters, oon der Roburitfabrik i. C. einige oer-
bogene Röhren und Eisenstangen (|~ und |J Träger).

Allen Gesdienkgcbern sei hiermit der beste Dank ausgcsprodien, zu-
gleidi mit der Bitte, dem ücrein auch fernerhin ihr Woblioollcn zu beioabren.

Am 1. Oktober 1906 oerlicf3 der bisherige Oenoalter Herr Oberlehrer
Dr. W. Cord) Witten und übergab mit diesem Termin die Dcrioaltung dem
Unterzeichneten.

Don regulären Arbeiten loaren im Winter nur einige Heuoergiftungen
oon Insektenkästen über lltimicry oorzunehmen.

Ceider wurde das lTluseum im Winter oon fast niemand besud)t.

Bei der Explosion der Roburitfabrik tourde das Gebäude des ITfuseums

in soweit besdiädigt, als in mehreren Fenstern die Sdteiben zertrümmert



wurden. Da bei der Unzabi oon Hausbcsdiädigungen in lüitlen und Annen
crsl die gröberen und notwendiger auszubessernden Sdiäden repariert
wurden, zog sidi die Ausbesserung ziemlich lange hin. Ein Schaden der
Sammlungen ist nidit zu beklagen.

Am 20. Dezember starb der Hausdiener des Bluseums, der Jnoalide
non der Heydt. Dadurdi war eine Desinfektion und Rcutapezicrung der
Dienerwobnung nötig, mit der die Anlage eines neuen IDasserleitungsrobrcs
uerbunden wurde. Seit dem Tode oon der Heydt's oersiebt seine lüitwe
die Geschäfte des Hausdieners.

IDiinsdiensmert wäre die Anlage einer Sammlung oon Jahresberichten
aller höheren Cehranstalten der Grafschaft ITfark.

Lüi'msdicnswert wäre audi die Anlage eines Journals für die ein¬
laufenden und ausgebenden Briefe bezw. Drucksachen.



üertcitfungskämpfc und üerfallungsf ragen.
Ein Beitrag zur Gefdiidite der märkifch-limburgifchen Beziehungen

im 17. und 18. Jahrhundert,

ß. Effer, Elfey.

Jn langwieriger Fehde (1230—1247) hatte einst die kleine Himburgcr
Grafsdiaft dem mächtigen märkischen Hachborn gegenüber ihre Selbständig¬
keit behauptet; allein nur widerwillig unterdrüdite der Rioale den Wunsdi,
dermal einst Himburg, den uralten Absplib oom Altena er
Stamm land, mit seinem Besitztum wieder zu Dereinigen. ]st's ihm auch
nicht gelungen: mit Dielen Kämpfen und groben Opfern muhten Himburgs
Regenten ihre durch Alter und ßerkommnn geheiligten Redite erkaufen.

Zu imgliidiseliger Stunde starb 1618 Graf Konrad Gumprccht doii
Tecklenburg-Himburg; seiner lüitme Johanetta Elisabet oon Hassan gegen¬
über glaubte man märkischerseits leichtes Spiel zu haben, und daher be¬
gannen sdion im folgenden dahre die Streitigkeiten.

lüie bekannt, war das märkische Gebiet nadi Aussterben des regieren¬
den Gesdilechts (1392) mit Cleoe Dereinigt worden; beim Tode des letzten
Herzogs oon CleDe-IRark, dohann Wilhelm (1592—1609), ging dann der
wichtigste Teil des Erbes an Brandenburg über.

Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst, sollte Himburgs
gefäbrlidister Gegner werden. Er sab die Grafsdiaft Himburg als einen
„integrierenden" Teil der Warb an, während die Himburger Herren ihr Be¬
sitztum für eine freie unmittelbare Reidisgrafschaft ausgaben.

Jm dahre 1619 wurden oon Seiten Brandenburgs die Feindseligkeiten
eröffnet. 3m Hamen ihres Gebieters beanspruditen die cleoisdien Räte die
Collation der Kirchen zu Östridi, Hennen, Hetmathe und Ergste,
die den dortigen Geistlidien bisher Dom Himburger Grafen erteilt war, und
lieben in den Kirchen ein Edikt dieses Inhalts oerlesen. Die Handlungs¬
weise hatte eine allgemeine Erregung zur Folge, die an manchen Orten
einen ernsten Charakter annahm; in Östridi z. B. oerhöhnte man den
angeschlagenen Erlab und rib ihn in Fetzen herunter. Übrigens eraditete
man audi am gräflichen Hofe zu Himburg dieses Edikt für durchaus nidit
bindend; obne Rücksicht darauf stellen unterm 24. HoDcmber 1620 Johanetta
Elisabet und Arnold Jobst, Wilhelm Hendrich, Grafen zu Bentheim, nebst
Ernst Casimir und Jobann Hudwig, Grafen doii Hassan, „als weiland des
woblgebornen unsers freundlich lieben Ebeherrn, Bruders und Sdiwagers,
Herrn Konrad Gumprcdits, Grafen zu Bcntbeim-Teddenburg-Steinfurt und
Himburg cbrislseligen Angedenkens binterlasscnem unmündig Söbnlcin Der-



ordnete üormnndcrn" dem Pfarrer Rehricus RiengStenberg zu Ergste kraft
des juris patronatis einen Coliationsbrief aus. (Staatsardiio IKiinster.)

Jobanetta Elisabet trat den Ansprüchen Brandenburgs mit aller Ent-
sdiiedenheit entgegen; audi nidit das kleinste Redit sollte dnrdi ihre Radi-
giebigkeit oerloren geben. Unterstützt wurde sie durch ihren zum Radifolger
in der Regentschaft bestimmten Reffen Hiauritz oon Bentheim (1623); er
erteilt ihr unterm 2. April des Jahres 1648 den Auftrag, mit allen Rütteln
den Anmaßungen des Kurfürsten entgegenzutreten. Er schreibt:

„Wir IRauritz, Graf zu Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt und Cimburg,
Rerr zu Rheda, Weoelinghofen, Roya, Alpen und Reifenstein, Erboogt zu
Köln bekennen und tun kund männiglichen mit diesem offenen Brief: All¬
dieweil Ihre Kurfürstliche Durchlaucht zu Brandenburg unsrer Grafschaft
Cimburg allerband unleidlidio Reuerungen und sonderlidien unter andern
audi mit zugefügte neuen und unerhörten jure contributiones gewaltsam zu¬
muten tut, dazu wir aber unserseits garnidit stillsdiweigen nodi dazu uer-
steben können, wir aber jetzo Selbsten dergleidien Beginnen in Person nidit
zu begegnen uermögen, daf3 wir deswegen zur Erhaltung möglidisten unsers
Rauses und Grafsdiaft Cimburg Roheit und Gerechtigkeit, die Rodigeborne
unsre freundlidie liebe Base und Geoattcrin Frau Jobanetta Elisabet gebome
Gräfin zu Rassau etc., Gräfliche Bentheims Cimburgifdie Wittib etc. und
absonderlidi den Edlen unsern lieben getreuen Engelberten . . . sich dazu
zu bedienen oollkommen Gewalt gegeben und erteilt haben, soldien neuer¬
lichen Beginnungen nidit allein zu contradicieren sondern auch pro conser-
oanda immedietate et libertate dagegen, was dessen etwan immer oorfallon
mödite, bestergestalt zu protestieren, und dereinstig ad quemeumquem superi-
orem zu appelieren, audi sonsten alle dienlidien IRittel dagegen oornehmen.
Dessen zu wahrer Urkund haben wir diese unsere Doilmadit mit eigener
Rand untersdirieben, und mit Aufdrückung nnsers angebornen Gt'äflidien
Sekretsiegels wissentlidi bekräftigen lassen. Gegeben auf unserm Sdiloß
Tecklenburg, am zweiten Tage IRonats Aprilis des Eintausendsedisbundert-
aditundoierzigsten Jahres.

(C. S.) IRauritz, Graf zu Bentheim.".*)
Allein Friedrich lüilbelm hatte sdion andern Gegnern als einer Cini-

burger Gräfin seinen ehernen Willen aufgezwungen. Radi oerschiedenen
Konferenzen, die im Februar 1648 zwisdien den beiderseits tierordneten
Räten abgehalten worden waren, einigte man sidi sdiließlidi in dem hoch-
bedeutsamen Dertrage uorn 31. lRärz 1649, der, wie folgt, lautet:

„In Gottes Rainen, Amen.
Kund und zu wissen sei hiermit Jedermänniglicben, als zwisdien dem

durchlauchtigsten Fürsten und Rcrrn Rerrn Friedridi Wilhelm Rlarkgrafen zu
Brandenburg, des heil. rörn. Reidis Erzkämmerern und Kurfürsten in
Preußen, zu Clcne, Jiilidi, Berg, Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden,
audi in Sdilesien zu Crossen und Jägerndorf Rerzogcn, Burggrafen zu
RUrnberg, Fürsten zu Rügen, Grafen zu der IRark und Raoensberg, Rerrn
zu Rabenstein etc. und dem Rocbwoblgebornen Grafen und Rerrn Rerrn
IRoritzen, Grafen zu Bentheim, Teddenburg, Steinfurt und Cimburg, Rerrn
zu Rheda und Wcoelingbofen, Roya, Alpen und Reifenstein, Erbnogten zu
Köln etc. wegen der Cimburgisdien Roheit, Streit und Uneinigkeit daher

*) Abschrift im städtischen Archiu Hohenlimburg.



entstanden, dab loohlgcmcldtcr ßerr Graf dieselbe oor eine unmittelbare
Reidisgrafsdiaft angeben, hingegen aber S. Cbnrf. Durchl. und deroselben
Rodigeebrte Fjcrrn Dorfabren darauf bestanden, daf3 das Raus und Terri¬
torium Cimburg 0011 der Roheit der Grafsdiaft UTarh dependire, und dann
dieser Streitigkeit halber nidit allein oon jetzo, sondern audi oor dahres-
frist im Februario unterfdiiedlicbe Konferenzen zwischen beiderseits oer-
ordneten Reiten gehalten und die Sadien oor Rödistgd. S. Churf. Durchl.
hoher Person, nun wie damahlen abereins oorgenommen; dab demnadi heut
dato nachgesetzte Gebrechen und Irrungen abgetban und folgender Gestalt
in der Güte oerglidien sind, dab nämlidi die Untertanen zu be¬
sagtem Cimburg in ihren Prozessen und Streitigkeit die
ersten Instanz zu Elsey haben und behalten, und diejenigen, weldien
sidi oon den allda gefällten Definitiu-Urtheln besdiwert aditen, und des
beneficii appellationis gebraudien wollen, oon dannen an die Kanzlei da¬
selbst zu Cimburg sollen appellieren, wenn sie aber mit der zweiten Urthel
nicht graoierf zu sein oermeinen, alsdann nidit nadi Cüdenscheid an das
Rogeridit, wie soldics S. Churf. Durdit. gnädigst nadigegeben, sondern an
die Cleoisdie Kanzlei und Rofgericbt appelliert werden müsse, oon danen
die appellationes endlidi an das Kaiserl. Kammergeridit, wenn die Summe
dem Cleoisdi- und IRärkischen prioilegio de non appellando gemäb, deooloirt
werden, dabei dodi S. Churf. Durchl. dem Demi Grafen ferner gnädigst
zugegeben haben, dab oon Cimburg an die Cleoisdie Kanzlei nidit solle
können appelliert werden, es sei denn die ursprüngliche Forderung und
Rauptsumma 100 Rcidisthaler und nidit darunter werth. Es sollen
audi die zu Cleoe erkannte Urtheln zur Execution an das Cimburgisdie
Geridit remittiret und oon den Beamten daselbst zu lüerk gestellt werden,
und dieweil die in Cimburg gesessene Adlidic oorgeben, dab sie als imme-
diat märkische Candsassen oon dem Geriditszwang zu Elsey oder oon der
Kanzlei zu Cimburg exempt und ihre primam instantiam in personalibus
daselbst nicht, sondern am Geridit zu Ciidcnsdieid hätten, weldics ihnen
oom Rerrn Grafen nidit gestanden worden, so ist oerabsdieidet, dass dieser
Punkt oor S. Cbnrf. Durchl. mit dreien Schriften beiderseits oon oier Wochen
zu oier Wochen (daoon der Anfang den 1. ITlai dieses 1649. Dabres oon
den Rdlidicn gemadit werden soll) instruiret, und, wenn soldics gesdieben,
entweder oon deroselben dccidiret oder auf Anhalten der Partbeien die
Rkta an eine unoerdäditige Uuristen-Facultät in Deutsdiland ad decidendum
iibersdiickct, und in währender dieser sedis HTonatenZeit gedadite Rdlidicn
mit keiner Prozedur am Geridit zu Elfey oder an der Kanzlei zu Cimburg
besdiwert werden. Ruber soldie Appellation und beoor die Sadic per
sententiam zu Elsey und an der Kanzlei zu Cimburg determinirt seien, sollen
keine exlrajudiciales commissiones aut aoocationcs oon Ihrer Churf. Durchl.
oder dero Regierung an der Kanzlei und Rofgeridit zu Cleoe oerstattet,
audi keine supplicatioues nodi simplices querclae in ordinariis et extra-
ordinariis causis, als in Fällen, da soldics oon Rechtswegen zulässig, an¬
genommen werden.

Wegen der Türken-, wie audi andrer Reidis- und Kreis-
steuer ist oerglichen, dab dieselbe oom Rause Cimburg auf die gesamte
geist- und weltlidie llnterthanen, mit Zuthun der eingesessenen Rdlidicn
und andern Geerbten (in deren Beiwesen audi die Rezeptors ihre Rechnungen
ablegen sollen) repartiert und gesdilagen, demnächst oon den Cimburgfcben
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beigetrieben, empfangen und nach Clcoe gegen Quittung eingeliefert morden,
und dagegen S. Cburf. Durdil. den Rerrn Grafen und dessen Suceessorcs
gegen den Kaiserlichen Fiscal, Rcidis- und Kreis-Pfennigmeister, audi das fürst-
lidic Raus Berge, oor gedoppelter Bezahlung und andern Ansprachen tndemnis-
sieren sollen und loollen. lind meilen audi bei diesem Punkt die einge¬
sessenen Rdlidien Cimburgisdi snstinieret, dab sie ihr Contingent nach Cleoc,
oder mohin es S. Cburf. Durch), gnädigst oerordnen rnürden, zu liefern
hätten, so hat der Fperr Graf dieses zrnarn dem oon Brabed; zu Cetmathe
und seinen Successoren, sooiel deren Contingent anbelangt, aber den übrigen
Rdlidien nidit, zugeben mollen, sondern dafs dieselbe das ihrige am Dause
Cimburg abzustatten und zu erlegen schuldig mären. Da sie aber solches
in der Güte nidit tun mollten, soldienfalls solle solcher Punkt in dreien
Schriften beiderseits, mie oben oermeldet, instruieret und dcdiciret merden.

lüenn aber einige Candsteuern in der Grafsdiaft fllark bcmilligl
und umgeleget, sollen die Cimburgischen Unterthanen desmegen in keinen
Rnschlag gebradit merden, sondern daoon befreiet sein, die Freimärkisdicn
aber, so in Cimburg gesessen, darunter dergestalt kollektiert merden,
dafä denselben der Rnschlag nadi Gelegenheit ihrer Güter gemildert, und
damit es desmegen hinführo keine Streitigkeiten gebe, ein gemisses Contingent
ihnen angesdirieben, darüber audi jedesmal die Re'partition oom Dause
Cimburg mit Zutbun der eingesessenen Rdlidien und anderer Geerbten gc-
maebt, die Gelder durch die Cimburgischen Bedienten erhoben, und zu Cleoe
geliefert, die Redinungen auai im Beimesen der Rdlidien und Geerbten ab¬
gelegt merden, zu dem Ende audi die freimärkischen Güter, so Diel deren
jetzo in Cimburg befindlidi, in ihrem Zustand und Anzahl konferiert mer¬
den sollen.

Der Dienste halber, so die Freimärkischen an dem Dause Cimburg
sdiuldig sein sollen, bleibt es dabei, daf3 sie jäbrlidi oier Dienste, immahen
sie sidi dazu eingelassen, leisten. Und meil es der lüaditbestcllung halber
am Dause Cimburg bei diesen Troublen prooisionaliter auf ein Hahr dabin
genommen und ocrmilliget, dafj zu üersdionung der Unterthanen mit den
Personal-lüaditen und zuglcidi mit oor die Reparation der Festung audi
Kraut und Cotli in Summa fünfhundert Reichsthaler (jedes Quartal das
oierte Theil daoon) oon den Cimburgischen Unterthanen in hundert Pflügen
oormals abgctbeilet, der Dcrrsdiaft bezahlt merden sollen, so hat es dabei
sein Beulenden.

Es mollcn jedodi die Rdlidien bei unoerhofften oorfallcndcn grösseren
Gefährlichkeiten der Zeiten, auf oorhergebendes, des Rerrn Grafen, Ersuchen,
in selbst befindender Rotmendigkeit zu üerstärkung der lüaditen sidi
discretlidi zu erklären und gutmillig finden zu lassen, jedodi ohne IUaf3-
gebung und unoerbindlidi nidit abgeneigt sein.

So solle audi die Ruldigung somolit oon den Freimärkisdicn als
andern Cimburgisdien Unterthanen au dem Dause Cimburg, mie oon
Alters bergebradit, ohne Raditlicil S. Cburf. Durdil. Uber die Freimärkisdicn
habenden Rcdil und Gcreditigkcit, gesdielien, außerhalb daf3 sooiel die ein¬
gesessenen Rdlidien anbelangt, ob dieselben jedodi mit Dorbebalt S. Cburf.
Durdil. Oberhuldigung zum Randstreidi und Gelübd, mie Anno 1627 ge¬
sdielien, oerpfliditet oder nidit, in dreien Schriften oor S. Cburf. Durch), auf
lücise mie oben, instruiret, und demnach oon deroselben zur endlichen
Decision ausgestellt merden solle,
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mit dem Rolzgeridit in Himbur.ger mark, und mas daoon nadi
Redit und Gcmohnhcit dependiret, als nämlich die Roheit, Gcrcditigkeit und
die lüildbabn, Gebot, üerbot und Bestrafung der Gemalt in den Ciniburgisdien
ITlarken, solle es, mie oon Alters bräudilidi und herkommen, gehalten, audi
hernädist durch eine absonderliche Kommission mit den Geerbten, (meil es
bei S. Cbnrf. Durchl. allein nicht stehet) gehandelt merden, ob des Fjerrn
Grafen üorsdilag zufolge der Tbeil der marken, so in Himburg gelegen,
dem Rause Himburg oor dessen Anteil der gemeinen Briiditen in oölliger
Disposition und nief3baren Gebrauch gelassen und übergeben merden könne.
Und diemeil die Adlichen in Himburg herbracht, dafe sie oon ihren daselbst
gelegenen adlichen Sitzen zu den märkischen Handtagen besdirieben merden,
sessionem et oota dabei gehabt, mie soldies die Aussdireiben und Kompa-
ritiones bei den Handtagen ausmeisen, so solle es audi hinfüro damit also
gehalten, der oon Brabedi zu Hetmathe audi bei dem müblenzioang und
itlablgenossen, someit er deren jetzo im Besitz ist, audi er und andere
Adlidie daselbst bei ihren bemeislidien prioilegiis manuteniret merden.

3m Übrigen soll S. Cburf. Durchl. und das Raus Himburg und dessen
Bediente und Untertanen bei alt hergebrachten Rechten, Roheit, Ober- und
Gereditigkeiten in ecclesiasticis et politicis, in criminalibus et cioilibus, andi
bei den gültigen Renten, Himiten und Grenzen, mie 3hre Churf. Durchl. und
das Raus Himburg deren in rcditmäfiigen Besitz oel quasi sein, ruhig be¬
lassen, und darmider nicht besdiuieret merden. Es solle audi das jus
primarium precum im Stift Elsey, somolil S. Churf. Durchl. als des
Grafen Successoren competiren, daneben solle und molle der Rerr Graf
und seine Successores nun nodi zu emigen Tagen, keine Änderung in
der eoangelisdien Religion in Himburg machen. IDas andi die An-
setzung der Kirchmeister und Abhörung der Kirdienredinnngen
des Kirchspiels Hetmathe, Österreidi und Rennen angehet, solle
es bei dem, mas S. Chnrf. Durdll. und die Adlichen desselben alleinig oon
Alters herbradit gelassen merden, die Adlidien aber darin also oerfabren,
dafi darüber keine Klagten kommen, und darin zu remediren nidit
nöthig sei.

Diemeil aberdasjus collationis zu Österreidi oom Rerrn Grafen
bestritten morden, so solle dieser Punkt, item ob die Sendbrüchten dem
Pastoren zu Iserlohn gehören oder nidit, oor S. Churf. Durchl. in dreien
Schriften, gleidi oben oon andern Punkten oermeldet, instruiret, und deni-
nädist obangeregtermaben decidiret merden, mie denn sdiliefilidien oer-
glidien, dafs zu Derhütung alles Streits durch beiderseits dazu oerordneten
Kommissarien die Grenzen allerforderlidist aufs neue umzogen merden
sollen.

ürkundlidi Rödistg. S. Churf. Durchl. und des Rerrn Grafen Subskrip¬
tion und oorgedruditen Secret-Siegeln.

So gesdieben Cleoe den 31. IlTartii 1649.
(H. S.) Friedrich lüilhelm, Churfiirst."*)

Radi diesem miditigen Uertrag sollte es mit dem Rolzgeridit in der
Himburger ITiark, die meit über das lüeidibild der Grafsdiaft ins märkische
hineinragte, und den damit zusammenhängenden Gcreditsamen bleiben, mie
es oon Alters her bräudilidi gemesen mar. Diese unklare Fassung halte

*) Rbscbriften im Rrcbio Hohenlimburg und Hous Letmathe.
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eine Reihe langwieriger Derbandlungen zur Folge. Wiederholt wurden oon
beiden Seiten Kommissorien ernannt, um die entstandenen Differenzen durdi
gütlidien üergleidi beizulegen. Friedrich IRauritz, der fruchtlosen Unter¬
redungen überdrüssig, erklärte sidi für Überlassung der Roheit und der
Wildbahn in der Cimburger IRark zur Zahlung einer jährlichen Padit bereit.
]m Hooember 1693 wurde dieserbalb zwisdien dem Grafen und den Kur-
fürstlidi-Brandenburgiscben Dertretern, dem Jägermeister de Rynsdi und
Regierungsrat ITiotzfeld, ein üergleicb gesdilossen, der folgenden Wort¬
laut hat:

„Demnadi oon oielen Jahren her zwisdien fhro Churf. Durchl. zu
Brandenburg und Jbto Rodigräffl. gnaden zu Cimburg wegen der Gcreditig-
keit und Wildbalme in Cimburger IRark einige differentien entstanden, und
selbige durch einen giitlidicn üergleidi hinzulegen, öfters oon begden Seithen
Commissarien bennet gewesen, auch oersdiiedene Unterhandlungen, jedodi
fruchtloh ge[wesen] so dah itzglten Rr. Graffe dadurch bewogen worden
durdi oiclfältiges supplicireu und anhalten bei 3bro Churf. Durchl. zu
Brandenburg so Diel zu wege zu bringen, dah diesem Streit abzukommen
Ihme die Roheit und Wildbalme in besagter Cimburger IRark oor ein
sidicres Jährliches oerpaditet werden möge, des Endts audi ein Cburfürst-
lidi gnädigstes Rescriptum sab dato d-35^''1 690 an c' en ß Gt' ni Jäger¬
meister de Rynsdi und cleo- und märkisdien Regierungsrat lRotzfeld haltend
üorzeigend, als sind in Kraft desselben gdstn. Rescripti wir unten benente
Churf. Järgermeister de Rynsdi und Just.-Rath lRotzfeld durdi oersebiedene
Unterredungen mit fliro gräffl. Gnaden zu Cimburg so weit kommen, dah
mit ausdrücklichen Dorbehalt Jhro Churf. Durchl. gnädste ratification folgen¬
der Gestalt uns oereinbabret.

Erstlich wird Hamens mehr Röchstgltr. Sr. Churf. für sich und dero
hohen Hadifolgern und Erben d Rerrn Gräften oor sidi und seine Erben
und Hadikommen bis zur liegst gefälligen reoocation in Welchem fall wieder
alles in oorig stand herstellet, und niemanden, besonders contrahenten
preejudiciret sein soll, ein getban und oerpaditet die Roheit, Ge¬
re dit igkeit, WiIdbahn, gebott, oerbott und Bestraffung in
der Cimburger IT! a r k, so wie die fliro Churf. Durchl. oon alters com-
petiret, nidits daoon ausgesdilossen und sidi derselben rechten und emol-
iementen zu gcbraudien, gleich wie bihbero in Rödistgltr. Ew.Churf. Durdil. hohen
Rahmen durdi die absonderlidi dazu bestellte Bediente gesdiehen, aisin specie:

1. Die W i 1 d b a h n in besagter Cimburger IR a r k und sonderlidi,
so weit sich dieselbe in ihren Canden und pfählen erstrecket, jedodi Rerrn
oon Brabeck zu Cetmat und Rerrn oon Syberg zum Busdic bik zur ander-
weithen gnedigst üerordnunge (als wan fliro Rodigräffl, gnaden zur anpfadi-
turig des oon Sybergcs mit jagt der negste seyn soll) die mitjagt, in so
weit ihnen dieselbe gnädigst oersdirieben, frei gelassen werden möge, audi
mit diesem bedinge, dah wan etwa ein stück Wildes gesdiossen würde,
selbiges nidit anders als ohne gewahr nur den ersten Tag ins gehagte gc-
folget und ohne üorwissen und beisein eines Churf. Waldbedienten nidit
darauh gcbohlet werden soll.

2. Wann in dieser IRark g e s di a r e t wird, kann bei o o 11 e r 1R a s t,
so jedodi nur auh Budien bestehet nadi ein halt des IRarken-Budis und
IRarken-Rolle ohngezehlet eintreiben.
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3. Kann er sid) des Goltzes so nadi dem Ransc Altena, zum
Brande oder sonsten gehöret nad) seinem lüillcn entweder zu einer
Glaser-fjütten, Osemund-Sdimitten oder andern hämmern
gebrauchen, daoon jcdod) ausbesdiieden so oiel Goltzes als zur Brcn-
sebeder ITtüblen nötig, und bishero aus dieser IKarh genobmen, so dan
mann etwas sonderliches am hause Altena an Bau bolz oonnötben,
dafj dessen ein tbeil aus dieser tTiark, mit üorwissen und Belieben Jbro
gräfll. gnaden obn sdiadlicb so woll als jetzigster ffliihlen geboblet wer¬
den möge.

4. tRub das holtzgericbt Cimburger mark unten in clor
Rahmer, Wie oon alters, in beysein des Churf. lÜaldförstcrs jcdod) unter
Jbro hocbgräffl. gnaden direktion alle Jahr gehalten werden, und genieben
die gesambten Erben oon den Iltarken-Brüditen (weld)e jcdod) zur Der-
besserung der mark angewendet werden müssen) zwei dritten tbeil und
ein zeiilidier lüaldförster oor seine Aufsicht einen dritten Tbeil.

5. sollen Jbro Fjochgräflidic Gnaden die Gewalt-Brücbten, die
Jagd-Exzessen aber dem Churf. herrn Jägermeister zur Bestraft-
ung denunciren und daoon den 4ten tbeil genieben: auff dem hoffe
Himburg wie sonsten Rahmens Jbro Clnirf. Durchl. auf dem hause Altena
gesdichen in beysein gleichfalls des zeitlidien lÜaldförstcrs, welcher jeder¬
zeit oon üerlauff zu Jbro Churf. Durchl. nadiridit mit protocoll halten,
sonsten aber ohne Jbro hocbgräffl. gnaden Belieben in ausweisung der
Kohlen und nichts anders unternehmen solle abscbliditen und daoon dab-
jenige, so Jbro Churf. Durchl. bibbero genossen, zu sid) nehmen, aud) den
Churf. lüaldbedienten als herrn Jägermeister und lüaldförster: (lüeldie in
allen Theilen, ihre üerherige mühe und Aufsidit behalten sollen, damit so
lüobl Jbro hocbgräffl. gnaden desto besser, bei ihrer angepfaebten bereebtsam-
keit mögen manuteniret und gesdiiitzet als gesehen werden, dab der Churf.
llntertbanen, welchen in dieser mark berechtiget, kein nachtheil gesdieben,
audi die HTark nidit ruiniret, sondern in guten stand erhalten werden:) dab
ihrige wie sie bishero solches genieben indessen und andern stücken daoon
zukommen lassen.

6. gebühret oon allen IRarkpletzen, was in der mark aus¬
gerodet, zu wiesen, garten oder länderei geniadiet, oon dem¬
jenigen so daoon gegeben Jbro Churf. Durdil. der dritte Pfennig weldi
Jbro hodigräffl. gnaden gleichfalb zu genieben, die übrige zwey drittel
pfennige aber werden zur Derbesserung der lllark, wie die ITiarkenbriiditen
angewendet und mub ein zeitlidier holtzridrter diese beyde tbcile erbeben
und jährlich holtzgeridit daoon Redmnng tburt,

7. müssen oon den g e w a 11 h e r r n gemessen werden j ä h r-
lich aus der mark Der mögen der IKark Rolle im Siiderlandc fol. 8
oerso in finy 18 Sdiillinge itzo ausmachen 3 Goldgulden ad 3 Rthlr. 45 Stbr.

8. inüben keine Fische Schlad)te auf der Rahmer und die da
sind nidit so bod) gemadrt werden, dab die Fisdie nid)t herüber steigen
können, es geschehe dann mit deb Gewald herrn lüissen und lüillen.

9. müben die auff marken grujide gesetzten gebäude und
zu sdrlage, wie beym holtzgeridrte de ao 1647 den 2. 7ber sd)on befohlen,
wie aud) die nad) der Zeit erbaueten Forellen und lüiesen sd)läd)te nieder¬
gerissen oder daoor mit Bewilligunge des Gewalt herrn ein sidreres Jähr¬
liches wie sab Ro. 6 gemeldet, gegeben werden;



10. mühen die zioölff sdieren, so aufs Beerbten in der Marli,
und an oersdiiedenen Örthern der Mark in specie audi zum gröbten Teil
auff märkischem Grunde uiohnhafft besteben mühen oon ]hro Graft, gnaden
zu Cimburg benennet oon Jbro Churf. Durchl. aber als Gcioald Rerrn, bib-
bero, hinfübro aber oon Jbro Gräffl. gnaden als pfächtigern der Roheit nebst
den Roltzricbtern, loeldie sonsten Jbro Churfl. Durchl. allein zu setzen ge¬
habt, angeordnet und bccydet loerden, und zioar in beysein des Churf.
IDaldförsters und Roltzriditers, loorüber dem allenfalf3 nahmens oftbodi-
gemelten Jbro Churf. Durchl. zu länglicher manutenent. nidit alleine oer-
sproeben, sondern aud) denen Jagt und IDald bedienten, solche loiirklidi zu
leisten hiermit anbefohlen roird.

11. So mad) audi nahmens Jbro Churf. Durchl. geneben roerden der
Zehnte Pfenning oon den Kalköffen, und allen den so efioa aus
der Erden gegraben roerden mödite.

IDobingegen dann Mehrgemelten Jhre Rodigräffl. gnaden oon Cim¬
burg für sich und seine Radifolger itzogemelten Cimburger Mark nadi
ihren alten hergebraditen Statuten, üergleidien, Redit und Gcreditigkeitcn,
loie es unter den Interessenten in obseroanz und Rerkommens, zu regiren,
zu hegen und in guten Stand zu halten, in Summa alles zu tbun, toab zu
der Mark besten und Conseroation, voird dienlich und niitzlidi eraditet
roerden auch dabeneben Jährlicbs und alle Jahr a die ratificationis an zu
rechnen, in der Märkischen IDaldsdireiberei eine Summa 150
Rthlr. zu geben oersprodien, und bei unterpfändung, seine itzigen und
zukünftigen giitcr festiglich angelobet, auch zugestanden, dab Jbro Churf.
Durchl. dero gnädigsten Gefallen nadi 0013 soldier Summa dab Capital ad
3000 Rthlr. schreibe pp. einfordern, und dagegen die abnutzung oorgemclte
Roheit Jbro Rochgräffl. gnaden oder dero Succcssoren gnädigst belassen
mögen, in IDabrbeit urkundt ist dieser Contract und Concession unter nadi-
mahliger üorbebaltunge gnädigst oerordnete Commissarye nebst Jbro Rodi-
gräffl. gnaden zu Cimburg, unterschrieben und oersiegelt.

So geschehen Ragen den . . . Hooember 1693."*)
Diese Bestimmungen blieben bis zur letzten Rälfte des 18. Jahr¬

hunderts mabgebend, und erst die durch Friedridi den Groben an¬
geordneten Markenteilungen brachten eine oollständige üeränderung mit sidi.
Denn mie aus dem oorhin mitgeteilten üertrag heroorgeht, lag der grösste
Teil der Cimburger Mark auf märkischem Grunde, und die dem Grafen
oon Cimburg hier 1693 zugebilligten Redite muhten bei der Teilung in
Fortfall kommen, natürlidi gegen eine entsprcdiende Entschädigung. Don
den über diesen Gegenstand gepflogenen Unterhandlungen ist oor allem die
Instruktion oon Interesse, die Friedrich der Grobe unterm 31. August 1771
der Märkischen Teilungskommission „südioärts der Ruhr" erteilte.

„Friedrich pp. Unsern pp. Aus Euren alleruntertbänigsten Beridit
00111 18ten Juny haben IDir erfahren, roas Jhr gegen der oon dem Grafen
Bentbeim-Cimburg geschehenen Anträge zu abtrettung einiger Gereditsame
in der Cimburger Mark, und dagegen Ihm zu bcioilligenden Dergütungen,
gutaditlidi der Sadic gemäb haltet. IDir besdieiden Euch darauf in Gnaden,
clab es 1 ™° allerdings andern fey, dab durdi den Dcrgleidi 00111 Jahr
1693 bei Übertragung der darin gedaditen uns zugestandenen Gereditsame,

*) Abschrift im Kircbenarchiu Elsey.
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in den Theils im Cimburgsdien zum gröhten Thcil aber in der Grafsdiaft
ITTark belegenen Cimburger IHark an das gräffl. Raus Cimburg paditmeise
und usque ad reoocationem, Uns oon der Superioritate territoriali nidits
oergeben sei.

Da soldie jura in dem hernach im Jahre 1729 getbätigten Erb-
oergleidie loegen der Grafsdiaft Tecklenburg in articulo 7 zioar erblidi
cedirt, uns aber die Candeshoheit unbeschränkt ausdrücklich und feyerlidi
reseroirt morden, melche denn auch die Candesherrlidie Oberbotbmäfiigkeit
in Forstsadien in sich begreift.

lüeilen jedodi in diesem letzten üergleidie articulo 2 dem Gräflidien
Dause Bentheim-Cimburg alle jura superioritatis territorialis, meldic lüir
und unsere üorfahren oorlicr in der Rerrschaft Cimburg exercirt oder
exercieren können, auher dem einmabl uor all bestimmten Sdiatzungs-
Contingent aus derselben ad 3056 Rtblr. cediert sind; So mird die in § 7
bey gänzlicher Uebct'lassung der porhin gedaditen unser gereditsame in
der Cimburger ITTark geschehen reseroation der Candeshoheit nur mohl auf
denjenigen Tbeil der IRark gehen können, meldier in unserer dortigen Graf¬
sdiaft belegen ist.

Diese muh audi bei beoorstebender Teilung der IRark überall un-
beschmälert bleiben, so mir hingegen eben soldies in Ansehung desjenigen
Theils, meldier in den Cimburgischen Grenzen belegen ist, zuge¬
standen mird.

Solchergestalt mürden diejenige unserer Unterthanen, melche ihre
Antbeite oon der IRark in letzterer bekommen in Ansehung deren, der
Cimburgischen Roheit, so mie die Cimburgisdien Unterthanen, die selbige
binnen den Grentzen Unserer Grafsdiaft ITTark erhalten, deshalb unserer
Candeshoheit untermorfen seyn, meldies eben so menig oon der Einen oder
der andern Seite zum Haditheil gereichen kan, als menn in andern Fällen
Unterthanen eines Candesherrn, megen güter, so sie in einem frembden
territorio besitzen, dessen Roheit untermorfen sind.

Radi diesen üoräussetzungen kommt es nur auf die besondern
Gerechtsame an, meldic den Grafen oon Cimburg in der Cimburger ITiark
cediert morden, und dieselbigc bei der Theilung entmeder behalten oder zurück¬
geben mill.

Die dem Grafen übertragenen jura darin bestehen nach dem üergleidi
oom Jahre 1693

1. in der Jagd, und mie es scheinet; darunter mit genutzten
Fischerey, meldie derselbe durch die ganze ITTark beibehalten mill, und
mir können dieses gern geschehen lassen in der Supposition, dafi derselbe
audi die Fischerei bisher darin gehabt hat, da sonst der üergleidi dieser
letztern megen nicht expressio ist.

2. in der ITTastgereditigkeit, oder mie aus oben angeführtem
üergleidie hcroorzugehen sdieint, in der Befugnifi bei HTastzeit, die jedodi
nur aus Buchen bestehen soll, soldie mit Eintreibung einer ungezählten
quantitaet Sdimeine zu nützen. Jhr ermähnt in Euerm Beridit oon dieser
Gereditsame nidits, der Graf mird aber solche rnohl unter denjenigen
mit begreifen die Er bey üertbeilung in unserm territorio zurückzugeben
offeriert.

Es kommt nun darauf an, ob die geerbten ihre gereditsame in der
lRark und an deren Grund und Boden audi Rolzung mie in uerschicdcnen
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andern fltärken nadi Scbioeins-rediten nemlidi nadi der Einsdiaarnng bey
IRastzeit, oder nadi andern Derbältnissen haben, mitbin ob sie nadi jenen
theilcn mcrden oder nicht. IDäre Ersteres, und rniirde so dann der Graf
nadi der Befugnis einen Tbeil der IRark bekommen, so mürde Er dadurdi
abgefunden merden, sonst aber uierden die Commissarii bey der Tbeilung,
mobey die durchgehende IRast nidit molil continuieren kan, ex acqno et
bono nadi propportion des der ITIastung halber bisher gehabten Genusses
etina nadi einem 12 oder 20jährigen Durchschnitt saloa ratificatione aus-
zugleidicn haben, uias dem Grafen deshalb aus der IRark zu oergüten sey.

3. kommt in mehrgedachtem üergleidi die dem Grafen iiberlassene
Befugtiih oor, das Brand holz so zu dem Fjause Altena sonst gehört
hat, zu nutzen. Euer Beridit ermähnet bieroon abermahl nidits. Es sdieint aber
dah man gräflidier Seits soldie audi erlassen mill. IDenn deshalb eine
üergiitung praetendiert mird, muh soldie nadi Derhältnih des bihherigen
Genubes 3hm ausgemittelt merden, mohiugegen Commissarii rnegeu des im
üergleidi Uns reseroierten zum Sdilosse Altena und der Brensdicider ITUilile
erforderlichen Bauholzes, unser Interesse audi besorgen müssen, und menu
uns nidit dafür an Grund und Boden ein aequioalent zcrfället, müsset Ihr
Uns Dorsdilagen, mie soldie Gereditsame in Ansehung des Sdilosses
Altena, da dessen Gebäude oerkauft merden, nunmebro zu
nutzen seyn merden.

4. Kommt die gräfliche direktion des Fjo Izgeridits besagter
IRark oor. Ihr habt nadi den in Eurem Beridite dargestellten prineipiis
redit, dah dieses Aolzgeridil oder jurisdictio tnarcalis cessiere, menu die
communion aufgehoben mird, und jeder IRarkeninteressent nadi seinem
juribus ein prioatioum dominium bekommt.

Es fliesset audi aus der Ratur der Sadie um desto mehr, dah der
Graf deshalb keine Dergütung praetendieren kan, da Er nidit einmal uon
den IRarken-Brüditen einige Rutzung gehabt zu haben sdieinet, sondern
soldie nadi Inhalt des Dergleidis den gesammteu Erben zu üerbesserung
der IRark mit ', unserm IDaldförster aber mit zugestanden haben,
meldiem letztern rnegen dieses abgehenden emoluments zum Dienste ein
billiges auszumitteln seyn uiird. Sollte indessen der Graf, mie uon seinen
Commissarien ad protocollum oom 2. UTarti 1769 angegeben morden, uicgeu
des Fjolzgeridits eine mürklidie Rutzung gehabt haben; so haben IDir nidits
dagegen, dah 3hm dafür aus der IRark üergiitung gesdiebe. Uns aber
kann soldiergestalt nidits angeredinet merden, med bei der Tbeilung keine
marcal-jurisdiction oder Rolzgeridit an uns zurückkommen kann. Die

5. Befugnis des Grafen in der Cimburger IRark ist nadi dem üer¬
gleidi diese:

dah demselben die Gemaltbrüchten unserm Uagdbedienten aber
die dagdexzesse zur Bestraffung denuncirt merden, und dah
derselbe Ersten in Bcyseyn des Königl. lüaldförsters, der daoon audi
Protocoll halten soll, cognosciren und sdiliditen, audi daoon den 4ten
Pfennig geniehen soll. Es ist molil, zumablen nadi den in dicto articulo 5
ausdrücklidi beigefügten [Limitationen und modificationen gräflidicrscits zu
oiel behauptet, rnenn dafür gehalten merden mill, dah durdi gedaditen üer¬
gleidi unsere gantze Candcshoheit in Forstsadien ratione dieser IRark
transferiert morden, und das daraus fliehende Redit darin, landesberrlidie
üerordnungen zu madien. 3ene moditication giebt ein anderes genugsam

3
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zu erkennen, und zugleich dieses, ums durch Üeberlassung der Roheit,
Gebott und üerbott in der lTiarh gemeinet sey.

Es ist audi in dem Erboergleidi de 1729 artic: 7. inorin dem Grafen,
megen der Cimburger tTfark und lüildbahn, die oorbin nur pachtioeise und
ad reoocationem gehabte jura mit Grlabung der Padit oon jährlich 150 Rthlr.
erblidi beioilliget morden, nidit umsonst ausdtiiditidi bedungen, daf3 hin¬
gegen die Superioritas territorialis uns auf das Kräftigste reseroirt murde,
meldie Bedingung und reseroation allenfalfe dem gantzen meesen die nähere
Form giebt, monadi die erblidic Überlassung oerstanden merden mufe, ohne
daf3 diese ohne auhnahme oorbedungene Supcriorität gräflidier Seits rnill-
hührlidi und einseitig restringirt, und das jus ferendi leges in Forstsadieu
und mas dem anhängig, daoon ausgesdilossen merden möge. 3hr habt
also dieses, und dafj nadi dem näheren üergleidi oom 3ahre 1729 aller
erblidi überlabener Gereditsamc nur mit oorbehalt der unbeschmälerten
territorial-Superiorität oerstanden merden können, mithin keine Erklärung
der Ausdrücke aus dem alten üergleidie mieder feyerlidie flusbedingung in
dem neueren oom dalire 1729 Platz habe, sondern menn audi, mie nidit
ist, bey den Ausdrücken jener ein Zmeifel sey, solche nadi der letztern
reseroation begriffen merden müssen, durch die Theilungs-Commissarien
denen Gräflidien zu Gemüte führen zu lassen, da so dann der Graf oon
Cimburg, mie mir nidit zmeifeln, mohl einsehen uiird, daf3 Er Uns keine
Candeshobeit in Forstsadien zurückgiebt und dafür unsere Gereditsamc zu
üerabfolgung des freyen Baubolzes zum Sdilosse Altena und Brensdicder
llliihle nidit oerlangen könne.

Dodi mollen lüir gesdichen lassen, dafi Uns megen der letztern ein
aequioalent an Grund und Gehölze aufä der ITiark zum prioatioen Ge-
braudi angemiesen, und dadurch selbige audi das Antheil, so in das
[limburgische territorium fallen mird, oon soldicr Dienstbarkeit be¬
freiet rnerde.

Für den Genufs der 4tie oon den Geioaltbrücbten aber
deren Absdiliditung im Hahr 1693 in Bcyscyn unsers lüaldförsters nur
concediert morden, kan dem Grafen nadi dem Derhältnib mittelst einer 12
oder 20jährigen fraction eine Entsdiädigung allcnfalfj ausgcmadict merden,
und derselbige mird übrigens mohl zufrieden sein können, menn 3hm nadi
seinen Candes-Grentzen über die darin fallende llTarken-Tbeile die territorial-
Superioritaet, so lüie uns in den unsrigen oerbleibet; allenfalls, und menn
die Tbeilung der ITTark sidi an diesem Punkt der Gemaltbriiditen-Sdiliditung
accrodiiren sollte, könnte es damit bey den terminis des mehrgedaditen
üergleidis de 1693 audi bleiben, lüas die

6. Befugnis des Grafen betrifft, nemlicb eines dritteis der Ab¬
gaben oon den IHarken-Plätzen und der Ausrodungen zu
lüiesen, Gärten oder Cänderreyen ist es billig, dah ihm deshalb
nadi einer 12 oder 20jährigen Fraction ein aequioalent gegeben rnerde, es
muh aber soldies aufi der tlfark und nidit durch reoenues geschehen,
meldie Uns bereits zuständig sind. Da lüir ja bei und nadi der Tbeilung
durch cedirung dergleidicn jurium, meldie unnutzbar merden nidits gebessert
merden. Da

7. in dem Transact oom Dahre 1693 audi ein gemisses Geld für
Frohnen zur lllastzeit oorkommt, so mird soldies aus der fflark mie
bibhero gesdichen, zu entriditen seyn.
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8. wegen des Zehntens oo m Kci 1 kof en, und Subtercinis
item der lüa-jber I a uf s-G eld er,' wenn der Graf dergleichen genoben,

muh die Rutzung ebenermahen nach der sdion gedächten Fraction bestimmt
loerdcn, und es ist billig, dab so dann lüir, uadi proportion dessen, was
Don der mark in unserm territorio lieget, dem Grafen üergiitung thiin,
Rudi haben lüir nidits dagegen, inenn der Graf soldre audi in der Gantzen
ITTarh uadi wie oor, oder auf den, seinen Unterthanen in Unserm Cande an¬
fallenden Theil behalten will.

Da lüir nun soldiergestalt uns über jeden Punkt der Gerechtsame,
nadi dem, was die üerglcidre, und auch die Billigkeit mitbringen, cxplicirt
haben, So habt Ihr Euch darnach zu achten, und die lTiarken-Theilungs-
Commissarien zu instruiren, mit den Gräflichen deputirten näher zusammen

zu treffen, und sothane objecta mit üorbehalt unserer höchsten Genehmi¬

gung zu behandlen und abzuthun, audi das Theilungsgeschäfte selbst zu
finalisiren.

Sind Endi pp. Geben Berlin d 3Ifen Rüg. 1771.
Ruf Sr. K. tn. pp.

üoii flertzberg, ü. llloblau, o. Blumenthal, o. Dersdiau, Brd. Schulenburg,
flu die tTlärkiscbe Kammer-Deputation."

Diese Instruktion wurde der Teilungs-Kommission mit folgendem Be-
glcitsdireiben sugesandt:

„üon Gottes Gnaden Fricdridi, König oon Preuben,

TTTarkgraf zu Brandenburg, des ^eiligen Römischen Reidis
Erzkammerer und Churfürst pp.

Unsern Gnädigen Grub zuoor pp. flodigelebrter Rath, Ciebe Getreue,

lüas lüir, in ansehung derer oon dem Grafen oon Bentheim-Cimburg ge-
schehenen Anträge, bei Theilung der Cimburger mark, unterm 31. flug. c.
au unsre Kriegs- und Domänen-Kammer-deputation allher allergnädigsl
rescribirt haben, soldies machen lüir Eudi, mittelst der copcylidien Anlage
hierdurch in Gnaden bekannt, und habt Ihr Eudi diese unsere allergnädigste

lüillens meinung in deren mit oorgeschriebenen Punkten überall loco instruc-
tionis dienen zu lassen. Sind euch mit Gnaden gewogen.

Geben flamm in Unserm Kriegs- und Kammer-deputations-Collegio
d 81en Oktober 1771.

flu Statt und oon wegen allerhöchstglt. S. K. lllajestät
Kebel, Pestel, fldami.

flu die märkische Theilungs-Commission Südwärts der Ruhr."*)

]n dem brandenburgisdi-limburgisdien üergleidi (1649) waren dem
Grafen zu Cimburg mancherlei Redite zugebilligt, freilidi nur soldie, die
nicht als flusflub der Candeshoheit angesehen werden können, sondern nur

üergiinstigungen, die oon zahlreichen Adeligen ausgeübt wurden.
Daher galt es, sooiel als möglidi, dem mächtigen Brandenburg gegen¬

über seine Souoeränität zu sidiern, was freilidi nur mit flilfe des einge¬

sessenen Rdels möglich war. Dodi war die Aufgabe, die ritterbiirtigen
flerren auf seine Seite zu bringen, mit nicht geringen Schwierigkeiten
oerknüpft.

üon den zahllosen fldelsgesdrleditern, die unsere Gegend in der
Blütezeit des Rittertums aufzuweisen hatte, waren nur wenige erhalten ge-

*) Kirchenäiäiio Elsey.
3*
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blieben. Ausgestorben waren die Familien oon Ergste, Refflingsen,
Öge etc. und ihre grossen Güter zerplittert. Anderwärts — in Cetmatbe,
Berchum, Rennen etc. — waren jener Besitztümer oereinigt geblieben,
aber längst in andere Bände übergegangen, so dafj beim Beginn des 17.
Jahrhunderts auf keinem Rittergut der Grafschaft das Adclsgesdiledit sab,
dem es den Hamen oerliehen hatte. Radi dem Ritterzettcl des Jahres
1609 zählte die Grafsdiaft Cimburg damals nur folgende ritterbürtige
Herren: Ke111 er oon Gerkendahl, oon Brabed: zu Cetmatbe,
oon Sa Ibadi zu Ohl und Cloidt zu Hennen. Als fünftes Rittergut
existierte damals nadi Berchum, im Besitz der Familie Romberg.
Diese fünf Adeligen bereisten in Gemeinsdiaft mit dem Hause Cimburg
jährlich die cleoisdi-märkisdien Candtage, wo sie Sitz und
Stimme hatten. Die auf diesen Candtagen auf die Grafsdiaft Cimburg
repartierten Reidislasten wurden dann auf den „Erbentagen" reguliert,
oon jedem Ritterbürtigen, der steuerbare Candgüter besab, colligiert,
an die Rendantur Elsey und oon da an die cleoisch-märkiscbe Rezeptur
gesandt.

Die sidi steigernden Anmafsungen der Adligen einerseits und die Be¬
strebungen sich lästiger Pflichten zu entledigen andrerseits, führten wieder¬
holt zu unerquicklichen Zusammenstäken zwischen ihnen und den Regenten
der Grafsdiaft. Als z. B. 1584 Adolf oon Heuenahr zur Ucrteidigung des
Cimburger Sdilosses gegen den Erzbisdiof Erusl oon Bayern einige Knedite
hineinlegte und ihnen zum Unterhalt eine Kontribution der Untertanen er¬
laubte, da waren die Adeligen neben den durdi den Drosten zu Lüctter
aufgewiegelten freimärkischen Bauern die Seele der Dcrsdnoörung.

Gleidizeitig mit dem groben Kurfürsten sdicinen audi sie aufs neue
in den Streit eingetreten zu sein; denn 1621 wandten sie sidi an die
kurfürstlich-brandenburgische Kanzlei und baten „um eine glaubwürdige Ab-
sdirift eines oon weiland den woblgebornen Herrn Arnolden Grafen zu
Bentheim-Teddcnburg und Steinfurt etc. woblseligen Andenkens bei letzt
empfangener Belehnung bemelter Herrschaft H- limburg herausgegebenen
Reseroals" (30. Hooember 1592), um sidi gegen die oermeintlidien An¬
mafsungen ihres Candesherrn zu wehren. Diese loubte wohl, dafj nur eine
oollständige Cösung der Cimburger Beziehungen zu Cleoc-IRark zur end¬
gültigen Einigung führen könnte. „Besorge, so lange den Junkern der lüeg
nadi Cleoe nidit abgesdinitten werde, wird übel mit ihnen zuredit zu
kommen sein," sdircibt (1622) Gräfin Jobanctla an ihren Bruder, als es
mit den ritterbürtigen Herren zum Brudi kam. Die Seele der Uer-
sdimörung war wohl der Besitzer des Hauses Cetmatbe IDcstbof oon
Brabeck, der überhaupt oon keiner Oberhoheit Cimburgs etwas wissen
wollte und sidi nur nadi den Cehnsbriefen oom Jahre 1349 und 1390
(Archio Cetmatbe) als Cebnsmann der Grafen oon der ffiark ansah. Als
nun 1623 die Gräfin Johanetta erfuhr, dab oon Brabedc am Heujahrsabend
einen Bit'sdi gesdiossen hatte, sandte sie zur Untersuchung die Edclleutc
IRcldiior oon Caar und Johann oon Selbadi gt. Cobe hin, denn die „grobe
Jagd" wurde oon der Berrsdiaft als ihr allein zuständig angesehen.
Brabedc behauptete, er habe den Birsdi auberbalb der Cimburger Grenzen
geschossen, würde aber den gräflichen Regalien audi dann nicht zu nahe
getreten sein, falls er das lüild auf limburgischen Boden crlcgl hätte, da
seine üorfahren oon jeher zur groben Jagd bereditigl seien. Der Ausgang
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des Streifs toird nidit mitgeteilt, dodi sdieint tiadi dem Dertrag nom dahre
1693 zu sdilieben, der Besitzer oou Cetmathe mit seinen Behauptungen
durdigedrungen zu sein.

Seit Alters ruhte auf den Edelhofen der Grafschaft Cimburg die
üerpfliditung, jäbrlidi mehrere Dienste „am Dause" zu oerriditen und zur
Besoldung der lüadien beizusteuern. Um eine feste Horm zu sdiaffen,
einigten sidi die Adeligen dabin, jährlich nidit mehr als 100—150 Taler
„lüaditengelder" zu bezahlen und höchstens drei Dienste und einen

„extraordinären" Dienst zu beinilligen. Da man gräflidierseits mit der
Beschränkung alter Rcdife nidil einoerstanden mar, so kam es zum Zmist.
Die dunker mandten sidi an den Kurfürsten, der, mie mir sahen, gar zu
gern die Gelegenheit ergriff, seinen Einflub in Cimburg gellend zu machen,

und er bestimmte dann auch in dem miederholt angeführten Dergleidi nom
31. ITTärz 1649, dab der Unsicherheit der Zeiten megen der Rerrsdiaft
500 Tlr. bezahlt merden sollen, und dab die Adeligen in Zeiten der Hot

zur üerstärkung der lüadien sidi bereit finden lassen mögen.
Überhaupt merden in diesem üergleidi die Redite der Adeligen

scharf abgegrenzt. Sie sollen in allen ihren Gerechtsamen und Priüilegien

gesidiert bleiben; ihnen steht z. B. die Einsetzung der Kirdimeister, und
die Prüfung der Kirchenkassen in Cetmathe, Östridi und Rennen zu. Der
Friede mit Brandenburg führte dann audi bald zur Einigung der beiden

streitenden Cimburger Parteien. Am 21. Doli 1649 murde folgender Der¬
trag non dem Candeshcrrn und seinen dunkern unterschrieben:

„Zu missen sei hiermit; Als ist gnädig ausschreiben der hodimobl-

gebobrnen Gräffin und framen, Framen dohanetta Elisabeth Graffin zu
Hassan Catzencllcubogen, nermittibte Gräffinen zu Bentheimb-Cimburg, so
den des gleich Rodimoblgebohren Gräften und Rerren, Rerren tHauritzen
Gräften zu Bentheimb Tecklenburg Steinfurt u. Cimburg hiesige Cimburgisdie

Eingesessene hierunten benannte Adiidie dbre graoamino schrifftlich über¬
geben und eingereidict, dab darüber aus gepflogenen mündlidien Unterredung
und handlung, mas nadifolget, resoloiret aeeeptirt und eingemilliget und
zmaren so Diel den ]ngret3 derselben betrifft ist es dahingestellt, dab gleidi
bemclte Adiidie, dero zmisdien dhro Cliurf. Durdil. zu Brandenburg und

Ihrer Rocbgräfflicben Gnaden streitiger Superioritet und immediate Subjec-
tioa halben und mas darob depentirt, protestiren Thun, Also audi dhro

Rodigräffl. Gd. Gnd. deromegen dem Gräfflidicn Raub Cimburg somolil
mieder die Protestanten als audi sonsten non alters her competierende liodi-

ober- und (Gerechtigkeit nicht nadigegeben sondern de protestando hiemit
allerseits fürbebalten haben mollen.

Als oiel den ersten und zmeiten punkt megen des Beneficii

primae Instantiae am Gerichte Elsey und anocalion daselbst

hangender sadien betrifft, darauff ist resoloirt, dab Ihre Rodigräffl. Gd.
Gnd. Hicmandten der sidi nur dahin beruftet, das ordinarium judicium zu
Elsey hemmen oder hindern audi die am selbigen Gcridit hangende Sadien
non dannen nicht anociren den Supplicicanden und Klagenden aber in

Extraordinariis das Derhör nicht meigern, sondern justicien administriren
möllen mohin aber die Appclationes oom Geridite Elsey deooloirt merden

sollen, dab diesen Rodigräfflidic Gnd. Gnd. zu cedit oder gütlichen Austrag
mit Ihrer Churfiirstl. Durdilaudit zu Brandenburg als Greoen oon der 111arh

bin und ausgestellt sein,



Beym dritten post wegen an- und Absetzung der Kird»
meistern und abböru-ngder K i r di c 11 R e di n u n g e n in den

Kirdispeien Cettmate Osteridi und Rennen soll es bey denen,
was die Rdlidie dieserbalb alleinig oon alters hergebracht, jedodi obne

lladitbcil oder Begebung des Gräfflidien Remses Himburg competirenden

Rcdit und gereebtigkeitb Belassen werden. Die Rdlidicn aber also darin
oerfahren, das darüber keine Klagten kommen und die Rerrsdiaft darinnen

zu remedyren nidit benötigtb werden.

So sollen audi bey dem oierten post die sedis lRänner mit
Dorwissen und Consens der Eingesessenen Rdlidicn aus den qualificirsten

jedes Kirdispells obne Unterschied wenn sie zuständig com Rausc Cimborg

angesetzet in gcliibed genommen und denen alle eigenwillige (Steuer-) aus-
sdilägc oerbotten, zu den newen aussdilägen aber die Hinges-
senen Anwesenden Rdlidie jedes inaIiis zugezogen und die

reparticiones mit deren Dorwissen und Belieben oom Raus Himburg ge-
macht werden.

Der fünfte und sedistc post wegen der oiehesdiatzung (das
selbige obne Uowisseu der Eingessenen Rettichen nidit besdieben und das
obn berechnet Bercdinet werden sollen) und denen, so in der F r e y h e i t

Himburg, fl a b m e r und ö i g e wohnen, nuhnmero oon seitben der Rdlidicn
Befreyung haben, Ihre crledigung.

IRit dem siebenten ist es wegen der wachten Bestellung am

Raus Himburg prooisioualiter bey diesen Kriegstroublen anff ein Hahr dabin
genommen und oerwilliget, ist zu üersdionung der Unterthanen mit den
personalwaditen und zugleidi mit oor die reparation der Destung audi

Kraut und loth in summa fünfhundert Tbl. jedes quartal der oierte Theil
daoon oon den Unterthanen der Grafsdiaft in hundert pflügen oormahlen

abgetcilet der Gräffl. Rerrsdiaft bezahlt werden sollen, dedodi bey drohender
oorfallender grof3cr gefäbrlidikeit der Zeiten die Rdlidicn auf oorhergehende
gnedige ersudiung in selbst befindender riothwendigkeith zu Derstärkung
der IDadicn sidi diskretlich zu erklehren, jedodi ohne maabgebung und un-
oerbündlidi nidit abgeneigt seyn sollen.

IDcgen der jährlichen Dienste oon der Unterthanen haben die
Adclidie sidi anff keine Dienste eingelassen, worauf es audi oon Ihrer
Rodigräffl. Gd. Gd. aus eingeführten beweglidien motioeu gnädig belassen

worden. Und soll unter der Rerrsdiaft eines Erbherrn denjenigen den Dienst,
mcldie selbigen erst fordern lassen, gefolget werden.

Der achte und neunte punct wegen Bau- und reparations-

Kösten des Rausen Himburg haben in oorigem punet samt Kraut
und loth wegen der eingenommenen Gelder auf ein Hahr Ihre crledigung.

IRit den lRastsdiweinen beym Zehnten post haben Ihre
Rodigräffl. Gd. dahin gnädig gewilliget, dafi oon den jungen Sdiweinen so
zu des Rauses Hcttmete angehürigon Rdlidicn Rediten oder Rntheil in die

Ccttmater und Ocstridier IRarken und was insgemein zu der andern
Eingesessenen fldlidien Räuser propcrlidien und immediat angehörigen
Erbgelioltz angenommen, ein- und ausgetrieben werden, gar kein Zoll-
oder weggelt, oon denen andern örtern (?) und Sdiweinen aber, so aus-

der Grafschaft oder Kaufmannsqul seyen die gewöhnliche Gebühr bezahlt
werden soll.
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Wegen der oerflogenen Immen haben Ihre Rodigräffl. Gnaden
beij m elften post gnädig condescendirt und gratione gewilligt, daf3 die
Eingesessenen Rdlidie insgemein diejenige Immen, so in deren zu Ihren
Rdlidien Räusern gehörigen flmpts umbgelegencn properlidien gehöltzteu
und Bauungen, sodann die oom Raus Ccltmate diejenige Immen, toeldie
in dero leltmater ITiarhe und das Raus Berchumb im liegst diesen gelegenen
Gehöltz befindlich segen werden, aor sidi alleine behalten, an übrigen
örtern aber durdrgebends die Gräfflidic Rerrsdiaft Cimburg die Immen dem
Rerhommen nadi haben und halten sollen und loollen, dannen hero audi
durch diese gnädige resolution der Zwölfte post seine Abfertigung hat
und diejenige so hier wider delinquircn, 00111 Raus Cimburg den unstreitigen
her bring zufolge billig bestraft roerden.

Ruf den dreizehnten post ist diese gnädige resolution crthcilct
und angenommen, dafj 0011 der Rdlidien Bier, uieldies zu Ihren Be-
huiff zu und abgeführt toerde Ii eine accise gefordert, toer aber oer-
zapfet und oerkauft dasselbe billig 0011 den üerzapferen oeraccist roerde.

Beijm oierzehnten können sidi Ihro Rodigräffl. Gnaden der
Derbottung zur dag dt mie 0011 alters herbradit nicht begeben, toerden
gleidnoohl die gnädige üerordnung thun, claf3 die Häger hierinnen moderate
und nothürfftig allein oerfahren, die Unterthanen mit Kosten nidit graoiert
nodi in den Rdlidien Kempen und Bauen sdiieben oder jagen sollen.

Der löte posl bestehet nur in einem exmpel toegen des an
dem 0011 Westhofen (?) gegen besser gelegenen gueter permutirten hoffs
so zu der Kirchen besten nutzen gesdiehen, sollte ins künftige dergleidien
alienation der Kirdiengüter oorfallen, solle Ihre Rodigräffl. Gd. Gel. retification
darüber eingeholt toerden.

Beym 161en sollen auff ynlaufende Specification des Ü b er-
sdmsses, Bey toeni selbige hofften möge zu dessen Rusfolg die Justiz
administrirt werden.

Den 17ten betreffend ist dieser passus gegen einander compensirt
und aufzuhalten.

Sdilief3lidi lüöllen Ihre Rodigräffl. Gd. Gd. die Rdlidien bei ihren
alten habenden und herbrachten prioilegien und gereditigkeifen gnädig be¬
lassen, jedodi dem Gräfflidien Raus Cimburg Bereditsamb audi allerdings
tmbenommen und obiger alles sonder gefährde und argelist.

Wen dann hierdurch die graoamina erledigt, so haben soioohl Ihre
Rodigräffl. Gd. als dtich die Rdlidien diesen recess untersdirieben. So ge¬
sdiehen offen Sdilof3 Cimburg den 21. Juli a. 1649.

gez. 30hane11a Elisabeth tTlauritzGrafzuBentbeimb.

Durch diesen üertrag tourde ein einigermafsen erträgliches Eiu-
oernehmen zioisdien dem Adel und dem Regenten angebahnt; weniger
dauerhaft war der Dergleidi mit Brandenburg. Sdion im Jahr darauf

*) flrebio fpaus Celmaihe,

G ref i 11 zu Be 111heinib und
Cimburg Wittibe.

Rnna Ursula 0011 landtsberg
f r a 11 lüittib 0011 B r a b e ck.

doban oon Seltbadi
genannt Cohn.

Gerhard K e 11 e I e r
zum Gerkenthall.

R. Friedr. oon Cloets.
Johan ürede."*)
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kamen Klagen, dafs die lllarkaner innerhalb Cimburgs mit neuen Zoll- und
lüeggcldcrn besdnnert miirden. Friedrich lüilbelm, der sidi gerade auf der
Sparrenburg bei Bielefeld aufhielt, erfuhr daoon und sandte seinen Amt¬
leuten zu Iserlohn, Altena und Sdimerte folgende lüeisung:

„Don Gottes Gnaden Friedrich lüilbelm ITiarkgraf zu Brandenburg des

hey 1. röm. Reidis Ertz-Kämmerer und Churfürst in Preuhen zu Cleoe,
gtihlig, Berge, Stettin, Pommern und Fjerzog etc.

Unser lieber Rahtt und getreuer, mir haben Einer Beriditsdireibcn
megen der oon der Gräfflidi lüittibe zu Cimburg angeordneter neioer lüeg-
und Zollgelder, meldie Unsern llnterthanen gegen das alte herkommen und
alle reditlidie Billigkeith abgezinungen inerden inollen, der Cängcdc uns
üorbringen und referiren lassen allermahen ihr eudi nun inerdet erinnern,
mie oielfaltig rescripta mir dises und andrer eingriffen halber an eudi für
geraume Zeith haben abgeben lassen, moriiber mir anodi auch fest und
strikt gehalten mollcn missen, also befehlen mir eudi nocbmalilen biemit
gnedigst, dab ihr beygebendes Sdireiben, monon copia zu Emerer nadiridit
liiebcy kommt, gemclt. Frau lüittiben einrcidien lasset und man darauff

die miirklidie restitutio!! dessen mas unsern untbertbanen abgetrungen ist,
mie auch die gänzlidic abstellung dieser nemerungen also fort nidit er¬
folgen mirdt, in Kraft ooriu gezogener unserer gnedigsten befehlen durch
alle zu erreichende mittele zur erstattung öermöget, Unsere untbertbanen
mit gestärkter bandt oor solchen Zunöthigungen und gegen das altes her¬
kommen nidit besdimeren lasset, gestaldt mir Eudi audi den nemlidi mit
dem Fjcl. Gräften oon Tecklenburg der üeste Cimburg halber eingegangenen
üerglcidi liiebcy senden mit gnädigsten befebl darob zu halten, damit dar-

gegen uns kein naditheyl zugefueget rnerde. üersehen uns desmegen also
und sind eudi mit gnaden bemogen.

Den . . . Unsere Rahtt und flmbt- gez. Friedrich lüilbelm

leute zu Altena Iserlohn und Smerte signatum Sparenberg
und lieben getremen Stephan oon am 29. Januar 1650."*)
llemenlioff und Gotthardt Friedridi oon
der ITiarh.

Eine besondere Aufmunterung der märkischen Beamten durch den
Kurfürsten märe kaum oon nöten gemesen. Sein Beispiel mar nidit ohne
Einfluß auf das nachbarliche Uerhältnis geblieben und sdiicr endlos sind
die Klagen über die rigorose Fjandlungsmeise der märkisdien Dreisten.
Aus der lllasse der erhaltenen Besdimerden mögen zur Illustrierung der
damaligen nadibarfeindlidien Beziehungen folgende erörtert merden :**)
Zmisdien Reh und Fjerbedi besaf3 seit alten Zeiten — niclleidit sdion
im 15. Jahrhundert — das gräfflidi-bohenlimburgiscbe [paus ein sog.
Fisdimehr oder Sdiladit, das es bis 1619 ohne jeglidie Behelligung durdi
die märkischen benutzt hatte. Da es im Caufe der Zeit zerfallen mar, so
hatte man im genannten Jahre das lüclir erneuert. Sdion mar es einige
11tonate fertig „düditig und bequem zum Fisdifang" da ersdiien eines Tages
am 7. September 1619 auf dem Sdilosse ein Schreiben des märkisdien
Drosten zu lüetter, Bernhard oon Romberg, mit der Aufforderung an die
gräflichen Beamten, am 9. d. ITC. um 1 lllir an der Sdiladit zu er¬
scheinen und sidi megen Aufbaus des zerfallenen lüehrs zu oerteidigen,

*] Rrcbio Fjaus Cetmatbe.
: ) Die Rhten über folgende Prozesse finden sidi: Stoalsardiio ITüinsler, Grafschaft Cimburg XX
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„da sich die Eingesessenen zn Derbeck sowohl adlige als unadlige zum
hödisten darüber bcldagl und an die hodnueisen cleoisdie Räte Beridit ge¬
tan hätten."

Da der Cimburger Droste Eberhard Bisdiopink gerade nadi lTiünster
oerreist war, begab sidi zur bestimmten Stunde der gräflidie Richter mit
einigen Begleitern zum Fisdnoehr, wo der Droste in Gesellsdiaft der Fronen
und der Eingesessenen uon Derbedi bereits ihrer harrte, lüegen Abwesen¬
heit des Drosten bat der Richter um Hufschub der Sadie, da die rechtlichen
Beweise nidit so sdincll zur Stelle gesdiafft werden könnten. Allein der
märkische Droste oerlaugte sofortigen Entsdieid, „da Schreiben Schreiben
gebe." lüessel Cappenburg, der Richter, erklärte darauf, „dafj unleugbar
oor etlidicn Dohren ein lüehr sei befunden, soldics denn zu continuiren
hätten Dhro Gnd. dasselbe itzo wieder aufbauen lassen und wären die
restigia und Pfosten des alten lüehrs annoch augenscbeinlidi" u. s. w.
Der lüettersdic Droste, auf das Zeugnis der Derbedier Bauern sidi stützend,
behauptete, es sei das lüehr zum Teil aufs Trockne gesetzt und durdi das
aufgestaute lüasser märkischer Grund überflutet, und kurzerhand lief? er
ein „Doli" in das lüehr reiben, üergebens sudite der Cimburger Beamte
den Gcwallstrcidi zu oerhindern, er muhte sidi der Übermadit fügen; dodi
konnte der heimgekehrte Droste sdion am 7. Oktober dem „ehrenfesten und
hodigelcbrten Herrn Dohan Pagenstecher der Reditc Doktoren und gräflidi
Bentheimisdier und Dohenlimburgisdier Rat" beriditen, dafj das oon den
Bauern und Fronen gerissene Codi in der „Sdiladit" bereits ausgebessert
sei, „ohne dafs darauf bis anhero widerwärtiges weiter erfolget."

Zur ferneren üermeidung soldicr Übergriffe durdi die märkisdien
Drosten, lieh sidi der lnitoormund Wilhelm Dcinridi oon Bentheim am
25. llooember 1619 Beridit erstatten, „wafi die Grafsdiaft und Dank
Cimburg für alte und neue Gercditigkciten und procession besitze" und
„wer, wannehr und meldiergcstalt als durdi moldie und wieoiel Personen
ciafi jüngst ohne lüisscn und Beisein des Dauses Dobenlimburg die Zcr-
sdilagung des Fisdiwchrs gcsdiehen." —

Daf3 diese Streitigkeiten bei den Bewohnern der Grafsdiaft Cimburg
sidi nidit immer auf Abwehr beschränkten, zeigt folgender üorfall. Im
Dalire 1658 wurden auf lüettersdiem Gebiet, das hier bis Holthausen reidite,
200 junge Eidien böswillig niedergehauen, die Candwehr auf märkischem
Grunde niedergerissen und ein Sdilagbaum weggenommen und aufs Cim¬
burger Sdilofj geführt.

Dieser Akt der Selbsthilfe war eine Folge eines kurz zuoor erfolgten
Übergriffs oon märkischer Seite gewesen.

Beim Sundern lag ein zur Grafsdiaft Cimburg gehörender Weide¬
platz, der Dolthauser Platz genannt, auf dem oon jeher die Cimburger ohne
Einspruch märkisdierseits das lüeideredit ausgeübt hatten.

Diese „Dude" wurde zum Zankapfel. Beide Parteien beanspruditen
ihn als Eigentum, „wie aus gewissen actis zwischen Cimburg und Holt¬
hausen oder Wetter zu ersehen." 1649 wurde der Grenzstreit einer
Kommission überwiesen und „auf falsche Angabe der Dolthauser Bauern"
die märkifdien Grenzen erweitert, obwohl Cimburg durdi Ilmzugsinstrumente
etc. nachweisen konnte, dafe der Dolthauser Platz niemals zur lllark ge¬
hört hatte. Trotzdem wollte sidi Cimburg nidit ohne weiteres oerdrängen
lassen und fuhr fort, die Hude zu benutzen, bis eines Tages (24. ITTai
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1658) der lüettcrsdic Droste die ganze Sdiafberde pfänden lieb. Oer¬

gebens berief man sidi auf alte Redite — die Sdiafc, 168 an der Zahl,
blieben in fragen aufbewahrt, bis man sidi mobl oder übel oon Seilen
Cimburgs zur Einigung geneigt zeigte, Arn 13. duni präsentierte man zu
Himburg die Redmung:

1. flu fltzungskosten der Heerde 16 Tlr.
2. Der Führer pro Tag ein „blamub- 2 Tlr. 32 '/■> Stiiber.
3. Bei der „sdiüttung" (Pfändung) und sonsten an den Sdiafen auf¬

gegangen 2 Tlr. 13 St.
4. Zur Ersetzung eines andern Schlagbaums und Reparation der

eingerissenen Handmehr 3 Tlr. 26 Stiiber u. s. m.
dm ganzen forderte man 45 Tlr. 9 Stbr. und mäbltc dafür — 32

Sdiafbämmel, die insgesamt auf 45 Tlr. laxiert inurden.
IDie ersiditlidi, bandelte es sidi bei derartigen Streitigkeiten in der

Regel um eine genaue Festsetzung der Handesgrenzen, der Himitcn, und
crklärlidi ist, dab man nadi solchen Erfahrungen nodi peinlicher in der

FRarkierung der Grenzen oerfubr. inarkenbäumc lourden gepflanzt, LOällc
und Gräben (Handioehren) aufgeroorfen und an den löcgen ins lladibar-
gebiet Sdilagbäume gesetzt, häufig fanden sog. Himitenziige zmcdrs
Reoidierung der Grenzen statt (z. B. 28 duli 1658); genaue Protokolle mit
der Bezeichnung jedes Steines und Baumes zeugen oon der Oorsidit, mit
der man dabei zu lüerke ging. Allein trotzdem Himburg mit seinen seit
mehr als 100 dahren aufbeioabrten „Umbzugsinstrumenten" die Richtigkeit
seiner Grenzen beioeisen konnte, oersuditen dodi die märkischen — inie

ja audi obiges Beispiel zeigte — immer miedet', „hiesiger Grafsdiaft Himitcn
zu oerengern, inie deswegen der bagisdic Bauernfübrer täglich mit etlidien
sdiützen umb holt bansen und häkelten (Raslcy) berumbgebet, und

auf die Himburgischen • IDartet, ohner aditet dodi ohne denen niemant
beraubgehet." (11. duni 1650.)

Zwar hatte der grobe Kurfürst im öcrgleidi mit Himburg (1649)
bestimmt, dab die Fideligen der Grafsdiaft Himburg, wie bisher, an den
märkischen Handtagen teilnehmen sollten. Rllein die Himburger Grafen,
die mobl uiubten, wie gcfährlidi ihrer maditstellung diese Reisen zum
cleoisdi-märkisdicn Handtage uiaren, hatten sdion seit Rnfang des 17. dalir-
bunderts die Rbsidit, eine gänzlidie Trennung der märkischen und limbur-
gisdien Interessen zu bewirken; dodi erst Friedrich mauritz konnte den
längst gehegten Plan 1694 ausführen. Er trennte sidi in jenem dabre im
Einoerständnis mit seinen Rdeligen oon Cleoc-mark und gab seinem Händchen
eine gesonderte ständisdic Oerfassung, in der Roffnung, dadurdi seiner
ständig bedrohten Roheit die nötige Sicherheit zu oerleihen. Rls einzige
Oerbindung blieb die Oerpfliditung besteben, nadi wie oor ein gewisses
Quantum zu den Reidislasten beizutragen.

Zur Himburger Standsdiaft gehörten nadi dem 1694 getroffenen
Abkommen die Rdeligen der Grafsdiaft, deren man bekanntlich damals fünf
zählte (Hetmatbe, Berchum, Ohl, Gerkendahl und Rennen). Sie oder ihre
ITiandatarien berieten auf dem jährlichen Handtage, bei dem als Ocrtreter
des Grafen ein Beamter erschien, über die Steueraussdiläge und die üer-

wendung der Gelder zum lOobl der Grafsdiaft. leder der Teilnehmer besab
eine Stimme, dem Grafen stand in strittigen Fällen das Entsdieidungsredit
zu. Dagegen besab er nidit den geringsten Rnsprudi auf die einlaufenden
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Steuern; er empfing als Candesherr kein Gehalt, oiclmchr wurde ihm
bisweilen auf Ersudien ein sog. don gratuit, eine freiwillige Gabe, aus dem
gemeinen Sädicl bewilligt.

Es liegt liier nahe, einen Blidi auf die Redite und Pfliditen des Grafen
zu werfen, die sich, wie bereits bemerkt, aor 1729 nidit wesentlidi non
denen eines Prioaten unterschieden, also durchaus nidit als Ausflüsse landes-
berrlidier Fioheit aufzufassen sind. Die beigefügten Zahlen beziehen sidi
auf die limburgischen üerbältnisse an der Wende des 18. Jahrhunderts.

1. Die Weg- oder Zollgel der gehörten dem Candesberrn, der sie
oerpaebtete und dafür zur gedachten Zeit jäbrlidi 309 Tlr. 30 Stiiber
3 Pfennig empfing.

2. Das Brückengeld non der 1796 neu erbauten Cennebrücke wurde
durch einen oereidefen Empfänger erhoben und braditc nadi fünfjährigem
Durchschnitt 473 Tlr. 3 Pfennig ein.

3. Die Einnahme aus der ebenfalls ocrpaditeteu Bier- und Brannt¬
wein accise non den Wirten, Brauern und Brennern erhoben, betrug
456 Tlr. 43 Stbr. 6 Pfennig.

4. Beim Regierungsantritt eines Grafen mussten die Besitzer oon
Familienlehen in der Grafsdiaft die sog. Cebnherrgewedde und
] n o e s t i t u r g e b ii h r e n bezahlen. Die Röhe der Abgaben war schwankend,
1805 beim Regierungsantritt des Fürsten Emil betrugen sie 56 Tlr. 15 Stbr.

5. Die „patentierten" Juden bezahlten jäbrlidi an Sdiutzgeld
365 Tlr.; wenn ausländische Juden Palente erhielten, bezahlten sie ein
Patentquantum in Akkord zur Sdiatoulle des Grafen.

6. und 7. Die Candmusik war zu 30 Tlr. 59 Stbr. 6 Pfennig
oererbpaditet, die „Cumpenpacb-t" dagegen für 57 Tlr. in Zcitpadit
gegeben.

8. und 9. Der Pferdeleger über sein Amt für 5, der Scheren¬
schleifer für 1 Tlr. jährlidier Zeilpadit aus.

10. Bekanntlidi hatte das Cond die üerpfliditung, dem gräflidien
Sdilosse eine lüadie zu stellen, in Kriegszeiten zur üerteidigung der Feste,
im Frieden oornehmlidi zur Bewachung der Kriminalgefangenen.
Die Bürgerschaft zu Himburg halte sidi oon dieser Pflidit losgekauft für
jäbrlidi 30 1Ir.

11. Ebenso waren die seit Alters gebräudilidien Dienste im Sdilob
abgelöst für 454 Tlr. 30 Stbr. 3 Pfennig.

12. und 13. Der Derbstschatz brachte 151 Tlr. 9 Stbr., der
Feuersdiatz 193 Tlr. ein.

14. Die R a u di Ii ii h n e r, Gänse und Eier, die oon den Untertanen
in natura abgeliefert werden muhten, sdiätztc mau insgesamt auf 105 Tlr.
6 Stiiber.

15. und 16. Freibedde und Caggegeid, eine Geridilsabgabe
betrug 6 Tlr. 25 Stbr. 9 Pfennig; das Grundgeld aus Däusern auf
herrsdiaftlidiem Grunde 20 Tlr. 20 Stbr.

17. Die an Flüssen der Grafsdiaft errichteten Fabriken und

ITTüIlten muhten dem „Fluhherrn," dem Regenten, 61 Tlr. 24 Stiiber6 Pfennig „Fluhgeld" entrichten.
18. — 20. Die Padit aus oer mieteten gräflidien Däusern

madite nur 3 Tlr. 36 Stbr. aus; Gärten, lüiesen, Weiden und Ädrcr
dagegen brachten 422 Tlr. 14 Stbr. ein. tlodi höher war die IR Hillen-
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pncht, die in Erbpcidit getan wurde und bei dem üblidien „ITlüblenzwang"
(dem Zwang bei gewissen ITJüllern das Korn mahlen zu lassen) rcidicn
Gewinnst braditen, 1107 Tlr. 25 Stbr.

21. Die Cenne sdiciut nodi außerordentlidr fisdireidi gewesen zu
sein, da das „Fi sehr echt" für 69 Tlr. 34 Stbr. in Zeitpadit ausgetan war.

22. und 23. Die gräflichen üillieialbauern muhten oon ihren Padil-
gütern den jährlichen Erbzins in natura liefern und zwar Korn (1078
Tlr. 7 Stbr.), Butter und Salz (15 Tlr. 10 Stbr.), fette Sdiweine
(308 Tlr.), Pfeffer und Ingwer (10 Tlr. 18 Stbr.), lüadis urid Flachs
(11 Tlr. 42 Stbr.)

24. Die Kornzehnten zu Elsey, Himburg, Ögc, Östridi,
Genna und Stenglingsen waren oerpaditet gegen 422 Tlr. 14 Stbr.

25. — 27. Grundpödit oder Erbzins aus den Häusern auf der
St ennert betrug 177 Tlr. 3 Stbr. 6 Pfennig, die fünfjährige Erbpadit
in Himburg 861 Tlr. 6 Stbr. 10 Pfennig, an lTfarkenpadit aus der
Himburg er lllar Ii, den urbaren Gründen der Elsey er III ar Ii e li¬
fo rsten 141 Tlr. 53 Stbr.

28. Die Forsten und dag den braditen nadi fünfjährigem Durdi-
sdiniti 308 Tlr. 23 Stbr. 3 Pfennig, sodaß damals eine jährliche Gesaml-
cinnahme non 7717 Tlr. 32 Stbr. 7 Pfennig erzielt wurde.

Diesen gräflichen Einnahmen standen folgende Ausgaben gegenüber:
Die Kosten der Hofhaltung, die Zinsen der Prioatsdiuldcn, die oon den
Eandcssdiulden gätizlidi getrennt waren, die Gehälter der gesamten Beamten,
wozu die Handesliasse nichts beitrug und die außerordentlichen Regierungs¬
ausgaben.

Diese betrugen: 1802/03 = 501 Tlr. 29 Stbr. 6 Pfennig.
1803/04 = 1805 „ 56 „ 9
1804 05 = 1066 „ 38 „
180 5 0 6 — 1962^ 14 „ 3

5336 18 „ 6
Aus den Handeseinkünften dagegen wurden unter anderm die Sdilob-

baukosten bestritten. Lüie aus dem häufig erwähnten üergleidi des Jahres
1649 beruorgeht, bewilligte man damals für Ausbau der Feste etc. 500 Tlr.
auf ein Jahr. Da das Sdrloß in den Stürmen des dreißigjährigen Krieges
sdiwer gelitten hatte, so genügte jene Summe kaum zur Herstellung des
notwendigsten. Daher bat 1696 Friedrich lTiauritz die Stände um einen
Beitrag zur Renooierung des Sdilosses. Allein — die neue üerfassung
hatte die Junker nicht gefügiger gemadit; man sdilug das Gesudi rundweg
ab, bewilligte aber 1702 „citra consequentiam" 100 Tlr. zu dem genannten
Zwedi. BTauritz Casimir I- sezte den Ausbau der Feste fort. An Stelle
der ehemaligen Burgmannenwohnungcn ließ er ein hcrrsdiaftlidics Gebäude
aufführen. Diesmal scheinen die Stände in Bewilligung der Sdiloßbaukosten
geneigter gewesen zu sein; denn wie aus einem Protokoll der Stände-
Oersammlung des Jahres 1790 heroorgeht, waren in dem Zeitraum oon
1763—1790 nidrl weniger als 3354 Tlr. zu diesem Zwecke der Handes¬
kasse entnommen. Ebenso wurden bereitwilligst die Kosten für Anlage
eines Brunnens (1748) mit kunstoollem eisernen Aufsatz (1749) und einer
Wasserleitung (Röhrenweg!) bewilligt. Ulan hielt sidi dafür oerpflidrtet,
da das Hand bis dato den „Fulterbaber" für die Esel liefern mußte, die
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das notwendige Wasser tagtäglidi zum Sdilosse hinaufschleppten (Eselsmeg!)
Die Wasserleitung hostete nadi einer gleidizeitigen Radiridit 729 Tlr. 12 Stbr.
11 Pfennig.

Was den Cimburger Grafen die eigene standesberrliche (Verfassung
nidit gewähren konnte, die Souoeränität, das muhte 1729 in dem liodi-

bedeutsamen Tecklenburger ücrglcidi mit groben Opfern erkauft werden.
Durch diesen üertrag wurde den seit 1557 sdiwebenden Zwistigkeiten um
den Besitz der Grafschaft Tecklenburg ein Ende gemadit. 1686 und 1696
wurde der Prozeh am Rcidishammergeridit in Wetzlar und Wien zu Gunsten
der Grafen oon Solms-Braunfels entsdiieden, und Graf Wilhelm ITioritz oon

Solms-Braunfels erhielt im Derglcidi oom 14. Dezember 1696 zu Cengeridi
mit Rücksicht auf die seit 1557 zu erstattenden Rätzlingen :,/ 4 oon Teklen¬
burg und 7, oon Rheda. Der Cimburger Regent Friedridi IRauritz oon

Bentheim hatte beim Antritt seiner Regierung 1701 den Ccngcridier Derglcidi
für ungültig erklärt und einen neuen Prozefi begonnen. Wilhelm IRoritz,
der bisherige Inhaber oon Tecklenburg, hatte zur Sidierung seiner Redite
1696 die Grafsdiaft dem Churfürsten Friedridi HI- oon Branden¬

burg als Ceben angetragen. Der neue Prozeh bewog ihn, seine gesamten
Ansprüche 1707 für 250000 Tlr. dem preuhisdien Könige zu uerhaufen.

Friedridi I- lieh daher die Grafsdiaft Teddenburg besetzen und begann mit
Friedrich IRauritz die Unterhandlungen, die unter dessen Sohn IRoritz
Casimir I. in dem wichtigen Teddcnburger Dergleidic ihren Absdiluh fanden.

Der Tecklenburger Dergleidi.
Zu wissen, dah die zwisdien Sr. Königlidien IRajestät in Preuhen

und dem Herrn Grafen IRoritz Casimir oon Bentheim, Hohenlimburg, wegen
der Grafsdiaft Teddenburg, und sonst entstandenen Streitigkeiten folgender
Gestalt oerglidien und beygelegt werden.

1. Wollen fbro Königl. IRajestät geschehen lassen, dah der Herr Graf

oon Bentheim Hohenlimburg, und seine Erben, wenn das gantzc Königlidie
Chur und Fiirstlidie Hcmh Preuhen und Brandenburg beyderley Gesdiledits,
cinsdiliehlidi die IRarggräflidi Brandenburgischen Cinien in Franken weldics
der Höchste in Gnaden abwenden wolle, oöllig ausgestorben, ehender aber
nicht, in der Tecklenburg Succedire, audi da der Herr Graf bis anbero den
Teddenburgischen Titul und Wapcn geführt, Er und seine Dcscendenten
damit, wiewohl ohne Sr. König). IRajestät praejuditz continuiren mögen,
jedodi mit dem ausdrücklidien Bedinge, dah der Herr Graf, so oiel an ihm
ist, und die etwa uorhandenen Pacta familiac denen Rediten nadi es erlauben

wollen und können, sidi oerbindet, Sr. Königl. IRajestät und dero Königlidien

Chur und Fürstlichen Haube die intuelle Succession in der Horrsdiaft Cimburg
nadi Abgang sein und seiner Sdimestcr Gräfinne zu Bentheim Dcscendenten

mänulidien und weiblichen Gesdiledits, auf glcidic Weise zugestehen und
einräumen zu wollen, allenfalls aber, und wann pacta familiac oorbanden

wären, oermöge deren übrige Agnaten oon Bentheim und Steinfurth in dem
Cimburgisdien Succediren honten; So wollen Sr. Königl. IRajestät in Preuhen

hierunter bey deren Succession keine Sdiwierigkcit madicn, es soll aber
alsdann audi dasjenige, was Sr. Königl. IRajestät in Preuhen durdi gegen¬
wärtige Traktat cediren und abtreten, nadi Abgang des Herrn Grafen und
seiner Sdimcstern, und aller deren Desccndenten wie oorgedadit an Sr.

Königl. IRajestät und dero Königl. Hciuh ipso jure wiederum zurück fallen,
und oorgedaditen Gräflichen Agnaten dauon nichts zu Gute kommen.



2. Cediren Tbro Königl. llTajestät für sidi und deren nachkommen

alle diejenigen jura Siipcrioritatis tcrritorialia, uicldie sie bishero in der
Herrsdiaft Cimburg execerciret oder execerciren können und mögen, loollen

audi den gemessenen Befehl ergeben lassen, dab alle bey den Cleoisdieti
Hofgeridite oder andere Collcgiis etrna nodi obnerörterte reditsbängige
Sachen in statu quo an die Gräflidie Cimburgische Kanzlei remittiret merden,
haben audi nidifs damider einzumenden, sondern inollen Ihres hoben Orts

gern gesdiehen lassen, dafs Sr. Kaiserl. königlichen lTiajestät auf des Herrn
Grafen 0011 Bentheim hoben Cimburg ersuchen, selbige Herrschaft für eine
besondere unmittelbare Rcidisgrafsdiaft, cum omni Superioritate tcrritorialia

declariren mögen, ineldienfalls Sr. Königlichen lTiajestät geneigt sind, und
nersprodien unter Thro Römischen Kaiserl. lTiajestät approbation eines non
dero im inestfälisdien Kreise führen den Grafsdiaft so lange dieselbe bey
ihnen, seinen Sdnoestern seinen und ihren descendenten männlichen und

meiblidien Gesdilcdits oerbleiben uiird, abstatten, jedodi iDiederum mit dem
Bedinge, dafj der Graf das quantum der 3056 Rthlr. meldie Sr. Königl. lllajestäl
oorhin aus selbiger Grafschaft erhoben und zu keiner Zeit, es sei in Krieg
oder Frieden zu erhöhen nodi zu oermindern, ferner jährlich zu bezahlen
sdiuldig und gehalten sein solle und toollc, loofür aber Sr. Königl. lllajestäl
dem Herrn Grafen uiegen der Rcidis- und Kreise onerum oon selbiger
Herrschaft ferner, loic bisberr oertreten inollen, behalfen Ihro audi auf

den unoerhofften Fall, dafä man Gräflidier Seite mit Erlegung oberioäbnter

quanti säumig sein sollte, uiegen dessen Beitreibung die Befugnih bcoor.
3. Übernehmen Ihro Königl. lTiajestät die oon denen oorigen Herrn

Grafen oon Tecklenburg gemadite und tempore immissionis fall merises
auf der Grafschaft Tecklenburg Domainen soioohl als auf dem Cande
haftende Sdiulden, gleidi selbige oorhin und bishero aus denen Contributions
und Domänen reoenues an die Creditores bezahlt oder oerzinset morden,

fernerhin zu oerzinsen oder zu bezahlen allermafsen Sr. Königl. lTiajestät
audi oorhin sdion Sdiulden abzuführen sidi oerbunden eraditet haben,

sodann inie höcbstgedaditer Sr. Königlidien lTiajestät glcidifalls übernehmen
der Gräflichen Frau flbtisinn zu Ccliden die aus dem Etat für die jährlidi

ausgeuiorfene pension ad 500 Rthlr. auf dero Cebenszeit zu continuircn
und über das dem Herrn Grafen die nädiste zu Hnlberstadt bey dasigen

Thumstift oacaet merdende, zu Sr. Königl. lTiajestät Birection stehende
Prebende cum beneficio a atere allergnädigst zu conferiren.

4. Tiidit meniger inollen Sr. Königl. lllajestät dem Herrn Grafen die
bisher in der Grafsdiaft Cimburg gehabte jura collationis et patronatus,
bei denen Kirchen zu Hennen und Osteridi cediren jedodi dafj es daselbst
in ecclesiasticis soioohl respecta der üersallen als der Unterthanen in
eodem statu per onmia oerbleibc, loorinn es anno 1624 sidi befunden bat.

5. Cediren Sr. Königl. lTiajestät das über die, in der Grafsdiaft

Cimburg belegene fldlidie Haub Cetbmate, Gerkendahl und Ohle ihr zu¬
stehendes dominium directum dem Herrn Grafen und dessen Successorcn in

der Herrsdiaft Cimburg dergestalt, dafj derselbe soldics zu Cebu empfangen,
und die auf solchen Häusern sitzende oon Adel sub infeu- diren möge.

6. lüollcn Thro Königl. lTiajestät zu oerhiitung aller künftigen Irrungen
die Cimiten der Grafsdiaft ITiark, mit der oon hohen Cimburg berichtigen,

und die danoider etioa oorgenommen Beeinträditiguiigen gehörig redris-
siren lassen.



7. lüollen ]hro König). IRajestät zu Bezeugung dero Königlichen Gnade

gegen dem Rerrn Grafen die 3agd concessiones, so der oon Ciinburger
IlTarh und Sunderlo bishero gehabt, einziehen und loie der Fjcrr Graf
jährlich die 25 Rthlr. so die König). Krieges und Domacnen Kammer bisher

megen soldicr dagden oon dem Rerrn oon Syberg genossen fernerhin jährlidi
ex proprys erlegen voill, so soll Er hingegen sothane dagden oon der

Clcoisdien Regierung und Kammer oder einigen andern Rahmens Sr. König).
IRajestäl eintraf geschehen möge, wie denn audi megen sothaner Ciinburger
IRark und lüildbahn dem Rerrn Grafen der Gcnub nadi Abweisung- des
üergleidis de anno 1693 mit Erlassung der zeitbero oermögen gedaditen

Dergleidie dafür alle dahr bezahlten Pacht 150 Rthlr. erblidi beioilligen
hergegen aber die Superioritas territoriales darüber Sr. König). IRajestät
eben so wohl auf das Künftige reseroiret wird, als das es unoerändert

dabei bleiben solle, dab der f^err Graf oerbunden einen lücg wie den
andern, das erforderliche Rolz zum Bau des Sdilosses Altena wie nicht

weniger zu des Brensdieder IRiihle besage mehrgedachten Contracts de
anno 1693 anweisen und folgen zu lassen.

8. IDollen Ihro König). IRajestät dem Rerrn Grafen oon Bentheim die

Summa oon Rthlr. baren Geldes an gangbarer grober IRüntzc in einer

unzertrennten Summe ohne einige zurtidihaltung, sub quo nomine soldies

audi gesdiehe niögte, zu seiner oölligen und gäntzlichen Abfindung, des
oon ihm zeithero an der Grafschaft Teddenburg forniirten Ansprudis und

zware glcidi nadi der Auswcdislung des üergleidis und erfolgter Kaiscrlidier

Confirmation auszahlen lassen, und will der Rerr Graf oor die Anschaffung
hödistbesaglcr Kaiserlichen Confirmation unter Assistenz der Königlidicn
Räthe zu lüicn möglidist sorgen.

9. Damit aber audi Sr. Königlichen IRajestät in Preuben wegen
oorhergehender an Sie oon dem Rerrn Grafen oon Bentheim Tecklenburg
geschehener solennen Cession seiner an die Grafsdiaft Tecklenburg ehe
dessen gemadite Ansprüche und angegebenen jurium insonderheit aber in
Ansehung, der ihrerseits dagegen mohlbcsagteu Rerrn Grafen in diesem
Traktat zugestandenen und wirklidi zu bezahlenden considerablen Geld-

Summe oon 1̂ Rthlr. wie nidit weniger aller ihm dabei gegönnten (?)

eben angeführten besonderen aoautager desto oollkommener gesidicrt sein
mögen, So obligiret und oerbindet sidi dieser hiermit oor sidi und seine

sämtliche Radikommen Grafen und Gräfinnen zu Bentheim Teddenburg auf
das allerkräftigste wie es de jure immer gesdieben kann oder mag, dab
Se. König!. IRajestät in Prcubcn und deren Königliche Chur und fürstlidie
Successoren, Er soldier Succession halber die schuldige Gewehr wieder
männlichen Au- und Zuspruchs inspecie audi gegen die Gräfin-Sulmsche

Agnaten, da sidi selbige oiclleidit anderweit deswegen regen sollten, zu
jeder Zeit sowohl in- als auber Geridits dargestellt leisten will, dab Sie

respecta der obiger IRaben baar aus zahlenten ~ Rthlr. und aller übrigen

dem Gräflidicn Rause in gegenwärtigen üergleidi zugewandten üortheil
gänzlidi sdiadlos bleiben sollen, daferne etwa wieder alles oermuthen über

kurz und lang die Grafsdiaft Teddenburg, wie Sc. Königl. IRajestät dieselbe

oorjetzo besitzen oon jemand in Ansprudi genommen und dem Königlichen
Chur- und Fürstlichen Rause oon Preuben und Brandenburg mit oder ohne



über kundt und wirklidi entzogen werden niögte wie denn deroselben zn
dem Ende, ob woblgemelter Herr Graf oon Bentheim Rohen-Cimburg oor
sich und seine ganze Gräfliche Descendentz hierdurch mohlmissentlidi und
wohlbedürflidi nidit nur seine allodial Herrschaft Hohenlimburg mit allen

ihren petinentien, sondern audi scijn ganzes übriges üermögen, beweglidi
und unbeioeglidi, wie es nahmen haben mag, jetzo und zukünftig; nichts
daoon ausbcsdiieden, zn einen wahren Unterpfand und Hypothec, in so

weit als es diebfalls zur gänzlichen und endlichen Indemnisation des König).
Chur- und Fürstlichen Hauses Preuben und Brandenburg in Rbsidit der

oon fbro Königl. lllajestät cedirten jurium und ausgezahlten Rthlr. nötbig

und erforderlidi, auf das allerkräftigste dahin oersetzet und oerschreibet,
dafj selbiges bcmäditiget seyn soll, bei etwa sidi begebenden unoerhofften
Fall (oerstehe nadi geschehener Erkenntnib und erfolgter Institution der
Grafsdiaft Teddenburg sonsten aber und in andere wege nidit) sidi darin
sofort selber oia executioa in der possession zu setzen, und daraus nidit

ehender zu weichen, bis Er seine gänzliche Befriedigung respccta der dem
Herrn Grafen in diesem üergleidi zugewandten jurium und ausgezahlter
Summe Geldes, bis auf den letzten Heller zurück erhalten, wie den audi

alle übrige besagte 'Rthlr. iiberwehnter maben oon Sc. Königl. IRajesläl

accondirte aoantages auf soldien immer zu hoffenden eoiclions-Fall. Sc.
Königl. lllajestät ipso jure sogleidi zurückfallen dieselbe audi einiges Ge¬
fallens und ohne gerichtliche imploration sidi an die oersdiriebene Hypotheque

oöllig zu erhohlen llfadit haben solle, audi dagegen und wieder alles, so
in diesen 8 punetos enthalten, keine Behelfe oder flusfliidite, sie mögen
Hahmen haben wie sie wollen, statt finden, sondern oon selbsten unkräftig

und niditig seyn, auch die am Ende dieses Dergleidis angezogene Renuu-
ciationes oder üerzidite sooiel liiebey nodi nötbig, Se. Königl. lllajestät biemil
zu statten kommen sollen.

10. Zu mehreren Erläuterung dieses oorstehenden eoictions Punetos
und damit auf den obnoerbofften Fall, dab die Rotwendigkeit erfordern
modite, die praestirung der Eoiction zu oerlangen, desto weniger despul
oder Zweifel zu besorgen sey, so ist beiderseits beliebet, folgendende Er¬

läuterung anzufügen, dab die eoictions-Ceistung nur pro rata dessen, was
Se. Königl. lllajestät an den Herrn Grafen zahlen lassen, und abtreten
oerstanden werden solle, dcrgestallt, dab wenn z. E. Se. Königlichen

lllajestät I, 2, 3 oder 4 Tlieile der Grafsdiaft Teddenburg abgesprodien
und würklidi entzogen seyn würden, so dann der Herr Graf schuldig sein

solle l, 2, 3 oder 4 Theile oon Rthlr. und cedirten jurium Sc. Königl.

lllajestät zurück zu geben, sollten aber gesetzten maben alle 4 Theile i. e.

die ganze Grafsdiaft gäntzlidi abgesprodien und miirkiidi entzogen werden,

so wäre der Herr Graf schuldig die Summe der Rthlr. nebst allen durch

den üergleidi cedirten juribus (weiter als gcldes Capital und jura sidi be¬
laufen nidit) Se. Königl. lllajestät zurückzugeben.

11. Damit audi Se. Königl. lllajestät bis zu cessirender Gefahr einer
unoerhofften Entwehrung und wegen des stipulirten Rückfalles desto mehr

gesidiert seyn möge, so oerspridit der Herr Graf, die zu empfangende 17,>

Rthlr. dergestalt zu belegen, und anzuwenden, dab die auf der Herrsdiafl
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Hohenlimburg haftende Schulden damit getilget, der Überrest audi zu des
Gräflichen Nauses und Familie nutzen und bestens imploiret werden, wie
er dann auch oor sich und seine Gräflidie Erben und nachkommen auch
die Grafschaft Tecklenburg und deren Zubehörungen, wie selbige Se. Königl.
UTajestät bisher besessen oder besitzen können oder mögen, beständigst
renuncyret, und sidi alles flu- und Zuspruchs, wie es recht an beständigsten
gesdiehen kann oder mag, begiebet, deshalb audr bei dem Reichs-hofrathe
lite et causae gebührend renuncyren roill.

12. Und gleidi coie obiges alles bis zu Ihrer Kayserlicben und
Katholischen IRajestät Confirmation oerabredet, und gesdilossen morden ist
allso soll audi im Fall loieder alle bessere Fjoffnung und Zuoersidit soldi
Confirmation ohngeaditet aller deshalb anzuwendenden Bemühungen nidits
erfolgen oder auch die wiirklidie Zahlung der Rthlr. und flbtrettung der
cedirten jurium nidit gesdiehen oder erfolgen würde, der gantze obstehende
üergleich ipso facto null und niditig, gäntzlich cessiret und aufgehoben, mit¬
hin jeder Tlieil in sein ooriges Recht wiederhergestellet seyn.

Das zu ürkund ist gegenwärtiger üergleich oon Se. Königl. fflajestät
in Preufien und dem fjerrn Grafen eigenhändig unterschrieben, uollzogen
und gesiegelten zwey gleidilautende Exemplaria daoon oerfertiget, und die¬
selbe gegen einander ausgewechselt worden.

So geschehen und gegeben
Berlin d. 20. und zu Rheda den Ilten August 1729."*)

Und doch hat die so teuer erkaufte Fjoheit die üergewaltigung nidit
hindern können, die im 19. Jahrhundert die Cimburger Grafen aus der
Reihe der Souoeräne stridi! —

Über die Entwidmung der ständisdien üerfassung in der Zeit der
Souoeränität Cimburgs geben die erhaltenen Standschaftsprotokolle ein iiber-
siditlidies Bild.

Seitdem die standesherrlidie üerfassung in Cimburg eingeführt war,
hatte man die oordem üblichen Erbentage, auf denen auber den Adeligen
auch die üorsteher der Gemeinden, die IReistbeerbten und das Stift Elsey
ersdiienen, aufgehoben. Dadurdi waren alle tlichtadeligen oon der üer-
sammlung ausgesdilossen, nur die Gemeindeoorsteber pflegte mau später
hinzuziehen und um ihre IReinung zu befragen.

Audi das Kapitel zu Elsey hatte damals oersäumt, seine Rcdite geltend
zu machen, obsdiou es nädist dem Grafen und dem Freiherrn oon Brabedi
den gröfiten Grundbesitz in der Grafschaft hatte. Da oerkaufte an der
lüende des oorigen Jahrhunderts der Freiherr oon Kettler das zur Stand-
sdiaft bereditigte Raus Berdium, das Erbe seiner Gemahlin Klara Helene
oon lürede. Ein Bürgerlicher (Sdiulte) erwarb es; allein ihm wurde die
Standschaft streitig gemadit, aieshalb er sie dem Stift zum üerkauf anbot.
Die einsiditsoolle Äbtissin Amalie oon Bottlenbcrg-Kessel benutzte auf
dringendes Anraten seitens der benachbarten Adeligen, die oielleidit nie
wiederkehrende Gelegenheit, den Fehler ihrer üorgängerin wieder gut zu
mq.dien; sie kaufte die Standscbaft und oerehrte sie dem Stift. Auf den
Candtagcn der kommenden Jahre — besonders während der Kriegs¬
unruhen — fand der Stifts-tTTandatarius oft Gelegenheit, zum lüohle des
Conoents und der Gemeinde unbereditigten Forderungen entgegenzutreten.

*) Hoch einer Abschrift im l^ohenlimburcjer Stadtarchii?.
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Die loohledle Frau Äbtissin, die den Freiherrn lllorilz 0011 Brabcdi

(1728—1814) zu Cetmatbe und dessen patriotisch Gesinnung sduitzte,

ging in Candesangelegenbeiten mit diesem gemeinsdiaftlid) zu IDerke. Da
auf dem hiesigen Candtage nur fünf Stimmen oertreten innren und die
absolute fHehrheit entschied, dem Freiherrn oou Brabed? aber als Besitzer

oon Cetmathe (1575) und Ohle (1697) zioei Stimmen zustanden, so mar
auf seiner und des Stifts Seite stets Pluralilcit, „und ihnen also leidit,
Gutes zu beioirken."

Johann Friedrich Hföllcr, der diese Oerfassung aus eigener fln-
schauung kannte, urteilt darüber in einem Brief an den Freiherrn zu Brabed?
auf Söder bei ßildesheim mie folgt:

„Idi muh bemerken, dah die ursprüngliche Derfassung oartrefflich ist
und alles das enthält, modurch ein Cond glücklich merden kann. Der Regent

hat alle nötige ITiadit, Gutes zu tun, die Stände haben hinlängliche ITfittel,
Böses zu oerhindern, und das Gute zu fördern. Das regierende Baus hat

jederzeit die Untertanen geliebt und ihr Glüd? gcioollt. Die Stände haben
stets patriotisch für des Candes löobl gedadit. Die Candtagsprotokolle aus
den letzten Jahren des oorigen und erstem üiertel des jetzigen (18.) Jahr¬
hunderts sind ein dauerndes und sdiönes Denkmal der Einigkeit in Grund¬
sätzen und der unsterblichen Derdienste, die sidi Graf Friedridi ffloritz
und dessen Gemahlin soioie die Freiherrn oon Brabed? um die Grafschaft

Himburg in den damals sehr traurigen Zeiten erioorben haben."
RUein Umstände der oersdiiedensten Rrt störten bald die sdiöne

Fjarmonie jener früheren Ständeoersammlungen. Dießcmplursadie lag indem bei

allen Regierungen mit ständischer Derfassung iiblidien Bestreben, die gräf-
lidie Gemalt auf Kosten der ständischen ffladit zu ermeitern. Das gelang

ihr fast in allen Fällen, mo sie es oersuchte; ganz besonders in späteren
Zeiten, als die Stände nicht mehr hier in der Grafschaft mohnten und zu -

den Konferenzen IBandatarien sandten, die zum Teil fremd und naturgemäß

in der Regel persönlich uninteressiert maren. Die Folge mar, daf3 manches
aufkam, mas man ehedem nicht kannte, mandms abgesdiafft murde, mas

oordem Gesetz mar. meistens schmiegen die fKandatarien zu diesen
Heuerlingen, und protestierten sie, so fehlte ihrem lüidersprudi der not-

mendige Ernst, infolgedessen sammelten sich im Caufe des 18. Jahr¬
hunderts zablreidie Besdimerden, zum Teil das chrmürdige Riter oon 50
Jahren zählend, und dennoch oergeblidi der Erledigung harrend.

So lagen die Derhältnisse, als Jost Edmund oon Brabed? seinen
Rufenthalt auf baus Cetmathe nahm und sidi nun eifrigst mit der Der¬

fassung der Grafsdiaft oertraut machte. Beim Durchstöbern der alten
Candtagsprotokolle entdeckte er aud) die seit Jahren schmebenclen„Graoamina"
und brachte sie auf dem Candtage zur Spradic.

Eine gütliche Einigung murde nicht erzielt; im Interesse des be¬
drückten Bauernstandes oornehmlich brachte er die Sache ans IDeiziarer

Reichsgeridit, das sid) mit gemohnter Griindlidikeit der Klage annahm.
Allein ehe man nodi am Reicbskanimergeridit an eine Entscheidung dadite
— es maren schon etlidie Jahre ins Cand gegangen — oersuchfe man

nochmals den IDeg gütlicher Einigung und berief zu diesem Zmcck 1790
eine Konferenz nadi Cetmathe, um über die erhobenen 15 Besdnoerdcn zu
beraten.
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Welches waren denn nun die schwebenden „Graoamina", die bereits

so niel Opfer an Zeit und Geld gefordert? Die ausführlichen Protokolle
00111 6. 9. 20. 21. 22. Dezember 1790 klären uns darüber auf.*)

Inhaltlid) geordnet betreffen die oier ersten Prioatgerechtsame der
Adeligen.

1. Die Anstellung der Stückjäger im Cande. Während

sich der Graf als Candesherr allein für befugt hielt, in seinem Cande Jäger
anzustellen, glaubten die Stände dasselbe Recht für sich in Ansprudi

nehmen zu dürfen. Der Graf oerpfliditete sich jedoch, die Jagd künftig
nidd durch Bauern, sondern durch gelernte Jäger ausüben zu lassen.

2. Das Derbot des Taubenschiehens. Das Taubensdnehen

war oon jeher in der Grafschaft oerboten und soil audi in Zukunft sdnarf

bestraft werden. Es ist zu wünschen, dah die Adeligen in den llfonaten
ITIärz, April, Oktober, als den Aauptsaatzeitcn, die Feldtauben festhalten
möchten.

3. Die Erhebung des Standgeldes auf dein Cetmather
Jahrmarkt. Der Graf sah das Recht, Standgeld zu erheben, als eine

Folge der Candesboheit und fRarktpolizei an; die Stände glaubten, dah
diese Abgabe dem Eigentümer des Grundes gebühre, worauf der Krämer

ausstehe. Alan beschlob: in Zukunft solle der Candesherr das Standgeld
erhalten und der Grundbesitzer „Pahgcld".

4. Die Zuziehung der Bewohner auf adelig-freien
Gründen zu öffentlichen Diensten. Der gräflidre Beamte erklärte,

man werde diesen Bewohnern ihre Immunität, soweit sie hergebracht,
nidrt streitig machen, löic weit sid) diese Immunität erstreckt, ist mit den

dienstpflichtigen Untertanen selbst auszumachen.

Ferner handelte es sid) um Amterbesetzungen dürd) die Stände.

5. Die Anstellung eines Candrezeptors. Unzweifelhaft

hatten ursprünglid) die Stände das Recht, den Rezeptor anzustellen. 1694,
den 29. April, brad)ten sie Hermann fpengstenberg für diesen Posten in

Dorscblag und gaben ihm die Instruktion, die Aussdrläge zu beredmen, mit
Quittungen zu belegen, und ohne Einwilligung der gräflichen Beamten und
der Adeligen nidrts auszuzahlen. 1720, den 4. Dezember protestierten die
Stände, als man das Rezeptorenamt dem Kanzleisekretär Gerstein über¬
tragen wollte und 1721 am 19. Rouember wurde der Prolest wiederholt.

Während des siebenjährigen Krieges, als lange keine Candtage gehalten
wurden, setzte der Graf nacheinander ohne Genehmigung der Stände Ost¬
hoff, Freudenberg und IRuth als Rezeptoren ein. Seitdem war den Ständen
dieses Redrt oerloren gegangen, und der Graf war nidrt gewillt, ihnen aufs
Reue dieses widrtige Redit zuzubilligen.

6. Die Anstellung eines lücgeko mmissarius. And) dieser

empfing oon der Cimburger Kanzlei seine Bestallung; trotzdem muhte die
Kasse etlidre Taler zu seiner Besoldung beisteuern. Gräflicherseits war
man bereit, mit den Ständen in der Besetzung dieses Postens zu wcdrseln.

7. Die Abwechslung der Dorsteher. Bereits auf dem letzten
Candtage oerglich man sid) dahin, dah mit den Dorstehern alle 2 Jahre
gewedrselt werden solle.

:|:) Kircbenarcbiü Elsey.
4*



8. Die So11 ici 1 ü tio ncii der ßerrn Stände in egcn ciuf-
2u liebend er oder zu erlassender Gesetze. „Der ßerr Graf
würde es gern gesdieben lassen, daf3 die Herren Candstände in diesem
oder jenem Falle die Ftbsdiaffnng eines alten und die Einführung eines
neuen Gesetzes in Uorsdilag bringen."

9. Die Bestimmung einer g e in i s s c n Zeit zur A b-
baltung des Candtages. Dieser solle alle dalire, wenn keine Hinder¬
nisse oorkommen, im Oktober gehalten werden.

Don den übrigen sedis Beschwerden betreffen drei die ganze Ein¬
wohnerschaft; die drei letzten dagegen nur den uielgeplagten Bauernstand.

10. Die lüied er herstell ung der ersten Instanz oder des
Candgeridits im Dorfe Elsey. Seitdem in der ITiitte des 18. dahr-
hunderts das Candgcridit Elsey aufgehoben war, gingen sänitlidic
Apellationen oon Cimburg nadi Rheda. Dadurch oerloren die Bewohner
der Grafsdiaft oiel Geld und Zeit und die Prozesse führten häufig zum
Ruin der Beteiligten. Betrugen dodi die Kosten, die dem Cande dadurdi
für Aktenoersendung, Porto jährlidi entstanden 399 Rtlr. 54 Stbr. Es
wurde besdilossen, das Candgeridit in Elsey wiederherzustellen, und einen
der jetzigen Cimburger Kanzleiräte dort als Candriditer anzustellen.

11. Die Abstellung der ßodizeiten und Kindtaufen, wo
Geld gegeben wird. Die Gastereien der Gebehodizeiten und -kind-
taufen waren „zu einem moralischen und häuslichen Übel geworden; sie
oersdilimmertcn die Sittlidikeit und hinderten den löohlstand". Deshalb
hatten sdion 1717 die Stände ein oortrefflicbcs Gesetz zur Abwehr dieses
Übels angenommen; allein Glcidigiiltigkeit und lladilässigkeit lieben es in
Dcrgessenheit geraten. Gräflicherseits war man eben nidit sehr erbaut
oon dieser fleuerung, die die Einkünfte oerringerte (Erlaubnischeine zu
soldicn ßodizeiten, Candmusik, Gastbitter, Getränkkonsum etc. — 124 Rtlr.
30 Stbr.). Daraus erklärt sidi die Äußerung des gräflichen Beamten in
LDetzlar, „es wäre eine nützlidic Sadie" und dabei steht aktenmähig fcsl,
dab sie dem Cande jährlidi 6780 Rtlr. 48 Stbr. kosteten.

12. Die Erhöhung der Bier- und B r a n n t w e i n a c c i s c.
Der Graf empfing pro Tonne Bier 5 Stbr., für diG Kanne Branntwein
1 U Stbr., aon ausländischen Getränken das Doppelte. Die Taxe wurde für
riditig befunden.

13. Die Seh lohbau kosten. Durch die Radigicbigkcit der Stände
waren die Sdilohbaukosten zur feststehenden Ausgabe geworden (jährlidi
III Rtlr. 48 Stbr.). Don 1763—1790 wurden für den Zwedr 3354 Rtlr.
22 Stbr. 6 Pfg. bezahlt. Alan einigte sidi um 1780 dahin, dab das Cond
folgende Teile zu unterhalten habe: Die Ringmauern, den Sdilohbrunnen,
den Sdilohturm, das lüaditbaus, die Briidie oon hier zum Sdilob, die
lüadittiirme und die IDasserleitung. Jährlich 36 Rtlr. 24 Stbr. Die Ceitung
bedurfte bereits 1785 der Erneuerung, man legte jetzt 6036 Fub Eisenröhren
für cc. 1500 Tlr.

14. Die Kriminalkosten. Don 1791 au sollen jährlich 30 Rtlr.
bewilligt werden, oon 1741 —1771 betrugen die Unkosten 1521 Rtlr. 58
Stbr. 6 Pfg., 1723 wurden 100, 1724: 190 Rtlr. bewilligt.

15. Die Kanzleiassignationcn auf die Candeskasse.
Anweisungen auf die Candeskasse dürfen nur bei kleinen Posten, die keinen
Aufschub leiden, stattfinden.



Das waren die Bcsdiwcrden, über die man fünf Tage lang mit grof3cm
Eifer debattierte. Und der Erfolg? —Hm 13. September 1792 genehmigte
der Landtag, daf3 die Konferenzunhosten — 138 Rtlr. 34 Stbr. — aus der
cassa patriae d. h. dem Beutel der Steuerzahler, die dod) bei den ganzen
Streitereien am wenigsten interessiert waren, oergiitet würden. „Arme
cassa patriae", schreibt llföller schmerzlich-satyrisdi zn diesem „gerechten"
Entsdiluf3, „wie geduldig, wie milde bist Du." —Die bald hereinbrechende Fremdherrschaft setzte audi diesen edlen
Reformen ein Ziel.



Der RItenaer Burgbciu.
ü o n Professor B r a n d s t ä t e r.

1.

Die Grafen t>on R11ena und die ßobenzollern.

Der in Witten heimisdie „Derein für Otis- und Fjeimatskundc in der
Grafsdiaft Warl?" hielt es für seine Rufgabe, audi seinerseits zu dem Plane
eines neuaufbaues der Burg Rltena Stellung zu nehmen, und er erklärt an
dieser Stelle gerne, dab er, toeit entfernt oon Eifersucht auf den „Dercin
für Orts- und ßeimatskunde im Süderlande", dem für seine Sammlungen
und seinen Beirieb ein herrlidies ßeim in flussidit gestellt wird, den Plan
einer Wiederherstellung der Burg Rltena mit oollet- Sympathie
begrübt und demselben das beste Gelingen wiinsdit. Es ist ein toürdiger
und glüddidicr Gedanke, mie das in unserm Jahrbuche audi früher bereits
ausgcsprodien morden ist, zur Feier der üereinigung der ehe¬
maligen Grafschaft IRark mit Brandenburg-Preussen im
Jahre 1609 das Stammsdilob der unsern ßohen zollern bluts-
oerioandten und nadi Charakter und Ceistungen so wahloer wandten
Grafen oon der IIIark aus seinem gegenwärtigen Derfa 11 zu
erlösen und in einen würdigen Zustand zu oersetzen. Wie die Stamm¬
burg der Bergischcu Grafen, das Sdilob Burg an der Wupper, heutzutage
als ein Denkmal dasteht für den patriotisdien Sinn der Bewohner des
Bcrgisdien Candes, und wie dasselbe sofort nadi seiner Herstellung ein
Anziehungspunkt für zahlreiche Besudier oon nah und fern geworden ist,
in ähnlicher Weise soll auch die Burg in Rltena berufen sein, eine regionale
Bedeutung zu gewinnen und oaterländisebe Erinnerung und Begeisterung im
üolke der westfälisdien ITtarh lebendig zu erhalten. Die Burg Altena ist
dazu nidit nur historisch bereditigt, sondern audi ihrer Cage nadi dazu
befähigt. Denn wenn sie audi etwas tiefer im Gebirge liegt, als das bei
Sdilob Burg der Fall ist, so ist sie dodi oon den oielen oolkreidien Städten
der Umgebung immer nodi leidit zu erreidien und oorziiglidi geeignet, mit
ihrem romantischen Reiz das Gemüt des Besudiers zu erquicken und zu
erheben.

Jn waldgrüner Gcbirgslandsdiaft, auf einer schmalen Felscnnasc
zwisdien den tiefeingesdmittenen Tälern der sidi oereinigenden Flüsse Coline
und Rette, liegt das Stammsdilob der Grafen oon der lRark, Burg Rltena.
Eine blühende und gewerbfleibige Stadt breitet sidi jetzt in den zusammen-
stobenden Talsohlen aus und oerändert die frühere Ratur derselben, die
in dem Ramen Rltena ausgedrückt ist. Denn Rltena bedeutet „Wald-Rue".
Wie die uralte Wurzel ar die Bedeutung rauhes Gebirge hat (so in ßaar,
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War-j, so bczcidinct al ein sonflcr gearlcles, besonders mit Cuitbioald
bededites Gebirge. Das ( ist der Ausdruck für einen deutlichen Ausgang
(t-or) oder Absdilufi, ioie in hart (Hardt), so in all. Diele iDörtcr mit
„Alt" toerden irrtümlich durdi den Begriff alt oon Jahren erklärt. Alten¬
burg und Altenstein bedeuten meist dasselbe ioie Waldenburg. und Walden-
stein. Das n ist nidit etwa, wie man oielfadi annimmt, blots euphonischer
Hatur, d. h. des besseren Wohlklangs inegen unioillkürlicb eingesdioben,
sondern es bedeutet „in", „innen". Die letzte Silbe a endlidi ist eine
Absdiwächung oon au, aioa, welcher Cantkomplex „ruhig abioärts fliehendes
Wasser" sammt dem Boden bedeutet, in dem es sidi beioegt. Es gibt
unzählige soldier Orte auf a, ioie Jena, Kahla u. s. id . — Die Sage deutet
in naioer Weise den tlamen Altena durdi die Erzählung, der Graf oon
Arnsberg habe das neugegründete Altena „all te nah!", d. i. allzunah
gefunden, und dieser Ausruf des Grafen oon Arnsberg habe der Burg den
Hamen oersdiafft. fiTan kann freilidi nidit rcdit einsehen, uiie die Altenaer
Grafen dazu kamen, ihrem Rioalen durch die Annahme des so gebildeten
Hamens ihr Entgegenkommen zu zeigen, und die Dolksctymologie dürfte
audi liier nidit Recht haben, Wenn man unter Berücksiditigung der oorlier
angegebenen Cautoerbältnisse und -bedeutungen an die oerioandtcn Hamen
Altena bei Sprodiböoe! und bei Attendorn souiie nodi mehrere andere
westfälische Altena, dazu an Altona an der Elbe, ferner an Holtenau (Holt
Hebenform zu Halt-Alt) und an Hartenau denkt, so wird man die hier
gegebene Hamenerklärung als richtig anerkennen.

Bei seiner diarakteristisdien und dominierenden Cage muss der Fels¬
berg oon jeher eine, wohl mit roher Unuoallung oersebene, Kultus- und
Zufluditsstätte für die Umgegend abgegeben haben, wofür audi Urnenfunde
spredien, die in unterirdischen Felskammern des Berges geniadit worden
sind. Aus der Zeit König Fjeinridis IV. stammt dann eine regelredite Burg¬
anlage. Damals gehörte nämlidi die Gegend zu den rheinisch-westfälischen
Prioatgütern der Kölne fpodistifts-Dögtc zu Deutz (Adoocati Tuitienses), die
ursprünglich einer fränkischen Ritterfamilie oon Höoil entsprossen, auf Allen¬
berg an der Dhün zu Hause waren. Diese Deutzer üögte begannen im
11. Jahrhundert sich Grafen oon Berg zu nennen und werden als soldie
1101 in einer Urkunde König Heinrichs IV. als Zeugen erwähnt. Zwei
Brüder, Adolf und Eberhard, überlieben Attenberg dem Cisterzienserorden
und errichteten gemeinsam und zu gleicher Zeit etwa 1108 zwei neue
Waffenplätze, das Sdilob Burg an der Wupper zum Sdiutze der rheinischen
und die Burg Altena zum Sdiutze ihrer mit einer Gräfin oon lüerl erheirateten
westfälisdien Besitzungen. Während beide Brüder ihre letzten Cebensjahre
im Kloster zu Altenberg oerbraditen, regierte Adolf II., Graf oon Berg und
Altena. Er madite den Kreuzzug Kaiser Konrads III- mit. Aach seinem
Tode 1160 erhielt der ältere Sohn Eberhard die Besitzungen in
Westfalen und nannte sidi Graf oon Altena, während der jüngere,
Engelbert, als Graf oon Berg die rheinischen Cande erbte.

Die beiden Brüder standen bei dem Hohenstaufenkaiser Friedrich
Barbarossa in hohem Ansehen, und Graf Engelbert oon Berg starb auf
dem Kreuzzuge desselben i. 3. II89, worauf ihm in Berg sein Solm Adolf,
der ältere Bruder des nachmaligen berühmten Erzbisdiofs Engelbert oon
Cöln, folgte. Als Eberhard I-, der erste Graf oon Altena, starb, folgte
ihm i. 3. 1179 sein Sohn Friedrich als zweiter Graf oon Altena. (Ein
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jüngerer Bruder dieses Friedridi namens Arnold erhielt Isenberg und ltyen-
briigge und mar der üater des Grafen Friedridi oon Osenberg, der den
Erzbisdiof Engelbert ersdilug.) Auf Friedridi oon Altena folgte i. 3. 1198
Graf Adolf I. non Altena, ein besonders staatskluger und entsdilossencr
Fürst. Er oergröfeerte seinen Besitz durdi kommissarische Einziehung der
Güter jenes Bisdiofsmörders Friedridi oon Jsenberg, oon denen er nadi
längeren Kämpfen gegen dessen Erben einen groben Teil behielt, und er
erbaute zum Sdiutze dieser Besitzungen die Burg Blankenstein. Schon
uorher hatte er im Horden seiner Grafschaft die Fierrsdiaft Cünen und das
Baus Olark an der Ahse gekauft, uio er 1126 die Stadt Fjamm anlegte.
Er murde so der eigentliche Sdiöpfer der Grafsdiaft ITfark, und er gab ihr
auch, angeblidi, med er sein solange geführtes lüappen mit der Rose oon
Berg durdi den Bischofsmond seines Detters für entehrt eraditete, das
IDappen des Ritters Rabod oon IHark mit dem meib-rot geschaditeten
Balken auf goldenem Sdiilde. Schon uorher hatte er begonnen, neben dem
Hamen eines Grafen oon Altena denjenigen eines Grafen oon IHark zu
gebraudien. Eine IDeile sind diese Benennungen zu gleidier Zeit in Ge-
braudi. Auf Adolf den Ersten folgte im 3abre 1249 sein jüngerer Sohn
Engelbert I., der in Kampf uud Fehde ein rastlos bemegtes Dasein führte.
Er nannte sich aussdilieblidi Graf oon IHark — mir merden später sehen,
aus luelcbem Grunde —, und dieser Haine hat dann die oolhstlimlicbe Ge¬
staltung Graf oon der ITfark erfahren. Dem in beständigen Kriegen be¬
griffenen und schliefelich gefallenen Grafen Engelbert I. folgte eine Reibe
ebenso kriegerischer Grafen, die das Schmert in damaligen Zeiten nidit
aus der Hand legen durften. Zunächst mar es „der milde" Eber¬
hard II., der die renitenten kleinen Dynasten zmisdien seinen Besitzungen
niedermarf und Raubritterburgen bradi (z. B. üolmarstein zum ersten IHale
und Isenburg bei lüerden), besonders aber ein sdilimmer Feind der geist-
lidien Herren im Cande mar, mie er denn audi oon geistlidien Gesdiidits-
sebreibern ein bomo furibundus (mütender IHensdi), ein flagellum episco-
porum (Geifeel der Bischöfe)und bostis ecclesioe (Feind der Kirdie) genannt
mird. Hidit anders maren sein Sohn Engelbert IL, unter uieldiem Dolmar-
stein 1324 endgültig zerstört murde, und dessen Hadifolger Adolf II. Als
der kriegerisdiste und bedeutendste dieser Herrsdier ersdieint aber
Engelbert HI., der zmar in der groben „Dortmunder Fehde" 1387 trotz
seiner Kanonen mit 50pfündigen Kugeln [Scbiefepuloer und Kanonen maren
seit der Schtadit bei Crecy 1346 in Gebraudi) die feste freie Reidisstadt
nicht nehmen konnte, aber auf seinen endlosen andern Kriegszügen, audi
auf einem solchen für den deutschen Orden in Preufeen, oiel Ehre und Geiuinn
erntete. Er mar einer der ersten Helden seiner Zeit, aber er mufete seine
Erfolge audi durch einen Ring oon festen Burgen an den Grenzen seines
Reiches zu sichern. Unter ihm murde die Grafsdiaft TlTark zu einem ab¬
gerundeten Ganzen und gernann die Grenzen, die sie in späteren 3ahr-
hunderten behalten hat. — Engelberts zmeiter Reffe Dietridi folgte dem
Oheim im Besitze des Candes. Als aber dieser in jugendlichem Alter 1398
unoermäblt starb, murde sein älterer Bruder Adolf, der als Gemahl
der Erbtoditer oon Cleoe Graf dieses Candes gemorden
mar, z u g 1 e i di a u di Graf oon der TR a r k. Ein Staatsoertrag brachte
beide Cänder unter eine einheitliche Regierung, und im 3ahre 1417 erhob
Kaiser Sigismund auf dem Konzil zu Kostniz den glänzenden Grafen Adolf



— 57

oon Cleoe und ITiark zum Herzog 0011 Cleoe, in demselben Jahre und

an demselben Orte, 100 er audi den Fjobenzoller'schen Burggrafen Friedridi
oon Dürnberg zum Kurfürsten oon Brandenburg erbob. Seitdem sind Cleoe

und ITiark zu ihrem Pfeile unter tüchtigen Regenten oereinigt geblieben, und
später fielen den ^erzögen oon Cleoe-llTark nodi die Cänder Berg, Jiilidi
und Raoensberg durch Erbsdiaft zu. Als nach 200jährigem Bestände des
Fferzogtums Cleoe der letzte Rerzog aus dem märkischen Grafenhause,

Jobann Wilhelm, am 25. ITiärz 1609, kinderlos starb, begann um die reidie
Erbsdiaft der 50jäbrige Jüli di-Cleoe'sdie Erbfolgestreit liaupt-
sächlidr zioisdien dem Kurfürsten oon Brandenburg Johann Sigismund,
der cincToditer der sdion oerstorbenen lliarie Elcnore, der ältesten Sdiioester

Johann Wilhelms oon Cleoe und Gemahlin Rlbredit Friedridis oon Preuben,

zur Frau hatte, und dem Pfalzgrafen oon Pfalz-Tieuburg, der als Sohn einer
nodi lebenden, loenn audi jüngeren Sdiioester Jobann Wilhelms oon Cleoe

sehr mit Unredit bessere Redite zu haben glaubte, Weil man Einziehung
der Candc durdi den katbolisdien Kaiser fürchtete, kam es im Jahre

16 09 im Dortmunder Rezefe zunädist zu einer gemeinsamen
Regierung, dann 1614 zu dem Dergleidie zu Xanten, in roeldiem der Kur¬

fürst oon Brandenburg Cleoe, llfark und Raoensberg, der Pfalzgraf hin¬
gegen Jülich und Berg erhielt. Seine endgültige Cösung fand der Erbfolge¬
streit erst 1666 durch den üertrag zu Cleoe, durch loeldien die Bestimmungen
des Xantener Dertrages bestätigt tourden. Seitdem ist, mit einer kurzen
llnterbrcdnuig zur Zeit Rapoleons, die Grafsdiaft lllark zusammen mit
Cleoe bei Preuben geblieben.

Die Grafen oon der llfark ragen aus der PRcnge der loest-
fälisdien Territorialberren auber ordentlich oorteilbaft herbor.

Sie ähneln in jeder Beziehung den Ffobenzo 11 ern, mit denen

sie blutsoerioandt lourden. Wie diese, sind sie oon den engen Gebirgen
ins Tiefland hinabgezogen, um ihre fTfadit zu entwickeln und sidi ihrer

Anlage entsprechend zum Segen ihrer Dölker zu betätigen. Sie haben in
ITordioestdcutsdiland denselben Beruf erfüllt, wie die Ffohenzollern in

Brandenburg-Preuben, indem sie der Beoölkenmg anstelle der kleinen

Dynasten und Raubritter eine" starke und für alle Stände geredite Regierung
gaben, flu Tapferkeit, an Wagemut waren sie allen Zeitgenossen über¬

legen, und dennoch waren diese Eigensdiaften mit grober Staatsklugheit
gepaart. Gerechtigkeit und Ceutseligkeit gegen die Untertanen zeidineten
sie aus, und auffallend tritt überall ihr liberaler Sinn, ihre Toleranz zu
Tage. Rudi die späteren Fjerzöge oon Cleoe waren ihnen ähnlich.

Dadurdi dab das Erbe dieser oon Rause aus tüditigen Fjerrsdicr an
Brandenburg fiel, fabte der Kurstaat im westlichen Deutschland
festen Fub, und als bald danadi audi das Fferzoglum Preuben hinzu¬
kam, fühlte er sidi in den Stand gesetzt und zugleidi oerpfliditet,
eine grob-deutsche Politik zu treiben. IDic der Grobe Kur-
fürst gegen Frankreich und Sdiweden in nationalem Sinne auftrat, wie

Friedridi der Grobe durdi seine Siege sowie durch die Bildung des
Beutsdien Fürstenbundes das deutsche Rationalgefühl kräftigte, so hat unsere
Zeit durdi das üerdienst der Robenzollern das Deutsdie Rcidi neu

erstehen sehen und einen unerhörten Rufschwung des deutschen Dolhcs
in politischer, sozialer und wirtschaftlicher Rinsidit erlebt. Darum ist es

kein Wunder, dab die Jahrhundertfeier der üerbindung zwischen den
5
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rheinisch-westfälischen Stammlanden und dem Kurstaate Brandenburg bei

allen patriotisdi fühlenden und denkenden Staatsbürgern, zumal in der
industriell so gewaltig blühenden Grafsdiaft IRark, begeisterten An¬
klang findet.

2.

Der H11 e n a e r B u r g b a u und seine Gegner.

Ilm eine Gedenkfeier vorzubereiten, war nach mannidifadien Uor-

bereitungen in Einzelaussdiiissen ein gröberer A u s s di u fe ü o n über
4 00 märkischen lRännern gebildet worden, welcher im Haimar durch seinen
Dorsitzenden Candeshauptmann a. D. und Wirkt. Geh. Ob.-Reg.-Rat Oocr-

weg und die beiden stelloertretenden Dorsitzenden, Bergrat Kleine und
Kommerzienrat Baare, einen Aufruf an die Bewohner der ehemaligen

Grafschaft IRark erlieb. IDir geben diesen Aufruf im IDortlaut wieder,
weil sidi an die einzelnen Punkte eine Controoerse knüpfte:

„Dreihundert Jahre werden im Jahre 1909 oerflossen sein seit der

üereinigung der Grafsdiaft IRark mit dem brandenburgiseben Kurstaate,
der damit in den westlidien Gauen unseres üaterlandes festen Fub fassen

konnte, während die IRark nunmehr mit dem Staate oersdimolz, dem die

Gestaltung der Zukunft Deutsdilands bestimmt war. Treu in Freud und
Ceid, treu in Kampf und Arbeit, bat seitdem unsere Grafschaft zu ihrem
Fürstenhause gestanden. Blanche schwere Stunde hatte auch sie zu er¬
dulden in den Kämpfen, die unser preubisebes üaterland bestehen mubte,
ehe es sidi zu dem Döbepunkte seiner heutigen IRadit an der Spitze des
endlich wieder oereinigten Deutschen Reiches emporsdiwang. Aber dafür
nimmt sie auch in beroorragendem IRabe an dem wirtsdiaftlicben Auf¬

schwünge und dem wachsenden IDoblstande teil, dessen sidi heute das deutsdie
Daterland unter dem segensreichen lüirken der Dohcnzollcrn erfreut.

Dankbar wollen wir uns dessen erinnern; aber stolz dürfen wir uns

audi rühmen: Ihrem Antriebe entspradi die Tatkraft unserer Candsieutc,
die auf den Döllen und in den Tälern eine unter dem mächtigen Sdnitze des
Preubiscben Staates und des Deutschen Reidics und der ganzen lüelt ihr

Absatzgebiet suchende Gewerbetätigkeit gesdiaffen bat.

So ist reicher Segen für Den-sdierbaus und Dolk aus jenem Tage
erwachsen, den wir unter der tatkräftigen Fjerrschaft unsers Kaisers und

Königs LDilbelm II. in zwei Jahren festlich begehen können.
Zum bleibenden Zeichen der Erinnerung der Grafsdiaft IRark mit

Brand. Preuben planen die treuen IRärker einen historischen IRittelpunkt
der ruhmreichen Gesdiidite der Grafsdiaft IRark durch den Wiederaufbau

der Burg zu Altena zu schaffen. Diese Burg, der Sitz der üorfahren der
IRärkisdien Grafen seit dem 12. Jahrhundert, ist durch eine Ahnfrau

märkischen Geblütes zugleich auch die Stammburg unseres mächtigen
Derrsdiergesdiledits.

Die Burg soll unter Fortfall alles modernen Bauwerks in ihrer alten
Gestalt wieder erstehen, nidit als ein kalter Prunkbau, sondern als eine

Stätte, an der die Altertümer, Erinnerungen und beroorragende Erzeugnisse
des Gewerbfleibcs unserer Grafsdiaft gesammelt werden, ein Sammelplatz

für oolkstümlidie Feste und ein Anziehungspunkt für tausende unserer
Candsleute, für die hier ein Ort der Erholung nadi saueren Werktagen ge-



schaffen loird, ähnlidi wie Burg an der IDupper es für das Bcrgisdie Cond
und inie es in Westfalen die Rioliensyburg durch das jährlich wieder¬
kehrende Erinnerungsfest an den groben Kanzler geworden ist.

Mit Begeisterung ist der Plan in weiten Kreisen der Grafsdiaft Mark
begrüfst worden. Seine Durchführung ist dem unterzeichneten Russdiusse
übertragen.

IDir wenden uns oertrauensooll an unsere ITIitbürger in Stadt und
Cond mit der Bitte, das Unternehmen durch Geldbeiträge zu fördern.
Rller Orten ciugeridilcte Sammelstellen werden die Gaben einholen. Das
Ergebnis der Sammlungen wird in den Tagesblättern der Grafsdiaft oeroffent-
lidit werden."

Als sidi infolge dieses Aufrufs in weiten Kreisen lebhaftes Interesse,
ja Begeisterung zu entwickeln begann, erhob sidi mit einem Kiale eine
heftige Opposition. Professor Dr. Ehrenberg, Professor der Kunst¬
geschichte an der Unioersität zu Münster, und Karl Ernst Ost haus, Be¬
sitzer und Ceiter des Folkwang-Museums in Ragen, erlieben ein Anschreiben
an die Mitglieder des groben Aussdnisses, worin sie die oorber mitge¬
teilten Acuberungen desselben einer scharfen Kritik unterzogen und ein-
dringlich uor dem Plane in seiner gegenwärtigen oder in einer ihm audi
nur annähernd ähnlichen Gestalt warnten. Die Rauptargumente der Rerren
waren folgende:

Die auf dem Titelblatte gegebenen beiden Abbildungen oon dem
gegenwärtigen Zustande der Burg und ihrer geplanten Wiederherstellung
seien Phantasiegebilde.

Die Burg Altena sei gar keine Stammburg. Denn die Grafen oon
Altena stammten uon den Grafen oon Berg und hätten audi nur etwa 40
dahre auf Altena gewohnt.

Don der ursprünglidien Burg sei kein baulicher Überrest oorbanden.
Dahingegen sei ein als Sitz uon Amtsleuten erst im 15. Tahrhundert er-
riditeter Bau nodi heute erhalten. Dies Edite werde in dem geplanten
Prachtbau sidi uerlieren und untergeben. Die Burg in ihrem gegenwärtigen
Zustande sei nur durch kleine nüchterne Anbauten uerunstaltet und nehme
sidi ganz stattlidi, inmitten der uralten herrlichen Bäume, Blumen und
Sdilingpflanzen sogar wunderuoll aus.

Diese romantische Sdiönbcit werde durdi die riesigen Reubauten zer¬
stört, der Pflanzenwucbs uerniditet und (3afiir ein Trugbild ohne Daseins¬
berechtigung aufgeführt werden.

Für oolkstiimlidie Feste sei der Platz zu knapp und würde nodi
mehr beengt werden.

Die oaterländische Gesinnung könne durch steinerne Truggebilde und
willkürliche Sdiöpfungen der Reuzeit nidit belebt werden. Für oater-
ländisdic Sammlungen sei hier kein Material oorbanden, die kleine Altenaer
Sammlung fände in ein paar kleinen Zimmern Platz und sei oon ge¬
ringem Lüerte. Erholung finde der moderne Mensch besser in der gegen-'
wärtigen grünenden Rerrlichkeit, als zwisdien den geplanten Steinmassen.
Die ins Auge gefällten 600 000 Mark für den Reubau würden zwecklos
oerausgabt, der Bau werde aber Millionen kosten.

Die Dcrfasser sdilieben mit dem Gedanken, es habe nidits aus-
gcdadit werden können, was dem Zwecke der Feier mehr sdiadcn könne,
als der jetzt ootiiegende Entwurf. Gegen den historisch unwahren, kunst-

5»
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geschichtlich unhaltbaren, prahtiscb oöllig uiertlosen Plan und die Zerstörung
unscheinbarer bistorisdier und landschaftlicher Stimmungsuierte müsse ent-
sdiieden Einspruch erhoben uierden.

]n noch schärferer Tonart ergehen sich oersdiiedene Kundgebungen
des Fierrn Professor Ehrenberg in der Presse, besonders ein oon ihm oer-
fafsfer und an die Aussdiufsmitglicder oersandter Artikel des „niünsterisdien
Anzeigers" oom 20. ITfärz d. 3.

lüas der Ausscbuf3 oor hat, so äuf3erte er sich, läuft auf eine Ge-
sdiiditslüge hinaus. ITfan müsse bei Zeiten Einspruch dagegen erbeben,
damit niemand unbeuiufst ITfitsdmldiger an einer Fälschung des objektioen
Tatbestandes merde. Den Radiuieis, dab die Grafen oon Altena nicht oon
der Burg Altena abstammen, sondern ein Zioeig der Grafen oon Berg sind,
habe Arcbiadirektor Dr. Ilgen in Düsseldorf geführt. Die Burg Altena sei
also nidit die Stammburg der Grafen und somit nicht eine „Stammburg
unseres mächtigen Rerrscberhauses". Die nodi bestehenden Baulidikeiten
seien nidit als Sitz eines oornebmen Fjerrscbergesdilecbts errichtet morden.
Auch finde sich kein Zeugnis, dafs das Geschledit der Burg einen besonderen
Stimmnngsmert beigemessen bat. Audi ITiaria Eleonora, die Erbin, habe
sidi nidit im Geringsten darum gekümmert. Auf sie nehme aber der Auf¬
ruf ausdrüddieb Bezug. Seine Begründung sei also audi bei diesem
Punkte hinfällig. Der Ardiitekt habe erklärt, er könne an der Rand reidien
ardiioalisdien ITlaterials und der zur Zeit stattfindenden Ausgrabungen die
Burg so uiieder aufbauen, uiie sie einst gemesen sei. Don Ausgrabungen
aber hat Professor Ehrenberg, uiie er sagt, bei sofortiger Einreise keine
Spur gesehen, audi kein ardiioalisdies ITiaterial finden können. So könne
der Architekt oom Grundriß, Aufbau und der Raumoerteilung der ursprung-
lidien Burg nidits missen. Der Ardiitekt zeige, da man bei ihm eine be-
rnufste llnmahrbeit nidit annehmen könne, dab er oon der llnausfübrbar-
keit eines soldien Planes gar keine Ahnung besitze. ITfan tue mit dem
Plane niemandem einen Gefallen. Der Kaiser sei genau unterriditet und
uiürde für eine untergcsdiobcne Stammburg danken. 3m üolke merde durdi
Dorspiegelung falscher Tatsadien nidit Patriotismus geuiedit, sondern fflife-
trauen gegen lüabres und Edites. Die üermendung oon FRillionen für eine
Tbeaterburg sei geradezu der beste Hährboden für die Sozialdemokratie.
ITfan uiürde sidi am üolke und aip Königshause gleidiermafsen oersündigen,
menn man aus mestfälisdiem Trotz an einem oöllig ocrfehlten, innerlich
umoahren Plan festhalten mollte. Eben schüfen tlfinisterien und Regierungen
Einriditungen zum Schutze unserer Raturdenkmäler, und nun molle man
eine der schönsten Stellen um ihre alte köstlidie Romantik bringen. Durdi
die ITeubauten merde Uabrzebnte hindurch langmeilige Öde und nüchtern-
heit über die gegenmärtige Ratursdiönheit gebradit merden. Ridit nur
lüestfalen, sondern ganz Deutsdiland interessiere der Fall, denn so reidi
sei unser üaterland dodi nidit an Sdiönbeiten, daf3 man ungestraft seinen
Besitzstand oerringern könnte. Roch sei es nidit zu spät, sagt Professor
Ebfe'tiberg. ITian solle die Burg oon häfilichcn Zutaten aus neuester Zeit
reinigeil, für. gute Erhaltung des Bestehenden sorgen, eine bronzene Ge¬
denktafel stiften, aber die jetzige Burg nidit zerstören!

Über die fflotioe zu seinem Einspruch gibt Professor Ehrenberg nodi
die besondere Auskunft, dafs er denselben nidit aus üergnügen oder Sdiadcn-
freude, sondern aus Geuiissensnot erbebe.
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Diese leidenschaftlichen Angriffe haben denn audi nidit oerfehlt,
manchen Freund der Sadie umzustimmen. Die Sammlungen stockten, und
oiele, die uielleidit ohnehin nicht gern ein Opfer braditen, stechten bödilidist
befriedigt den Geldbeutel wieder in die Tasdie und waren froh, nunmehr
einen Grund zur Zurückhaltung zu haben. So bestediend aber alle oor-
gcbraditcn Argumente im ersten Augenblidie audi wirken, tut man dodi
gut und abermals gut, ruhig Blut zu behalten.

Zunächst haben in der Sitzung des Grofsen Aussaiusses, die am
21. IKärz in Dortmund stattfand und oon 87 lTfitglicdern desselben be-
sudit war, gewiditige Stimmen sidi darüber geäuhert.

IDas die Kernfrage betrifft, ob die Altenaer Burg eine Stammburg
sei, so äufeertc sidi darüber der bedeutende Kenner markanischer Ge-
sdiidite, Pastor Dresbadi-Fjaloer, indem er den Sacboerhalt folgender-
maf3en als erwiesen feststellte:

„Die Herren oom Berge waren um das Jahr IOOO im jetzigen Alten-
berge ansässig. Sie braditen es um 1100 zur Grafenwürde. Der erste
Graf oon Berg, Adolf I., erbaute am Anfange des 12. Jahrhunderts, gleidi-
zeitig das neue Sdilofe Burg an der lüupper und die Burg Altena auf dem
IDolfsedi an der Cenne, die letztere zum Schutze seiner mestfälisdieu Be¬
sitzungen. Sein Sohn Adolf II., Graf oon Berg und Altena, teilte oor
seinem Tode seinen Besitz unter seine beiden Söhne, sodafi 1160 der
ältere Eberhard Altena und den westfälischen Besitz, der jüngere Engelbert
den bergisdien mit dem Sdilosse Burg als eigenes Besitztum erhielt. Seit
dieser Zeit 1160 nannte sidi Eberhard Graf oon Altena, und er wurde
Stammoalcr der Grafen oon Altena, die Burg selber also die Stammburg
der Grafen oon Altena, die oöllig unabhängig geworden nadiher die Burg
Warb an der Cippc kauften und sidi Grafen oon der ftlark nannten.

Die weitere Entwickelung hatte sdion der erste auftretende Redner
der Dersammluug, Professor Dr. Rübel aus Dortmund beleuditct, indem
er Folgendes ausführte:

„Um 1200 erwarb Graf Adolf I. oon Altena die Burg Filarie und
nannte sidi seit 1203 in einer langen Rbeibe oon Urkunden und auf den
anhangenden Siegeln gleichermahen bald nadi dem einen, bald nadi dem
andern Orte. Da Adolfs I. ältester Sohn Otto Geistlidier und zwar Propst
zu Cüttidi geworden war, folgte dem üater der jüngere Sohn Engelbert I.
als Graf oon Altena bez. oon IRark. Da beansprudite aber der ältere
Bruder, dafs ihm alle diejenigen Gehen ausgefolgt würden, die sein Dater
Adolf I. oom Erzbisdiof Konrad oon Köln übertragen bekommen hatte. Er
trat aus dem geistlichen Stande aus und übernahm als Graf jenen Teil
der oäterlidien Besitzungen, darinnen audi der Auseinandersetzung ent¬
sprechend die Burgen Altena und Blankenstein. Fortan nannte sidi Otto
Graf oon Altena und Engelbert Graf oon der FKark. Als aber Otto 1269
ohne Erben starb, fiel sein Besitz dodi wieder dem jüngeren Bruder
Engelbert zu, der nun den Titel Graf oon der FKark für seinen Gesamt¬
besitz beibehielt." ■

lüenn Professor Ebrenberg sidi auf den Ardiiodirektor Elf; ililtjkn in
Düsseldorf als wissensdiaftlidie Autorität dafür berufen hatte, dab, wie ,
dieser erklärt hatte, die Grafen oon der FKark gar nidit oon der Burg
Altena abstammten, sondern nur ein Zweig des Gesdiledites der Grafen
oon Berg gewesen seien, Ilgen also ein Stammbaus Altena gar nidit an-
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erkenne, so widerlegte der zweite Redner des Tages, Professor Frentzen-
Radien diese Behauptung durdi Anführung der tatsädilidicn Worte Dr.

Ilgens, wo derselbe oon dein Zurücktreten des ehemaligen „Stamm¬
hauses" bei Altena gegenüber dem Wohnsitze bei Ramm spricht, und
durdi die Anführung des ülgen'sdien Satzes: „Ceoold oon Rorthoffs Be¬
mühungen, im märkischen Grafenhause die pictatoollc Erinnerung für dessen
„Stammsitz Altena" wadizubalten, scheinen also auf keinen günstigen Boden

gefallen zu sein. Daf3 Dr. Ilgen mithin Altena als Stammsitz anerkennt,
geht ans den angeführten Stellen deutlidi lieroor. Derselbe Redner
Professor Frentzen wies denn auch die heftigen Ausfälle des Professor

Ehrenberg zurück, die derselbe in einem Dortrage zu Ragen und in seinen
oersdiieden Drucksadien gegen den Bauplan geriditet hatte.

Wenn Professor Ehrenberg die beiden Abbildungen auf dem Titel-

blattc des Aufrufs als Pbantasiegebilde bezeidme, so erwidere er, dab die
erste Abbildung, die Burg Altena in ihrem gegenwärtigen
Zustande darstellend, nach einer, um der bessern Treue willen sogar

zur Winterszeit angefertigten, Photographie und nadi dem gleidifalls
besonders angefertigten genauen Cage- und 5 oben plan eines oer-
eideten Königlichen Beamten gezeidmet sei und dab Redner für die
Richtigkeit der Burgzeichnung einstehe. Die Baumstämme seien natürlich
weggelassen worden, weil sie früher nidit dagewesen wären und weil es
sidi bei der Zeidinung um die Burg an sidi gehandelt hätte. Die Aufnahme
sei 00111 linken Cenneufer aus erfolgt, wohin Professor Ehrenberg wohl nie
gekommen sei. Die gebrauchten Ausdrücke „Phantasiegebilde" und
„Schwindel" wurden dementsprechend abgefertigt.

Don der andern Abbildung, nämlich derjenigen oom früheren
Zustande der Burg bat Professor Frentzen wirklich oor-
h a n d e n e frühere Pläne und Abbildungen benutzt, während
Professor Ehrenberg das üorhandensein derselben bestritten habe, nur weil
er sie nidit gekannt hätte, worauf er dann später, nachdem er oon ihrem
üorhandensein erfahren, sidi über diese Unwissenheit mit dem zweifelhaften

Argument getröstet habe, dab bekanntlich soldie alten Abbildungen günzlidi
unzuoerlässig seien und keinen bestimmten Anhalt gäben! Ebenso wisse
Professor Ebrenberg oon baulidiem Aktenmateral nidits, dasselbe sei
aber tatsädilidi oorhanden. Audi hier helfe er sidi nachträglich mit
der Erklärung: lllit solchen Rotizeu lief3c sich gar nichts anfangen.
Ganz unrichtig sei Ebrenbergs Behauptung, dab alles Er¬

haltene an der Burg aus der Zeit um 1 500 stamme. Er habe
ursprünglich sogar den groben Bergfried ganz übersehen, ebenso die Reste
des erst 1845 teilweise abgetragenen und nachher weiter eingestürzten

Palas. Audi haben tatsädilidi Ausgrabungen stattgefunden. Don den
früher oorhanden gewesenen Baulidikeiten bat also Professor Ebrenberg
keine Ahnung, und nur hieraus seien die Ausdrücke „falsdier Sadioerhalt",
„oorspiegeln", „Trugbild", „Tbeaterbiirg" zu erklären. Die oon Professor
Ebrenberg gerühmten, „uralten Bäunie" stammten aktenmäbig erst aus
den Dohren 1845—46, und wenn sie audi einen Erscheinungsreiz aus nädister
Röhe besähen, so oerdeckten sie dodi dafür die Gebäude, deren

Umrib 1 inie den gröbten Teil des Jahres hindurch hinter

der diditen Belaubung oerschwinde. Es wiirden audi beim
Bau die Bäume keineswegs o.ollständig beseitigt werden.
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IlTit sehr bittern Worten bestreitet Frentzen die Angaben und An¬
nahmen Ehrenbergs über den Kostenpunkt. Cetzterer behaupte, dab
nadi „anderweitiger Schätzung" der Kostenanschlag fünf bis sedismal

werde übersdiritten werden. Wenn sdion 600 000 FRark genannt würden,
so müsse man sidr auf 3 IRillionen gefabt machen. Zu diesen grund¬

losen, oerdächtigenden Angaben hätten die Fjerren Ehrenberg und
Ostbans d u r ch au s kein R e di t und keinen Beweis dafür. Das sei

der Blend- und Knalleffekt in der Polemik der Fjerren, ein

Appell an die niedrigen Ceidensdiaftcn renitenter Geldbeutel. Bei Er¬
richtung eines Denkmals, wie sie es oorgesdilagcn, nämlidi einer tedinisdien
Fjodisdiule, würden die Fjerren nicht so bange für die Geldbeutel der
Westfalen sein.

Andere Einwürfe des Professors Ehrenberg wurden noch durch andere
Redner widerlegt

Li seiner sdion erwähnten Rede wies Pastor Dresbadi-Fjaloer auch

darauf hin, dafj der Aufbau der Burg dem Uolkc keineswegs ein

„Trugbild" oorzaubern würde. Gerade das Gegenteil sei der Fall.
„Denn dadurch, dab wir die Burg nadi dem ursprünglichen Plane, wie er
dem ersten Bauherrn ohne Zweifel oorgesdiwebt, auf- und ausbauen, werden

die historischen Erinnerungen festgehalten. Als Patrioten
müssen wir streben, das grobartige historische Denkmal

der 11 adiwe11 nidit b 1 ob zu erhalten, sondern sinngemäb
auszubauen, als Touristen mühten wir dasselbe wiinsdien, damit man

gern auf den Berg steige, wo man jetzt cor lauter Gestrüpp keine

Aussicht in das berrlidie Tal habe. Der Bau wird eine grobe An¬
ziehungskraft auf das wanderlustige Publikum ausüben, und unsere
IIa di kommen werden uns dankbar sein, wenn wir die Sadie aus¬

führen. Aus dem Widersprudi der Gegner müssen wir erneute Der-
anlassung nehmen, das oorgesteckte Ziel mit allen Kräften zu oerfolgen.

Fiir die Auffassung der Fjerren Ehrenberg und Osthaus trat, wenn
auch mit grober Reseroe, nur Arcbiorat Dr. Theunen-FRünster ein. Er

spradi aus, er könne nidit leugnen, dab Fjerr Professor Ehrenberg
sidi in der Form zum Sdiaden seiner Sadie sehr o e r g r i f f e n
habe, dodi wohne seinen Ausführungen ein bereditigter Kern inne. Radi
seinem Gefühl sei die Burg, wenn man die häblidien lleubauten beseitige,
jetzt so ma 1 crisdi sdiön, dab sie durch Reubauten nidit ge¬
winnen könne. Einige gute Ausblicke lieben sidi mit einfadien Rütteln
crrcidicn. Allerdings sdieine ihm die Sadic sdion in ein

Stadium getreten zu sein, dab es zwedilos sei, gegen den
Wiederaufbau anzukämpfen. RTan solle aber dann das Geplante
nidit eine Wiederherstellung, sondern einen Reuaufbau nennen. Radi den

bisher oorgelcgten flüditigen Skizzen sei es sehr zweifelhaft, ob die neue
Burg audi nur annähernd so aussehen wird, wie die alte. Er sdilug die

Bildung eines Ausschusses oor zur Begutaditung der Feststellungen über
die Ratur und die nodi uorbandenen Reste des alten Baus und anderer¬

seits zur Begutaditung der neuen Pläne.

Candtagsabgeordneier Candgeriditsrat a.D. S<hmieding-Dortmund

bedauerte den oerletzenden Ton, den die Polemik angenommen habe. Eine
ruhige Kritik hingegen, wie die des Dr. Theunen, sei werlooll. Er stimme

Ijerrn Dr. Theunen darin zu, dab nidits oom alten Sdiönen oer-
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I or cn gehen dürfe, um zweifelhaftes Heues an die Stelle zu setzen.
Der gegenwärtige Plan habe nur den Charakter einer Skizze und werde
nodi ein Dutzend Abänderungen erfahren, ehe er zur Ausführung reif sei.
Ganz unoerständlich sei es, wenn die Herren Ebrenberg und Osthaus
sdireiben könnten: „Daterländisdie Sammlungen, Zeugnisse des Gewerb-
fleibes der Grafsdiaft Warb sollten hier untergebracht werden; aber woher
nehmen und nidit stehlen?" Da denke man dodi oon dem Sammel- und
Gcwerbefleibe der ITIarkaner zu gering; man möge nur fleibig alsbald mit
einer, nämlich der Sammlung der materiellen lTiiitcl für den Wiederaufbau
der Burg, beginnen.

Ulan könne heute nidit mehr zweifelhaft sein, „ob" und „wo" das
Denkmal der Grafsdiaft ITIark zu errichten sei, sondern es bandele sidi
nur nodi um das „wie?" Die Reste der an unoergleicblidi reiz-
oo 11 er Stätte oo rhandenen Hohenzollern-Stammburg der
üergessenbeit zu e n t r e i b e n und in pietätooller Weise neu
erstehen zu lassen, sei des Sdiweifies der Edlen wert, und
in diesem Grundgedanken dürfe man sidi durch keine Angriffe irre machen
lassen.

Professor Frentzen bekämpfte, nodi einmal das Wort nehmend, den
Oorsdilag des Dr. Tbeunen, eine Begutaditungskommission zu bilden, weil
eine soldie den Fortgang des Werkes lähmen müsse. Andererseits gab er
die üersidierung, dab nirgendwo die Absidit bestehe, den Bestand der
alten Burganlage zu oerändern. Zu scharfen Erwiderungen sei er durdi
die oerletzenden Angriffe der Gegner herausgefordert worden.

Geb. Dustitzrat Haarmann erklärte, er halte durch die Aus¬
führungen der Herren Professor Dr. Riibel und Pfarrer Dresbadi den 13 c-
weis, dab die Burg Altena die Stammburg der Grafen ooii
der ITi a r k gewesen sei, für in befriedigender Weise
e r b r a ch t.

Hunmehr stellte der Do r sitz ende den einstimmigen Be-
sdi 1nb des Ausschusses fest, an dem früher gefabten Be-
sdihisse des Wiederaufbaus der Burg festzuhalten. Die erst
herzustellenden Baupläne mühten übrigens die einzelnen Winisterialinstanzen
durdilaufen, und der Bau müsse, da das Sdiloh Altena Staatseigentum sei,
die Genehmigung des Königs erhallen. Demgemäb würde der Aussdiub
selbsfoerständlidi mit der allergröhten Dorsidit oerfahren, audi eine Er¬
gänzung durch Sadioerständige nidit oon der Hand weisen.

Der Sdiatzmeister des Aussdiusses, Bankier «ersten-Altena hob
heroor, dab uadi einem oieloersprecbenden Anfange eine zweifellos auf die
Angriffe der Herren Ehrenberg und Osthaus zurückzuführende Stockung
in der Einsendung oon Beiträgen eingetreten sei, die, wie
er zuoersicbtlidi hoffe, nadi dem> guten Ergebnis der
heutigen Sitzung ihr Ende e r r e i di t haben werde.

Herr Oberbürgermeister Dr. Haarmann-Witten sdilug
cor, eine oo 1 kstüm 1 idi gehaltene Broschüre über die Ergeb¬
nisse der beutigen Der Sammlung herauszugeben. Der 0 er¬
sitzende sagte das zn und oerhieb, dab sidi die Geschäftsleitung über
die Form sdillissig madicn werde, in der die Bekanntgabe für die Öffcnliidi-
keit erfolgen solle. —
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nachdem die Angriffe der Fjerren Ehrenberg und Osthaus in der
Ausscbuhsitzung eine entschiedene Zurückweisung erfahren haben, sdicinl
im Ganzen zur öffentlichen Beleuchtung der Frage bis beute (lllai 1906)
nodi nidit oiel IDeiteres gesdieben zu sein. Es mögen darum hier einige
SdituMolgerungen und Bemerkungen Platz finden.

3.

Folgerungen und Berne r k u n g e n.

lTfit Eberhard I. beginnt 1160, wie mir norlier gesehen haben, die
selbständige Cinie der Grafen dou Altena, und die Burg oon Altena murde
seine Residenz.

Es ist nidit zu oerstehen, marum man dieselbe nidit als das Stamm-
sdilofi der Grafen oon Altena ansehen uiill. Irgendwoher muh dodi jede
Familie stammen. Die bergischen Grafen der Familie oon Fjöoil stammten
ja ihrerseits selber oon mo anders her, nämlich aus Franken. Lüenn das
Grafengesdilcdit der Deutzer üögte sidi 1160 in ein Bergisches und ein
lTfärkisches Fjcrrschcrhaus teilte jioie die Fjohetizollern sidi in sdnoäbisdie
Fjobenzollern und Burggrafen oon Hürnberg teilten), so bat dodi oon diesem
Augenblicke an jedes Gcsdilcdit sein selbständiges IJerrsdiaftsredit und
seine erste Residenz ist seine Stammburg. lRag Altenberg die gemeinsame
Stammburg sein, so ist dodi Burg die Stammburg der Bergischen
Grafen und Altena die Stammburg der A11 e n a e r Grafen oon
dem Augenb 1 idie an, roo dieselben n a di oorheriger gemein¬
samer Regierung s i di n a di Candbesitz und Residenzen end¬
gültig trennten. Die Aobenzollernburg zu Riirnberg ist nur darum
nicht als Stammburg anzusehen, meil sie ursprünglidi eine kaiserliche Amts¬
wohnung mar. Burg Altena mar Residenz und Eigentum zu glcidicr Zeit.
Es liegt somit eigcntlidi nur ein inhaltleerer Streit um ein 1Dort oor.
Und die Grafen oon IRark haben nidit nur wenige Jahrzehnte, sondern
iiber ein Jahrhundert (1160— 1269) in der Burg oon Altena
residiert, wenn sie auch mährend der zweiten Fjälfte dieser Zeit zugleid)
in mark IDohnung nehmen. Seitdem Eberhard I. im Jahre 1160 die
Grafsdiaft Altena übernommen, hat er dort gewohnt, nadi ihm seit 1179
sein Sohn Friedrich, sodann seif etwa 1198 dessen Sohn Adolf I. oon
Altena, der das IJaus IRark um 1200 erwarb und zeitweise audi dort
wohnte, endlich seit dessen Tode 1249 der in den weltlidien Stand zurück¬
gekehrte Graf Otto oon Altena. Eberhard und Friedrich also haben ihren
IDobnsitz nur in Altena gehabt, Adolf I. anfangs ebenfalls, später ab-
wediselnd in Altena und IRark, Otto aber, als Graf oon Altena im aus-
sdiliefelidien Sinuc ganz gcwifi nur in Altena, denn er hatte aufeer dieser
Burg kein anderes Residenzsdilofi. IDährend dieser 109 Jahre bat die
Burg Altena den Grafen oon Altena und IRark als Residenz gedient. Es
ist audi nidit riditig, dafj sie in der Folge der Burg Altena keinen
Stimmungswert beigelegt hätten. Es ging der Burg allerdings
nidit anders, als andern fürstlichen Bcrgsdilössern, die sidi zur Residenz
des erweiterten Bandes mit der Zeit nicht eigneten, z. B. der lüartburg,
die, einst die gefeierte Residenz der liodi- und kunstsinnigen Candgrafen
oon Thüringen, nachher unter den lüettinern oernadilässigt wurde. Don
der Altenaer Burg aus übte der Trudisefi oon Altena (dapifer wird er bei
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Ccoold uoii Rorthof genannt) — später mar es der Droste oon Plettenberg
— die üermaltung und den Grenzschutz in dem scidlidien Teile der Graf-
sdiaft lllark. Aber die Grafen o o 11 der III a r k 10 a r c n u i e 1 und
gerne in dieser Gegend. Besonders liebte der gewaltige
Engelbert III. die Burg Sdnoarzenberg bei Plettenberg, in deren Röhe
der äuberste Punkt der oorspringenden Felsecke, oon mo aus man den
Spiegel der Cennc siebenmal aufblitzen sieht, 0011 ihm besonders gern auf¬
gesucht und nach ihm „Engelberts-Stuhl" benannt wurde. Seitdem
ihre üogte mit ihrem ganzen Amtswesen das SdiIof3 oon Altena bewohnten,
konnten die Grafen ihre Hofhaltung dort nidit mehr unterbringen, aber es
ist oon gar keiner Wichtigkeit, ob sie später nodi hier oder auf einer
andern Burg ihres Siidlandes gelcgentlidi Aufenthalt nahmen. Die Burg
Altena hatte ihren Beruf als Residenz eben erfüllt. Dafs die Prinzessin
III arte Eleonore oon Cleoe im 16. Jahrhundert, an den grobartigen
und bebaglidien Düsseldorf-Cleoer Hofhält gewöhnt, sidi um die nadi all¬
mählichem Derfall dürftig erneute Burg Altena nicht bekümmert hat, ist
natürlich. Aber etwas Entgegengesetztes ist audi oon dem Aussduisse nidit
behauptet worden. Er hat sie nur als „Ahnfrau märkischen Ge¬
blüts" bezeichnet; das ist alles, was er in seinem Aufrufe oon ihr
sagt, Wenn Professor Ehrenberg erklärt, „die Begründung werde also
audi in diesem Punkte hinfällig", so kann er nur meinen, der Aussdiub
habe jene Fürstin als Freundin des Aufenthaltes auf der Burg Altena bc-
zcidinen wollen, Wie er das aus dem Wortlaut hat herauslesen können,
ist unoerständlidi.

Wenn Professor Ehrenberg die Bewohner der Grafsdiaft ITiark hin¬
sichtlich ihrer Stellungnahme zum Burgbau in drei Gruppen teilt, nämlidi
soldie, die sich zustimmend oerhalten, zweitens Gleidigiltige und drittens
soldie, die eine erbitterte Ablehnung kundgeben, so gehörten zu dieser
letzten Gruppe ursprünglidi auber ihm wohl nur wenige IHänner. Freilidi
bat diese Gruppe mit ihrer leidensdiaftlidien Polemik Stimmung genug
gegen den Bau gemadit.

Einen redit bedenklichen Eindruck madit es aber, dab Prof. E. audi
den Kaiser für seine Partei in Anspruch nimmt, der „für eine unter¬
geschobene Stammburg" danken würde. Wober will Prof. E. das
Urteil des Kaisers kennen? Grade weil, wie er sagt, der Kaiser
über die gesdiiditlidien üerhältnisse seiner Familie und seiner Stammburgen
genaue Kenntnis und ein sdiarfes Urteil besitzt, ist es sehr fraglidi,
ob er den offenbar höchst unsicher begründeten Cebren einer leiden¬
sdiaftlidien Polemik ohne Weiteres zustimmen w i rd.

Jedenfalls aber dürfte die Drohung, „die Derwendung oon HUllionen
für eine soldie Theaterburg würde geradezu der herrlichste Rährboden
für die Sozialdemokratie werden," dem Kaiser schwerlich gefallen, der so
mandic Burg herrlicher herstellen läfit, als sie früher gewesen ist. Illan
denke an die ITIarienburg in Westpreufsen, die Hobkönigsburg im Elsafi,
die Ausschmückung der Wartburg! Wenn audi Architekten und Altertums¬
kenner 00111 fachmännischen Standpunkte aus manches oder oiel daran aus¬
zusetzen haben, so ist dodi dieser Standpunkt nidit der einzige, oon dem
aus man die Sadie zu betrachten hat.

Damit kommen wir auf einen letzten und besonders wichtigen Punkt
zu sprechen, den man oor allen andern im Auge behalten muh,
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4.

B u r gien r o mo n t i k und nationales Ceben.

Professor Ebrenberg änfjert seine Entrüstung audi darüber, dab „das
Candsdiaftsbild 0011 feinstem naturreiz zerstört und alte köstliche

Romantik durch gtofie moderne willkürliche Baulidikeiten oerdrängt
locrden solle. Zunächst sind diese letzteren nidit als modern und durdi-

aus willkürlich, sondern der wesentlichen Form nadi in Übereinstimmung

mit dem Zeitgcsdimadic des 12. bis 13. Jahrhunderts geplant, roenn sie

auch in der Einrichtung den Derhältnissen und Bcsudieru der Gegenwart

in mancher Fjinsidit Rechnung tragen müssen, Was aber die Romantik

und den landsdiaftlidien Reiz betrifft, so braudit die gefürchtete „lang-

toeilige Öde" nidit einzutreten, denn nidit alle Bäume sollen fallen, nidit

alles Grün oerniditet uierden. Wohl aber fragt es sidi.ob es bei

flltenaer Burg mehr auf die Erhaltung der grünen natur¬

hülle oder auf das Fjeroortreten der Burg ankommt. Die

erstere braudit gar nidit oerloren zu gehen, sie uiit'd nur gegen die

Gebäude zurücktreten müssen, wenn dieselben neu erstehen sollten. Und

ist es denn besser, dafi diese, wie es jetzt der Fall ist, mehr und mehr

oon Grün iibersponnen werden, claf3 sie dem Auge des Wanderers

auf der Talstrafäe mehr und mehr entschwinden und seiner Uorstellung und

seinem Interesse nidits mehr sind, oder d a fi sie s i di w i r k s a m oon

der Silhouette des Berges abheben, sidi als Erinnerungs¬

merkmal kräftig durchsetzen und mäditig zum näherkommen, zum

Besdiaucn und zum Dersenken in oaterländisdie Empfindungen und Ge¬

danken anregen? Das Cetztere ist fIir einen Punkt wie die Altena er

Burg zweifellos das Wichtigere.

Es gilt das durchaus nidit für jede Burg, man muh da wohl unter¬
scheiden.

Abgelegene Ruinen kleiner Ritterburgen, heutzutage oft

Perlen der Romantik, kann man mit Fug und Redit dem ü e r f a 11 c

überlassen, allenfalls Iiier und da durch Stützmauern und Ausbesse¬

rungen ihren Trümmerzustand hinfristen. „Ulan mufi wissen", sagt

Schücking in seinem Budie „Das romantische Westfalen", wie nadi den

Schilderungen des Karthäusermönches Werner Roleoindr oon Cacr das

arme IRinisterialenoolk in seinen Felsenburgen ohne Raum und Cidit ein
kümmcrlidies Ceben zubrachte oder in mühsamem Felddienst sidi für den

Berrn schinden und plagen muhte, oder aber um des lieben Brotes willen auf

die elendeste Busdiklepperei ausging, und wie oftmals, nadi den Bildern

des Soester llequamsbudies, die räuberischen Junker ihren schlimmen Cohn
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erhielten." Do, den Burgen soldier Ritter wird man keine bistorisdie Be¬
deutung beimessen, ihre Erneuerung nidit wünschen Dasselbe gilt auch für
die Ruinen mancher gröberen Dynastensdilösser. IRan wird sie gerne
als Bestandteile jener romatischen Scenerie ungestört weiter wirken lassen,
die auf empfängliche Gemüter mit Rcdit einen tiefen Eindruck madit. Ridit
mit Geringschätzung dürfen wir uns 0011 dem Dichter abwenden, dessen
feinbesaitetes Gemüt beim Anschauen der Ruinen eines alten
B e r g s cb f p s s e s der s ü b e ü S di w e r m u t wohllautenden
A u s d r u ck gibt, wie es in der bekannten Elegie des leider 211 früh
oergessenen FR a 11 h i s s 0 n gesdrieht:

Eier auf diesen waldumkränzten Roben,
Unter Trümmern der üergangenheit,
Wo der Dorwelt Sdiauer midi umwehen,
Sei dies Bild, 0 Wehmut, dir geweiht!

Trauernd denk' ich, was oor grauen Kahren
Diese morschen Überreste waren:
Ein betürmtes Sdilob ooll ITfajestät
Auf des Berges Felsenstirn erhöht!

0 der Wandlung! Graun und Radit umdüstern
Run den Sdiauplatz jener Fjerrlidikeit.
Sdiwermutsoolle Abendwinde flüstern,
lüo die Starken sidi des fRabls gefreut.

So 0 e r g e h' n des Bebens Fj e r r I i di k c i t e n ,
So cntfleudit das Traumbild eitler lTiadit!
So oersinkt im sdmellen Cauf der Zeiten,
Was die Erde trägt, in öde Radit!

Ka beim Ausdiauu soldier Stätten der Dergänglidikeit werden unsere
eigensten mensdiliscben Empfindungen in uns wadi, denn keins der Tiere
oermag dieselben zu teilen.

Allein der wohlbekannte Sprudi unseres teuren S cb i 11 e r „Das
Alte sinkt,es ändertsicbdieZeit,und neues Cebcn blüht
aus den Ruinen!" leitet uns oon der elcgisdien üersenkung z li
einer neuen Empfindung hinüber, oon weldicr die Sdiwermut nadi
und nadt abgelöst wird. Sdiillers Worte sind ja hauptsädilid) im über¬
tragenen Sinne gemeint, aber wir dürfen sie audi im eigentlidien Sinne
für gewisse Ruinen in Anspruch nehmen.

Auf manchen Bürge n wohnte n audi G e s di 1 e di t e r, die
der Segen des C a n d e s waren. Was die Zähringer in Baden,
die Wittelsbadier in Bayern, die Wettiner in Sadiscn und andere Fürsten
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anderswo trotz zahlreicher, dem Zeitgeiste entsprechender IHikgriffe ihren
Dölkern Wertoolles geleistet haben, das tritt nodi heute in der flnhänglichheit
ihrer Dölher zu Tage. Und hinter jenen stehen die Grafen oon der tTiark
und die Hohenzollern gewih nidit zurück. Ist es nidit gebührend,
d a b sie a u di d u r ch die Erhaltung oder Erneuerung ihrer
Stammburgen geehrt 10 e r d e n , indem man die ITiittel entweder
oon Staats loegcn oder durch freiioillige Beiträge besdiafft ? 3st es geredit-
fertigt, dab man bei der Heidelberger Sdilobruine das elegisdi-sentimentale
Empfinden höber stellt, als das gesunde ücrlangen, nidit nur dem traurigen
Oerfalle Halt zu gebieten, sondern durch den Wiederaufbau des Sdilosses
oon dem neuerioachten Ceben und der unoersieglichen Kraft im deutschen
öolkc einen grohartigen Beioeis zu liefern ? lüie Professor Ehrenberg in
ITUinster, so streitet Professor Tbode in Heidelberg
heftig gegen den Wiederaufbau des dortigen Sdilos-
ses. Die Ruinen desselben sollen ausschlieblich
der Romantik und sentimentalen Empfindung g e-
10 i d m e t bleiben, bis sie ganz o c r f a 11 e n , während
d o di andere Herrscherburgen, gleidi dem Heidelberger
Sdilosse die Wahrzeichen ihrer Landschaft, mie die Wartburg bei
Eisenadi, die Feste Coburg, das Sdilofe zu /Ulenburg, der Friedenstein in
Gotha, die ITZarksburg bei Braubach, die Feste Kufstein am Inn, die Hob-
königsburg bei Sdrlettstadt, das Stammsdilof3 Hohenzollern, die HTarienburg
an der Rogat und in unserer Röhe das Sdilofj Burg an der Wupper
gleidiioie zahlreidic andere heroorragendc Fiirstensitze teils uiohl erhalten
werden, teils neu ausgebaut sind. Sie ziehen so S ch a r e n oon
Besuchern heran, die sidi dort mit oaterländisdiem Geiste erfüllen und
jenes bereditigte Rationalgefühl gewinnen, dessen lllangel uns
früher nidit nur in den Rügen anderer üölker herabwürdigte, sondern audi
fast unheilbar sdiädigte, insofern als wir überall in der Weit zu spät ge¬
kommen sind und den andern nadigerade als solche ersdieinen, die gar
kein Redit haben, audi etwas zu wollen. Trägt der R n b 1 i di des
oon den Franzosen frcoelbaft zerstörten und nodi immer so daliegenden
Heidelberger Sdilosses et w a dazu bei, uns in ihren und
anderer üölker Rügen zu heben?

Rein! Bedeutende R u s g a n g s p u n k t e d e u t s di e r III a di t
und d e u t s ch e r T ü di t i g k e i t mögen a u di in o o 11 e r Kraft
des Gebens blühen und die Ursprungsstätten oerdienter deutscher
Fürstenhäuser in neuem Glänze wiedererstehen ! Dabei kommt es durdi-
aus n i di t so sehr darauf an, dab das Interesse der sentimentalen
Romantiker befriedigt werde, nadi deren Wünschen sidi der üerfall
ungestört weiter oollziehon soll. Für sie bleiben Ruinen genug übrig 0



Auch die Archäologen und Konseroatoren, die Rmfsgenossen

des Rerrn Professor Ehrenberg, die er in grober Zahl aufgeboten und die

in einer neuesten Kundgebung einen ittabren Rachedior berühmter lRänner

anstimmen, sind in Fällen, roie der oorlicgende, n i d) t zu hören,- tu c i 1

kein aussdilicblidi missensdiaftlicb-ästbetiscber, sondern and) ein aktuell

oaterländisdier Z in c dt o o r I i e g t. Für diesen genügt ein Stützen

alter lTlauerrcste oder ein Konseroieren spätmittelaltcrlidier Rotgebäude oon

kümmerlicher Struktur keineswegs.

And) die Gegnersdiaft einer groben Zahl oon A r ch i t e k t e n darf

den Patrioten nicht irre machen, nad) deren IRcinung bei einen Rcuaufbau

die historische Treue des ursprünglichen Baus in jedem Detail

bis auf den letzten D a cb z i e g e 1 gewahrt werden 111Li b t e.

Dab er so m i t allen 11Tä n g e l n der alten Zeit behaftet und

ohne Riidisidrt auf die Zioedte der Gegenwart hergestellt loerden könnte,
das ist in anbetradit des zu erwartenden IRensdicnoerkebrs und seiner

Bedürfnisse uöllig ausgcsdilossen. hingegen ist zu w ü n s ch e 11, dab

innerhalb gewisser Grenzen historischer Angemessenheit dodi etwas

Würdiges, einigermaßen Glan zoolies hingestellt

werde, was auf die Besuchersdiaren der Gegenwart, nidit zum wenigsten

auf die Tugend, einen bedeutenden E i n d r u ck zu machen geeignet

ist und zugleich den berechtigten Ansprüchen des heutigen

Publikums an C i di t und Wärme und Einrichtungen mancher

Art g e r e di t zu werden 0 e r m a g. Es ist durchaus keine Quadratur

des Zirkels, wie Rerr Professor Ehrenberg behauptet, das stilgerechte Aus¬

sehen des Baus und die Bedürfnisse der Gegenwart in Einklang zu bringen.

Die Cösung ist auf der üeste Coburg und anderswo längst gefunden.

Dort steht unter andern ein stilgeredites Gebäude, weldies als Restaurant

dient, im Zusammenbange mit einer baumübersdiatteten Esplanade, einer

Bastei, oon der einst die Gesdiiitze donnerten, durdi die der belagernde

Wallenstein zurückgewiesen wurde. Andere Räume und Gebäude dienen
als IHuseum für lüaffen und Altertümer sowie für naturwissenschaftliche

Sammlungen. ]n der präditig erhaltenen bez. neuausgebauten üeste fühlt

sich niemand durch irgend weldie oon diesen Einrichtungen historisdi oder

ästbetisdi beleidigt. Ganz ebenso steht es mit Schloß Burg an der lüupper.

Rein, eine s 0 1 di e Burg b r a u dl t d u r dl a u s keine Theater¬

burg, kein Blendwerk zu sein. Ungefähr derselbe Gesichtspunkt
dürfte unsern Kaiser bei seiner Anteilnahme andern Ausbau und der üer-

sdiönerung berühmter Burgen leiten. Darum ist als Geschenk des Kaisers

an den Grobberzog oon lüeimar auf der lüartburg in lllalerei und IRosaik

so manches Kunstwerk angebradit worden, weldies in der Wirklichkeit des

IRittelalters nidit da war, und Ähnlidics in der IRarienburg geschehen. Ein
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B ii rgaufbau in der Gegenwart soll keine Rekonstruktion der nüchternen

oergangenen Wirklichkeit sein. Dos Wirkliche, Edite ist er ja eben clodi

nidit. Da soll er denn eine die e di t e n Reste der Urprungs-

z e i t in s i ch aufnehmende, dem Charakter der Stelle,

aber a u ch den Erfordernissen und Z w e di e n der Gegen¬

wart angepahte tleusdiöpfung sein. So wird er herz-

erwärmend, erfreulich und begeisternd wirken.

Wenn wir im üorstebendcn eine Reihe oon offenkundigen Gcgner-

sdiaften erörtert haben, weldie den Wiederaufbau der Burg Altena er-

schweren, so wollen wir gewisse dem Unternehmen ebenfalls feindlidie

Unterströmungen hier unerörtert lassen und nur nodi einer Art oon

Gegnern gedenken, die in den einzelnen Städten und Orten des Bandes

zum groben Schaden der Sadie stark oertreten ist. Das sind die C o k a 1-

Patrioten, die erst am eigenen Orte ein Kaiser Wilhelm-Denkmal oder

einen Bismarckturm oder eine Badeanstalt hergestellt sehen wollen, ehe

sie einen Pfennig für die Altenaer Burg hergeben. Aber es gilt dodi audi

hier: Alan soll das Eine tun, aber das Andere nidit lassen. Alan ist

do di n i di tblofj Ortsbürger, sondern auchAlärker und

P r e u b e. Der oorliegenden Veranlassung aber des 300-

jährigen Jubiläums der Grafschaft lllark kann doch

n i di t fiiglidi jeder einzelne Ort durch eine Cokaleinriditung in der

wünschenswerten grof3arfigeti und für die Gesamtbooölkcrung wertoollen

Weise sgmbolisdien A u s d r u ck geben. Dafür ist Altena der

gegebene Platz. Und da beifit es denn mit nnserm Sdiiller:

„Immer strebe zum Ganzen! Und kannst du ein Ganzes nidit selber

bilden, als dienendes Glied sdilieb' an ein Ganzes didi an!"

Diesem Gedanken zu huldigen möchten wir alle Atarkaner and) am

Sdilusse unserer Darstellung gebeten baben! Stiften wir unserer

dankbaren Anhänglidikeit an unser Herrscherhaus das geplante

Denkmal, dem die üeranlassung zu seinem Entstehen oermöge seiner

stafflidien und würdigen Ausgestaltung an die Stirn gesdirieben ist, und

weldies in der Seele der Besudicr und Bcsdianer einen nach baltigen
E i n d r u ck heroorruft oon der früher wie heute blühen¬

den und lebendigen Kraft des deutsdienüolkes und
Vaterlandes! —



Das Zunftwesen im alten Iserlohn.
üon lüilbelm Uhlmann-Bixterheide (Dortmund).

]n mehr denn hundert Kleinheiten des Tages beweist das alte
PbilosopbeniDort aoni Kreislauf aller Dinge seine erhertntnisreiche Wahrheit.
Es begegnet uns im kulturellen Entwicklungsgang, im inneren wie äuberen
Ceben eines üolkes, einer Gesellschaft des Einzelnen. Bald kehrt es wieder
im tiefsten lüesenskern der Dinge an sidi, bald an der äuf3ersten Peripherie
des Kreises, gleidisam in fortsdircitender Entwidmung den Anfangspunkt
eines zweiten Kreises, einer neuen Phase, darstellend.

Unter diesem Gesichtspunkte findet sidi in den gegenwärtig be¬
sonders lebhaften und oolkswirtschaftlidi warm anzuerkennenden Be¬
strebungen des deutschen ßandwerks kaum ein wirklich neues nioment.
üorbildlidi für sie ist wohl jene Blütezeit des Handwerks im lllittelalter,
weldie in den Zünften ihren höchsten Ausdruck findet und dem alten Spridi-
wort oom goldenen Boden des Fjcmdwerks zuerst Berechtigung oerlieh.
Der Cauf der Jahrhunderte hat audi hier mandres anders werden lassen.
Es wäre töricht, wollten wir oerkennen, wie sehr die alten Zunftbestim¬
mungen in mancher Beziehung hemmend und lähmend wirkten und sidi
dem indioiduellen Entwickelungsgang bindernd in den lüeg stellten. Anderer¬
seits aber ist wohl zu berücksichtigen, dab eben zum groben Teil nur diese
Bestimmungen jene Blütezeit möglich machten. Hur in der oorgesdiritteneren
Form bedeuten darum die auf dem Boden der Selbsthülfe gewadisenen Be¬
strebungen zur Regelung des Cehrlingswesens, Prüfungsausschüsse für
Gesellenprüfungen, Fadiscbulen, Kreditgenossensdiaften, und wie die guten
und sdilechten Dinge alle heiben, einen IDendepunkt für die Gesdiidite des
deutsdien Acmdwerks. Da ist ein Riidrblidi in die Zunftgesdiidite unserer
märkisdi-westfälisdien Aeimat doppelt interessant. Unter den Städten der¬
selben aber besahen wohl nur wenige gleidi früh ein so geregeltes Z u n f t-
wesen wie die Stadt Iserlohn. Ceider ist bei den zahlreichen Bränden,
oon welchen Iserlohn im lllittelalter, namentlich in den Jahren 1448, 1510,
1530 und besonders 1677 heimgesudit wurde, mandie Urkunde oerlören
gegangen. Glcidigiiltigkeit und ftacblässigkeit taten, nadidem die Zünfte
bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts jede Bedeutung eingebübt hatten,
das übrige. Für die nadifolgende kurze Darstellung des Iserlohner Zunft¬
wesens sind bauptsädilidi oon Steinen, Giffenig, Cecke und Woeste meine
Gewährsmänner.

Wie überall, so galt audi liier unter den Zünften oon Alters her
die Bädrerzunft als älteste und erste. Das findet wohl darin seine Er¬
klärung, dab ihre Entstehung durdi das bäuslidie Ceben sdion früher be¬
dingt war als die irgend einer andern. Unter, den sieben Zünften, oon



— 73 —

deren Existenz im 17. Jahrhundert mir missen, stand darum audi die
Bäckerzunft obenan und batte mit den übrigen Zünften einerlei Redit und
Gereditigkeit. Sämtlidie üorsteber der Zunft murden dut'di ibre lüabl zu
diesem Amte gleidizeitig Gcmeindeuorsteber und hatten Sitz und Stimme
unter den Senatoren der Stadt, oder, menn nicht Stimme, clodi menigstens
einen Sitz. Der Zunftbrief der Bäcker datiert Dom 5. Februar 1570 und
murde im Jahre 1620 erneuert. lüie alle Zünfte, so batte audi die Bädier-
zunfi bis 1718 zmei üorsteber, üou denen jäbrlidi einer abging. Zu den
Obliegenheiten des ältesten Dorstebers gehörte audi das Aufbeioabren des
Zunftbudies und der Zunftlade. Don 1718 ab blieb IJeinricb rieoeling ad
dias oitcie (d. i. auf Cebenszeit)alleiniger Zunftoorsteber der Bäckerinnung.
Als er später megen „Ceibessdnoäcbe" sein Amt niederlegte, setzle ihm
die Regierung einen Racbfolger, die lüabien aber maren und blieben kurzer¬
band abgesdiafft. Dieser üorgang ersdieint unseren heutigen Zeitoerbält-
nissen gegenüber befremdend. ITian mar aber mobl damals innerhalb der
Innung dou der Zmecklosigkeit eines Protestes überzeugt und begnügte sidi
darum mit dieser neuordnung der Angelegenheit; menigstens findet sidi
keine das Gegenteil bekundende Radiridit. Die Zunft batte allein das Redii,
alles gebeutelte Roggen- und lüeizenbrot zu backen und zu öerkaufen. Die
Brotpreise murden monatlich. Dom UTagistrat „taxiert oder gelassen" Bei
den Bädiern aber fanden oft durch Bürgermeister, Gildemeister und Rats¬
diener üisitationen statt. Die gefundenen „üerbreeber" hatten eine Geid-
bufse zu tragen, das Geld murde zur „Recreation" der Disitatoren oer-
mendet. üermutlidi ist es dann mobl uertrunken morden, denn, mie mir
nodi meiter unten sehen merden, murden üergeben der Gildenmitgüedcr
häufig oon diesen satzungsgemäf3 durdi etliche Tonnen Bier gesühnt,
lüollte ein anderer Angehöriger der Biirgersdiaft Sdnuarzbrot backen und
öerkaufen, so blieb audi er der Taxe unterioorfen und murde, mie die
Bäcker, oisitiert. lüie sdion gesagt, besafsen diese allein das Rcdit auf
alles gebeutelte Roggen- oder lüeifsbrot. Rus dem Zunftbriefe oon 1570
oerdienen folgende Sätze ein meiteres Interesse und mögen darum hier
Platz finden:

„Bürgermeister und Rath oon Iserlohn bekennen, es sei auf Anhalten
der Ehrsamen und Ehrbaren Fjynrich Dünheren und Jodokus Gerdes als
üermesern oder Gildenmeistern der Bädiergilde ein festiglidi und freundlich

Contract oder Uerbüudnifj gemaket und zmar mit Zustimmung der andern
sedis Gilden, sodaf3 allen sieben Gilden einerlei Gerechtigkeit sein und
bleiben soll.

1. niemand soll in die Gilde getban merden, er sei denn frei geboren
und niemandes eigen und zuoor durch Gildenmeister geprüft, Radi be¬
standener Prüfung hat er Gott zu Ehren 1 Pfd. lüacbs, sämtlichen
Gildenbrüdern 1 Tonne Bier und jedem Gildenmeister \u üiertel lücins
zu geben.2. Rls Gebühren für den Eintritt niufs er 5 gute Thaler zahlen, mo-
oon 7 2 Thaler an die Stadt und 7s Thaler „um Gottesmillen" gegeben
merden soll (also mahrsdieinlidi an die Armen), mährend die übrigen 4
Thaler den sämtlichen Gilden zu gute kamen. Ist der Aufzunehmendeder
Sohn eines IReisters, der das Gesdiäft angeerbi bat, so hat er nur 1 Pfd.
lüadis, einen Eimer Bier und 2 1/, Thaler zu zahlen, idooou lU l haier (ein
Oert = 2 Quart) der Stadt und 'U Thaler „um Gottesmillen" gegeben merden.

o
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3. Bei Aufnahme eines Cebrlings hat dieser 1 Pfd. lüadis und eine
Tonne Bier zu geben.

4. niemand soll des andern Knechte an sidi ziehen und wer es thut,

1 Tonne Bier zur Strafe geben.

5. Hiemand soll an den Fjocbfesten oder Sonntagen badtcn bei Strafe
oon 1 rönne Bier.

6. Alle Glieder der Gilde sind oerbunden zu erscheinen, so oft die
Gildemeister sämtlidic Gilden zusammenberufen und zwar bei Strafe eines
Eimers Bier. 3n diesen Zusammenkünften soll niemand dem andern Sdimadi-

oder Sdieltwortc geben, noch der Ciige besdmldigen, oder sonst jedem
Gitdcmitgliede 4 Pfg. erstatten zur Strafe.

7. Jährlich am Jabressdilusse ist oom Gildemeister uor allen „Gilden-

briidern" Rechnung abzulegen.
Das Datum dieses Zunftbriefes trägt den bemerkenswerten Zusatz:

Datum et actum im Jahre nach Christi unsers Fjerrn und Seligmakers Ge¬
burt Dufent oief hundert und seoentig den 5. in loependen Monats Februarii.
3m zweiten Zunftbrief oon 1620 ist gesagt, daf3 die Gildemeister der Bädrer-
zunft eine ständige üerfassung begehrt hätten, „um darnach die bei dem
Amte einfallenden Gebredien zu entsdieiden" Der erste Satz des zweiten
Briefes stimmt mit dem des ersten Briefes überein. Dodi ist er durch

einen Zusatz näher erläutert, weldier besagt, dah der Aufzunehmende:
frei, echt und redit erzeugt und geboren sein muh. Sein Dandwerk muh
er in der Stadt, nidit auf dem Dorfe erlernt haben und zwar audi da,
„wo es eine Gilde ist". Durch seinen Cehrbrief muh er nachweisen, dah

er zwei Jahre in der Cehrc gestanden hat. Besondere Beaditung oerdient
der folgende Satz, der bestimmt, dah „der Aufzunehmende sidi „befreie"

bieselbst an eines Bürgers Toditer oder bürgerlichen lüitwe". Cecke be¬
merkt hierzu: „Diese Befreiungspflidit wird den ehrsamen Iserlohner Jung¬
frauen in sothanem Zunftbriefe die interessanteste Punktation gewesen sein."
Beider entzieht es sidi beute meiner Beurteilung, ob diese üermutung des
oerdienten Chronisten zutreffend ist. Der Aufzunehmende hatte ferner 15

Thaler Aufnahmegebühren zu zahlen. Sodann muhten zwei abgegangene
und zwei nodi im Amte bcfindlidie Gildemeister das Meisterwerk besehen

und prüfen. Die Aufkündigungsfrist der Gesellen war für beide Seiten

auf ein oiertel Jahr festgesetzt. Audi ist „oerwilligt", für 13 Pfennig
Udert Brotes für einen Sdiilling zu geben, niemand darf Fremden badeen,

Gewidit und lüage oerändern, oder ausgehen, um auf „Gastereien" zu

badren. Fremde Bädier sollen auf den Jahrmärkten nidit länger als bis
1 Uhr Brot feil haben. —

Ungleidi weniger bedeutend wie die Bädierzunft tritt uns im alten

Iserlohn die Scbläditerzunft entgegen, denn nadi Anfang des 18. Jahr¬
hunderts gab es hier nur oier Sdiläditer. Gegen die lTUtte desselben

aber zählte man schon 8 bis 10. Der oon dem Könige eingesetzte Gilde-
meister hieb Jobann Rötger Sdimiemann. Der Zunftbrief der Sdiläditer
datiert oom 18. September 1681. Dah aber bereits ein anderer,
älterer oorhanden gewesen ist, beweist der Satz des zweiten

Briefes, weldior besagt: Die Dorstebcr hätten sidi beklagt, ihr Zunftbrief,
den sie oon Alters her gehabt, sei durch die 1677 den 24. April leider

entstandene ersdireddidi gesdnoindige Feucrsbrunst und kläglidie Ein¬
äscherung der ganzen Stadt oerkommen oder sonsten zerniditet worden.
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Darüber seien Konfusionen entstanden, ihre Habrung unter die Fiif3C ge¬
kommen und sie hätten daher die prioatim aufbewahrten alten Hacbricbten
über ihr Amt aufgestellt und um deren Bestätigung gebeten. Jn der Haupt-
saebe stimmte dieser erneute Zunftbrief mit dem der Bäckerzunft überein.
Der Aufzunehmende muhte aber 24 dabre alt sein und sidi an eine Person
ehrlichen Gescblcdites oerheiraten. Für die Aufnahme sind dieselben Ge¬
bühren wie bei der Bäckerzunft zu zahlen, nur muh ein Fremder 7'/,
Thaler geben. Das zu spendende lüadis wird zu des Amtes Kerzen in
den Kirchen oerioendct. Ein neuer Amtsgenosse, der nidit eines hiesigen
Sdiläditcrs Sohn ist, muh dem Amt dienen, bis ein anderer an seine Stelle
kommt, lücr selbst das Amt nidit mehr treibt, darf keine Cebrjungen
mehr annehmen, sowie audi niemand, der nodi ein anderes Gewerbe dazu
hat, für beide ein und denselben Cebrling halten darf. Audi darf jeder
nur einen Cehrling haben, der drei Jahre stehen, und für die Aufnahme
1 Pfund IDadis und 2 Thaler, wenn er einheimisch ist, 3 Thaler aber als
„Ausheimischer" bezahlen muh.

„Sträflich, beschädigt und mangelhaft Dich darf bei Strafe einer
Tonne Bieres nidit gesdiladitet werden, bei doppelter Strafe aber kein „oet--
däditig umlaufend und mohnsUditig" Dich. IDo jemand ein finnig Sdiweiu
ungefährlich träfe, der muh es auf einem „IDeihtudie" feil haben und um
den 3. Pfennig wohlfeiler oerkaufen bei gleidier Strafe. Angeschnittene
Rinder dürfen nur auf den 5 Jahrmärkten oerkauft werden und zwar jedes
Pfund 3 Pfennig wohlfeiler. IDer Freitags sdiladitet, darf nidit oor 2 Uhr lladi-
mittags das Fleisdi aushängen und die übrigen Amtsglieder dürfen dann
nidit clier des Samstags sdiladiten, bis das oorige Fleisdi oerkauft ist. —
Andere Bürger dürfen nur einmal jährlich entweder selbstgemästetes oder
gekauftes Dieb sdiladiten und mit Dicrteln an ihre Hachborn und anderen
oerkaufen, aber es sollen nidit Kälber und Cammer auf den Bauernhöfen
gesdiladitet und heimlich deren Fleisdi in die Stadt gebradit werden. Die
Gildemeister haben das Redit, den Bürgern das nidit oon zunftmähigen
Sdiläditern oerkaufte Dieb wegzunehmen und sie wegen des Sdiadens an
die Derkäufer zu oerweisen, lüird es irgendwie entdedd, dah jemand
heimlich Fleisdi oerkauft, so soll dasselbe gepfändet und oerkauft werden
und zwar für die Armen. Keiner soll dem andern das Dieb, worauf er
bereits im Handel begriffen, oder das er mit einem Gottesbcllcr belegt
hat, abwendig madicn, bei Strafe einer Tonne Bieres. — Der erwählte
Gildemeister soll dem Amte eine Tonne Bieres oerehren, wer mehr be¬
gehrt, soll eine halbe Tonne zur Strafe bezahlen. Es soll atidi übermähiges
Trinken wie auch Fluchen und Sdiuiören bei Strafe oerboten sein. — Die
Amtsglieder müssen ihrem üorsieber treu und redlidi folgen, und wer beim
Begräbnis einer „Hauptleiche" und anderen Bescheidungen „ohne Erheblich¬
keit" (die Ratspersonen sind ausgenommen) ausbleibt, soll eine Tonne Bier
zur Strafe, d. b. zum Besten geben. Um unförmlidie Zusammenkünfte
und unnötige Zediereien zu oermeiden, soll St. Bartbolomäi-Tag der eigent¬
liche Pflichttag sein, und wer sonst „unnötigerweise das Amt oersammele
oder besdiideen mödite, der soll es mindestens mit einer Tonne Bier be-
sdienken."

Cecke bemerkt bei diesen Auszügen aus den beiden Zunftbriefen mit
Rcdit, dah sie sehr interessante Sdilagliditer in die Sdiiditen der ehrbaren
Gcwerbslcutc jener Zeiten werfen und deren reditlidie Dedumgsari ebenso

e*



oorteilhaft beleuchten, mie ihren heiteren Sinn. Es berührt besonders an¬

genehm, dab Geldstrafen bei ihnen unter sidi nidit gebräuchlich inaren.
Dagegen begegnen mir bei jeder Gelegenheit den Tonnen Bieres, die das
sid) in irgend einer lüeise Hergehende Gildenmitglicd zur Strafe für die
Gildenbrüder zu spenden hatte. Das Bier uiurde dann inohl im Beisein
und unter Teilnahme des „Sünders" oon allen gemeinsam oertilgt und bot

sidi hierbei zur friedlichen Cösung aller Sdiiuierigkeiten und zum Auslösdien
jeglidien Laders die beste Zeit und Gelegenheit.

In früheren Zeiten nodi konnte man oft erzählen hören, dab fidclc

Gildenbrüder die ganze Gilde zusammengetrommelt hätten, nur um sidi
einen Späh zu mächen und die obligate Tonne Bier in Flub zu bringen.
Unter anderm bat einmal ein heitergelauntes Gildenmitglicd mit grobem
Ernst und lüiditigtuen die Gilde zusammen berufen, sie über eine halbe
Stunde-märten lassen, und ist dann unter die Brüder getreten: „Entsdiul-
digen Sie, meine Fjcrren, idi loollte Sie nur fragen, mie Sie heute lladit
gcsdilafcn hätten!" Bei diesen lüorten öffnete sidi dann gleidizeilig die
Tür, und die oerfallene Tonne Bier rollte ins Zimmer. Die Spab ist jedodi
oon einigen älteren und ernsteren Gildeftmitgliedern sehr übel oermerkt und
der „üerbreeber" auf ein Jahr aus der Gilde ausgesdilossen morden.

flm spärlichsten sind jene Radiriditen auf die Jetztzeit überkommen,
tueldie uns oon den Sdmeidcm und Sdnistern im alten Iserlohn erzählen.

Es soll sogar an geschiditen Aandmerkcrn letzterer Art hier in früheren
Zeiten oftmals grober ITlangel geherrsdit haben. Radiriditen aus dem An¬
fange des 17. Jahrhunderts besagen nodi, dab die Schuster oon Auttingen,
Camen und Unna mit ihren Arbeiten auf den hiesigen Jahrmärkten aus¬
gestanden haben. Damals lag die Ursadie für den Mangel an Fjändmerkeru
dieses Sdilages loobl an der emporblühenden Industrie Iserlohns. Ratur-

gemäb konnten die Fabriken den Arbeitern einen reidieren Cohn gemähren
als die Sdiubmacberei. Ein Zunftbrief ist nidit mehr aufzufinden. — Sehr

früh sdion mub in Iserlohn die Krämer- und Fjöckerzunft grobe Bedeutung
erlangt haben. Dielleicht ist sie sogar die älteste unter den Zünften, denn
sdion oor Jahrhunderten galt die alte Randeisstadt Iserlohn nach auben

hin sehr oicl. Dies beioeist am besten ihre ehemalige Zugehörigkeit zum
Bunde der Ransa, uieldie Tatsadie der alte oon Steinen in folgender lücisc
berichtet: „Dab in alten Zeiten der Ort nie! Randlung getrieben habe, da-
oon kan unter anderen dies ein Zeugnib seyn, med sie mit in die tentsdie

Ransa ist aufgenommen morden." Zmeifellos hatte eine so regsame und

kulturell früh fortgesdirittene Beoölkerung uiie die Iserlohner Biirgersdiaft,
sdion zeitig ein Bedürfnis für Krämer und Kaufleute, melche ihr fremde

Randelsartikcl, Manufakturmaren und Spezereien, ja audi mohl Rohstoffe
und Materialien am hiesigen Platze liefern konnten. Der Zunftbrief ist
am 23. Oktober 1663 ausgefertigt. Balthasar Riedel und Rermann Cuedie

rnaren damals Zunftoorstcher. Der Brief geht jedoch auf einen älteren,

in einer früheren Feuersbrunst oerniebfeten zurüdi und sagt, es sollen die
Rechte mie oor Alters hergestellt loerden. Einige beaditensmerte und merk-
mürdige Sätze auch dieses Zunftbriefes mögen hier Platz finden. So mit'd

durdi Satz 8 der ehrbaren Krämerzunft aufgegeben: unsträflidie Maren,
es sei in polierten Eisen, Seide, Serge, Cind, Kräutern, Spezereien, Samen,

Taback, Ceinemand, Spitzen (Branntmein), Stockfisdi und Räringe zu führen,
mie es in benadibarten Städten, in specie aber in Unna im Gcbrandie sei.
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Satz i 1 bestimmt, die als Retouren eingehenden Käse, Stockfisdi und der-
gleidien dürften oon denen nidit zur Zunft gehörigen Kaufleuten nidit in
ilirc ßäuser gcbradit, sondern muhten in der Stadtioage niedergelegt und
oon dort in kleinen Teilen oerkauft roerden. Jn Satz 12 mird Fremden

und Einheimischen das Fjausieren oerboten, ßumoristisdi mirkt Satz 16,

meldier besagt, dab die flnitsgliedcr an ihrem Pflidittage (16. Junius) und
bei anderen Zusammenkünften: „1. sidi nicht betrinken, 2. nidit einander

Ctigncr nennen, 3. das Bier nicht oersdnitten sollen."

Es erübrigt noch, einiges über die Wöllnerzunft zu sagen. Dermut-
lidi tourde dies Geioerbe infolge der Rcligionsoerfolgtingen in den llieder-
landen durdi holländische Tudimadier nadi hier gcbradit. Zur Zeit der
Albasdien FTerrsdiaft loanderten oiele oon ihnen in unsere Gegend aus.
]n Urkunden oon der lllitte des sedrszehnten und siebzehnten Jahrhunderts

kommen hier oiele bolläudisdie Familiennamen oor. Einen Zunftbrief haben
die Wöllner unterm 11. Januar 1680 erhalten. Eine Fabrik bestand hier

indessen unter ungünstigen üerhältnissen nur bis zum Jahre 1720. Das
Gesdiäft tourde zuletzt oon den Fjäusern Pauli, Kuhlmann, Cöbedie, Rupe,
Quittmann, Pütter, Cramer und FTelbe betrieben. Die drei damals tiodi im

Betriebe befindlichen Walkmühlen lagen in der Obergrüne, in der Cägcr und
zmisdicn Ober- und niederhemer. Die Rahmenstrabe soll oon den dort

früher aufgestellten Tuchrahmen ihren Flamen haben. Später oerfiel das
Geioerbe hier oöllig. Die Ursadien hierfür glaubt Ccdie in drei Punkten
zusammenfassen zu können, indem er sagt, das Geioerbe sei hier gänzlidi
oerschiounden, toeil: 1) hier keine oeredeltc Sdiafzudit betrieben inerden
konnte; 2) die Arbeiter auf den IFletallfabriken leidit mehr oerdienten; 3)
die Tiidier durdi ITlefskaufleute loohlfeiler und besser bezogen loerden

konnten, besonders, da sie häufig als Retouren in Zahlung genommen lour-

dcn. Diese Dermufung dürfte im mesentlidien zutreffend sein. Es liehe
sidi nodi manches ergänzen, incnn die Quellen gerade Uber diesen Punkt
unserer engeren Fjeimatsgesdiidite nidit so überaus spärlidi mären.
IRandie Uerbältnisse finden nur eine dürftige Erörterung, über andere sind
Radiriditcn überhaupt nidit aufzufinden. Ein einigermaf3en klares Bild über
die Cebensoerbältnisse im alten Iserlohn dürfte sidi aber auch sdion aus

den eben gesdiildcrten Tatsadicn geioinncn lassen. Iserlohn im illittelalter

gemährt im allgemeinen ein Bild, uiie es sidi heute nodi in kleinen Cand-
und Adicrstädtdien spiegelt. Bis zum groben Brande oon 1677, der durdi
einen unoorsiditigen Pistolenschuh „eines hier einquartierten Reuters oom
Regiment Frankenberg in Tönns Widimanns Strobdadi" oeranlaht uiurde,

mären hier Strohdädier allgemein. In den Ströhen und Gassen reihten
sidi Bauernhöfe, Gärten, Räuscr, Werkstätten, Ställe und Sdicuncn im

bunten Wcdisel an einander. Dazmisdien lag hier und dort ein masser-
spendender Brunnen oder „Kump" oder audi gar ein Düngerhaufen. Don
den Gebäuden zeichneten sidi bödistens die Kirchen und das oon o. Steinen

ermähnte steinerne Rathaus oorteilhaft aus. Wir sehen, mie aus den

kleinen, engen und beengenden Derbältnissen heraus Iserlohn grob und

blühend gemorden ist. Ilidit zum menigsten oerdankt die Stadt diese Ent-
loidiclung dem regsam fortsdireitenden Geiste ihrer Beoölkerung, unter meldier
das im Zunftmesen oertretene Fjandmerk, mie mir gesehen haben, einen
ehrenoollen Platz behauptete.



Johann Sporck.
Don lüilhelm llhlmann-Bixterbeiclc (Dorimund).

Sdiillers Genius bat wie kein anderer das bezeichnendste ITComent
zur Psychologie der Führer des dreihigeu Krieges gefunden, wenn er dein
Wachtmeister im ersten Teil seiner Trilogie „Wallenstein" die lüorte in
den Wund legt:

„Es treibt sidi der Bürgersmann, trag und dumm,
Wie des Färbers Gaul, nur im Ring herum.
Aus dem Soldaten kann alles inerden,
Denn Krieg ist jetzt die Cosung auf Erden.

lind mer 's zum Korporal erst hat gebradit,
Der steht auf der Ceiter zur höchsten Wadit."

Georg Derfflinger, Johann oon Werth, der unrühmliche Butler —-
halb mit Redit, halb zu llnredit so genannt — und als letzter, aber nidit
geringster, Johann Sporck, sind auf diesem Boden gewadisen und ständig
geworden.

Es ist ein poesieloses Stiididien westfälischer Erde, das wir heute
noch als das Delbrücker Cand bezeidmen und das zum siidlidicn Teil des
Regierungsbezirks Winden gehört. Hilders sind seine Wcnsdien, aon denen
Annette aon Droste sagt, daf3 sie eine Art wilder Poesie in die sonst niidi-
terne Umgebung bringen und uns in die Abruzzen oersetzen würden, wenn
wir Phantasie genug hätten, jene Gewitterwolke für ein mäditiges Gebirge,
jenen Steinbruch für eine Klippe zu halten. Dieser eigenartige, romantische
Zug spiegelte sidi nodi zu Annettens Zeiten in allen Cebenspbascn des
Candesbemobners, namentlich in der Gesdiichte seiner Ciebe, 0011 der
die Dichterin erzählt: „Der Paderborner Wildling aber, bat Erziehung und
Zudit nidits an ihm getan, wirbt wie ein derbes llaturkind mit allem Un¬
gestüm seines heftigen Blutes. Wit seinen und den Eltern seiner Frau
nuifj es aber audi oft zu heftigen Auftritten kommen. Er geht unter die
Soldaten oder läuft Gefahr, zu oerkommen, wenn seine lleigung unerwidert
bleibt." Jst dies ein Beitrag zum Charakteristikum der männlichen Beoöl-
kerung im Anfang des oorigen Jahrhunderts, so wird es auf dieselbe nodi
um so mehr gepafit haben zu einer Zeit, che zahlreichere Berührungspunkte
mit naebbarstämmen die rauhen Sitten und Stammeseigentümlichkeiten
milderten oder gar auflösten. Es ist darum dodi oielleidit mehr als eine
romanhafte Erzählung, die den jungen westfälisdien üiebbirten Johann Spordi
infolge einer unglücklichen Ciebesgesdiiditc unter die Soldaten gehen und
so den Weg zu Ehre und Reichtum finden läfit. Wag die Auserwählte
seines Herzens nun den sdiöncn Hamen „Graitkcn" oder den nodi schöneren
„Trin-ken" geführt haben.
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Ulan sdiricb_ das Hahr 1601s, da wurde an der Stelle, weldie bis
auf den beutigen Tag nodi der Sporckbof lieibt, Johann Spordi als Sohn
eines Colonen geboren. Sein Geburtsbaus selbst ist nicht mehr erhalten,
eine Feuersbrunst bat es sdion im Jahre 1682 zerstört. Seine Eltern,
deren üornamen nidit einmal bekannt sind, roie atidi sein jüngerer Bruder
Philipp, icaren Eigenhörige des Bischofs oon Paderborn. Es mar eine
weniger als billige Weisheit, die da predigte: unter'm Krummstab ist gut
wohnen. Die ärmlichen und gedrückten üerhältnisse, weldie das Delbrücker
Cand damaliger Zeit auszeidineten, bestätigen dies jedenfalls in allen
Punkten, lüas Wunder, dab dem aufgewediten Jungen, dem die Tradition
einen störrisdien und hochfahrenden Sinn nadierzäblt, bald die Heimat zu
enge wurde. Die Werbetrommel klang durchs Cand. üielleidit erwaditc,
als mit Genehmigung des Candesherrn ihr Ton audi diesen weltoerlasseneu
Erdenwinkel des Cölner Erzstiftes durdidrang, in dem jungen Spordi das
instinktioe Gefühl, im freien Spielraum der Kräfte ein glänzenderes Cos zu
ziehen, als daheim die Kühe zu hüten oder gar den Pflug zu schleppen,
üerführerisdi oorbildlicb wird auf ihn jedenfalls noch das Beispiel des älteren
Bruders gewirkt haben. Dieser hatte das Kriegshandwerk ergriffen und
es sdion zu Anfang des dreibigjährigen Krieges in bayerisdien Diensten
zum Rittmeister gebradit, fiel aber am 8. Rooember 1620 in der Sdiladit
am weihen Berge bei Prag. Genug, mit einigen Gleidigesinnten entlief
unser Johann der Heimat, um gleidifalls den lockenden Uerbeibungen
bayrischer Werbeoffiziere zu folgen. Das war zu flnfang des Jahres 1620.

Als Gemeiner eines Dragonerregiments und Angehöriger des bayrisdi-
ligistisdien Heeres maditc Jobann Spordi die bereits erwähnte Sdilacbt am

weihen Berge zu Ende des genannten Jahres mit. Diese Sdiladit bedeutete
für den jungen Krieger das erste gröbere, feiudlidie Zusammentreffen. Be~
kanntlidi endete sie mit einem glänzenden Siege der Kaiserlidien. Das

waren gewib günstige Anzeidien für den Beginn des neuen Cebensweges
und sie haben audi in Spordis Seele die Hoffnungen auf das Kriegsglück
nur stärken und befestigen können. Gin Kriegsglück, das sdion mandicn
Abenteurer emportrug zu gleibenden Höhen, warum sollte es dem ange¬
borenen Feldherrntalent, das in diesem, des Sdircibens und Cesens unkun¬

digen Wanne schlummerte, seine Gunst oersagen!Es ist nur zu natürlich, dab über die Caufbahn Spordis während der
folgenden zehn Jahre jegtidie Racbriditcn fehlen. Der Soldat in unter¬
geordneten Stellungen kämpft als Wasse, er bat hödistens Teil am allge¬
meinen Ruhm seines Truppenkörpers. Wehr als oon der damaligen, gilt
dies ja nodi oon der heutigen Zeit. Wir wissen darum nidit, wann und
wo Spordi die ersten Stufen auf der Ceiter des Kriegsrubms emporstieg.
Erst 1633 wird er als Rittmeister bei den fliegenden Reitern des bayrischen
Obersten Johann oon Werth wieder genannt. Diese fliegenden Reiter
bildeten eine Art Freikorps, um die bayrisdieri Grenzen und die Oberpfalz
oon den Sdiweden unter Bernhard oon Weimar und Gustao Horn zu säubern,
tu diesem besonderen Art oon Kleinkrieg, bei wcldicm es fast garnidit auf
das Operationstalent des Truppenführers, dagegen sehr auf die üermegen-
lieit des Augriffs und seine Entschlossenheit ankam, entwickelte Sporck die
glänzendsten Eigensdiaften. Es würde über den Rahmen dieser Arbeil
hinausgehen, den üerlauf der zahlreichen und immer glücklichen Treffen
hier zu erzählen. Fast unglaublidi klingt die Gesdiidite des Kampfes mit
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dem Generol Königsmark bei fRüllerstadt in Franken, weldie in dem
späteren Reidisfreiherrnpatent bei Aufzählung seiner Heldentaten in folgender
lüeise dargestellt ist: „Anno 1638 im Herbst ist Er in 50 starkh und
30 Tragoner dem feindt General Königbmark selbst, welcher 6 Regimendter
zu Pfordt 3 zu Fub ond 1 Regimendt Tragoner, zusammen in 5000 ITian
Stark gewesen, zur fflcllerstatf in Franken, audi eingefallen, denselben
Ritterlich chargiret, in 100 niedergemadret, bey 50 gefangen, 1 Tragoner
Standarden bekommen in 300 Pferdt daoon erobert. Aber nadi dehm Er
im Gesidit sehr übel ondt gefärlich oerwundet ond gesdioffen, ist Er an
weiterer gueier Operation gehindert worden." Stückdien dieser Art trugen
ihm denn audi bald bei Freund und Feind den Ruf eines ausgezeidmeten
Reiterführers ein. Kurfürst IHaximilian oon Bayern erkannte dies dadurch
besonders an, dab er Spordc schon 1639 zum Obersten eines Reiterregiments
mit der Unabhängigkeit eines Generals beförderte, lüährend der folgenden
Jahre blieb dem Obersfen, welcher mit der neuen Stellung gröbere Opera¬
tionsfreiheit gewonnen hatte, das Kriegsglüdc in einer fast seltenen lüeise
treu. Sein hoher pcrsönlidier lTiut wirkte suggestio auf seine Truppen,
die gläubig dem Stern eines Führers folgten, für dessen Sdiarfblick keine
Cage zu sdimierig, kein Widerstand unüberwindlidi war. Stets erfolgreidi
kämpfte er gegen Franzosen und Sdiweden bis zum 6. lTlärz 1645, dem
Tage der Sdiladit oon Jankau.

lüährend Spordi am Tage oorher eins seiner bekannten, auf Cist
und Schnelligkeit beruhenden Reiter-Kunststiickdion in glänzender lüeise
durchgeführt und mit Hilfe der kaiserlichen Kaoallerie den Sdiweden eine
empfindliche Schlappe beigebradit hatte, griffen diese am 6. IRärz 1645
die Kaiserlidien mit ihren gesamten Streitkräften überaus heftig an. Spordi,
unter Jobonn oon lüerth und Reusdicnberg, kämpfte auf dem linken Flügel
mit gewohnter Brauour. Sogar so, dab der feindlidie General UTortaignc
dies nadi der Sdiladit, weldie für die Schweden eine der glänzendsten und
ruhmreichsten des Krieges war, wiederholt anerkannte und der Tapferkeit
Sporcks ein öffentliches Coli ausspradi. Dieser rettete sidi, nadidem seine
Truppen fast gänzlidi aufgerieben waren, durch die Fludit mit 200 seiner
Reiter in die mährische Grenzstadt fgelau. Sporck war selber sdiwer oer¬
wundet und geriet bei dem ITTangel an ffiannsdiaften in die Gefangensdiaft
des ihm nachrückenden Generals Torstenson. Er wurde indessen schon
bald danadi wieder ausgelöst. Der Kurfürst HTaximilian war hödierfreut
über das tapfere üerhalten der bayrischen Truppen. Spordc wurde in den
Freiherrnstand erhoben und trotz der Riederlage zum bayrischen General-
lüaditmeister befördert.

Ehren auf Ehren waren dem westfälisdien Bauernjungen geworden,
der in linnenem Kittel der Heimat entlief; das Honpt dedete anstelle der
dürftigen IRütze der Federhut des befehlenden Generals. Seinem Ehrgeiz
war ein höheres Ziel besdiieden, als er oielleicht je in seinen kühnsten
Träumen gehofft. Zur Ehre gesellte sidi in den damaligen Zeitoerhältnissen
fast oon selbst der Reichtum, und in dem Kriegerzelt unter der Feldherrn-
Standarte wohnte für Sporck ein häusliches Gliid?. Seine Gattin, eine ge¬
borene Freiin Anna IRargaretba oon Einsingen, mit der er zwei adlige
Güter bei Daai in Riederbessen bekommen hatte, begleitete ihn fast ständig
auf seinen Kriegsfahrten.

So kam das Jahr 1647,
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Jm Interesse seines Candes sdilofi Kurfürst IRaximilian am 14. ITfcirz

1647 zu Ulm einen Separatfrieden mit den Gegnern des Kaisers Ferdinand HL
Dafi die ihnen nun bevorstehende ruhmleere Tatenlosigkeit den beiden
Führern des bayrischen Reeres, Johann von lüerth und Jobann Spordt,
menig zusagte, ist nur zu durdisiditig. 27 Jahre hatte Spordi im Felde
zugebradit, ein Zeitraum, der gemib ausreidiend mar, ihn das Ceben im
Frieden als ctmas menig erstrebenswertes empfinden zu lassen. Ulan hat
von anderer Seite oersudit, den Übertritt Sporcks zu Ferdinand III. als
einen vom Gemissen diktierten Akt der Anhänglichkeit an das Reidisober-
baupt, das der Kaiser dodi immerhin oerkörperte, darzustellen. Das Unter¬
nehmen, das Sporck im Derein oon Jobann oon lüerth in Szene setzte,
die gesamten bayrisdien Truppen mit Cist den kaiserlichen Beeren zuzu¬
führen, steht in der Gcsdiidite fast ohne Beispiel. Hur an der Anbäug-
lidikeit der Soldaten an ihren reditmäfeigen ßerrn sdiciterte dieser frevelhafte
Streich. Don allen verlassen, mit knapper Rot der Gefangennahme durch
die eigenen Ceute entgangen, retteten sidi Spordi und Johann von lüerth
in aufreibenden Eilritten in das österreichische Cager nadi lüodnian. Ulan
mag die Bandlungsmeise Spordis drehen und deuteln ivie man mill, fin¬
den Unbefangenen bleibt sie die ehrlose Tat eines Eidbrüchigen, die gar
zu dunkele Sdiatten auf das sonst so gloriose Bild unseres Beiden mirft.
Rur in den Zeitverhältnissen und seiner so besonderen Temperaments-
anlage ivird ihr vielleidit eine leichte Erklärung.

lüäbrend man in Bayern die Güter Spordis und Johann oon lüerihs
konfiszierte und auf ihre geäditeten Bäupter hohe Geldpreise aussetzte,
empfing Kaiser Ferdinand die beiden in seinem böhmischen Feldlager mit
allen Ehren. Er ernannte Sporck sofort zum Generalleutnant der öster¬
reichischen Kavallerie und Johann oon lüerth zum kommandierenden General.
Gegen Ende des Jahres mnrde Kurfürst IRaximilian von Bayern durdi un¬
gerechte Forderungen der Feinde veranlafst, den geschlossenen Separat¬
frieden zu kündigen. Infolgedessen kam eine Aussöhnung zmisdien ihm
und Ferdinand III. zustande, und die Bayern kämpften miedet- auf seifen
der Kaiserlichen. So mar es Sporck und Johann oon lüerth vergönnt,
durch eine nadidrücklidie und erfolgreidie Derteidigung des Bayernlandes,
namentlidi gegen lürangel und Turenne, ivenigstens einen Teil der Sdutld
zu tilgen, mit der ihr treuloses üerbaltcn gegen IRaximilian ihr Geuiissen
beladen hatte. Dafi der kaiserliche Oberbefehlshaber, Octaoio Piccolomini,
sidi nicht in der lüeise des Candes annahm, ivie es seine Pflicht gemesen
märe, kann Spordt und lüerth nicht zum Dormurf gereichen. Sdion auf
dem lüegc nadi Böhmen, zur Derteidigung dieses von Königsmark und
Karl Gustav, Pfalzgraf von Zmcibriicken, arg bedrängten Candes, gelangte
an Spord; die Botsdiaft des Westfälischen Friedens. Jm Oktober 1647 mar
er bereits vom Kaiser in den Reichsfreiherrnstand erhoben morden. Da
Johann oon lüerth sdion kurze Zeit nadi dem Frieden seinen Absdiied
nahm, so erhielt Spordt infolgedessen mit der Ernennung zum Kaiserlichen
General nun nodi den Oberbefehl über die österreidiisdie Kavallerie.

Aus dem sditnedisdi-polnisdien und dem sdimedisdi-dänisdien Kriege,
die den Eroberungsgelüsten des Sdnvcdenkönigs Karl Gustav ihre Ursadic
verdankten, und an denen Östcrreidi in den Jahren 1657 bis 1660 zur
lüabrtmg seiner Interessen beteiligt mar, kehrte Spordt heim, nicht ohne
im ersten Kriege durdi die Einnahme von Krakau, Posen usui. den Glanz
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seiner ruhmbedeckten Waffen erneuert zu haben. Der ziueitc Krieg interessiert
uns insofern besonders, weil Spordi hierbei Gelegenheit hatte, au der Seite
des Groben Kurfürsten, Friedrieb lüilhelm oon Brandenburg, gegen die
Sdiweden zu kämpfen. Cetzteren wurde denn auch durch die üerbündeten
eine ganze Reihe oon Festungen fortgenommen, wobei Sporck als Kaoalleric-
General nidit in die Cage kam, sidi besonders heroorzutun. Immerhin
konnte er mit Genugtuung auch auf die Ergebnisse dieses Feldzuges
zurückblicken.

flu der so unrühmlich oerlaufenen Kriegsfahrt nadi Siebenbürgen,
uicldie Kaiser Ceopold I. 1666 zur Unterstützung der Kämpfe des sieben-
biirgisdien Fürsten Kemeny Ganos gegen die Türken in Szene setzte, mubte
auch Sporck als Befehlshaber der kaiserlichen Kaoallerie teilnehmen. Es
ist dies eins der tragi-komiseben Abenteuer österreichischer Kriegsgesdiidite.
llidit einmal die Ehre eines Sdiwcrtsdilages ward den kaiserlichen Truppen.
Dom giftigen Klima aufgerieben, durch Billiger und Entbehrungen aller Art
demoralisiert, kehrten die Soldaten aus dem Felde zurück. Gohann 0011
Spordi mubte selbst in Szathmar den Derlauf eines bösartigen Fiebers
abwarfen, Ihn hatte der unglücklidie Fiergatig der ganzen Angelegenheit
derart entmutigt, dab er ernstlidi erwog, seinen Absdiied zu nehmen. Er
sdiien hierzu nun um so mehr geneigt, als der Tod ihm oom wenigen
Gohren die erste Galtin geraubt, und er sidi inzwischen md dem niccklen-
burgisdien Freifräulein Eleonore Warie Catbarina oon Finedi wieder oer-
beiratet hatte. Zum Gliidi für das Reidi und den sidi noch glänzender
gestalten sollenden Kriegsruhm Sporcks kehrte mit der körperlichen Gesun¬
dung auch die seelisdie Kraft und mit ihr der alte Heldenmut zurück.

Die Art und Weise, in welcher Ceopold I. für Siebenbürgen gegen
die Türken Partei ergriffen hatte, gaben dem Sultan lTiobammed IV. 1663
Deranlassung, seinen Grobwesir Adimed Köprili im Guni des genannten
Gabres mit einer Armee oon nahezu 250 000 Wann in Ungarn einbredien
zu lassen. Unaufhaltsam drängten die Reerc des Grobherrn oorwärts,
denen der Kaiser den bedäditigen IRontecuccoli und den oerwegenen Spordi
mit insgesamt nur 37 000 Wann entgegenstellte. Umsonst. Bei Freisladcl
an der Waag muste sich Spordi nadi einem Überfall der Türken zurück¬
ziehen. Auch IRontecuccoli konnte dem so nnglcidi stärkeren Feinde keine
Sdiladit anbieten und oermodite ihn ebensowenig aufzuhalten. Er oer-
sdianzte sich deshalb bei Pressburg. Radi mehreren heftigen Stürmen fiel
am 16. September als letztes Bollwerk die bisher für uneinnehmbar ge¬
haltene Festung HeubäuseL Die Osmanen ergossen sidi nun, Flutwellen
gleidi, über das ganze Cand bis nadi Währen und Sdilcsien hin. Brand,
Plünderung und Word kennzeichneten ihren Weg. Ganz Wien zitterte beim
üordringen des gefürditeten Feindes. Webrere üorstädte wurden nieder¬
gerissen, man rief die studierende Gugend unter die Waffen, und die Ein¬
wohner wurden angehalten, sidi für ein Gohr mit Cebensmitteln zu oer¬
seben. Der kaiserlidic Fjof madite Anstalten zur Abreise. Gm übrigen
Deutsdiland aber, selbst bis in den Kern des Westfalcnlandes hinein, wurden
Bub und Bettage angesetzt. Als der Winter sidi näherte, stellte der Grob-
wesir weitere Feindseligkeiten ein und zog sidi auf Belgrad zurück. Fort¬
gesetzt wurde er hierbei oon Sporck und seinen fliegenden Reitersdiaren
in der empfindlichsten Weise belästigt. Wir haben sdion weiter oben
gesehen, dab Spordi für den Kleinkrieg eine besondere Begabung bekundete.
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Wo sieb Gelegenheit bot, kleinere Truppenabteilungen zu überfallen, stand

Sporck auf der Caucr. Er beobaditeie jede Bewegung, Wie der Blitz
bradi er beroor, maditc nieder, was sidi ihm entgegenstellte, und ein paar
hundert Gefangene, fowie belrächtlidie Wengen an Pferden, Waffen, Fahnen
und Porräten waren die ni.dit immer leidite Beute der blut- und sdiweif3-

bcdccktcn Sieger.

So kam der Frühling 1644.
Die kaiserlichen Truppen erhielten durch Fjilfsoölker des Reidis

und Franzosen bedeutende üerstärkungen. Im ITfai rückten die Türken

wieder oor, Serinoar fiel und mit ihm der heldenmütige Hildas
Zriny. Die feindlichen Heere strömten auf Könnend zu. Eine halbe
Stunde oberhalb des Klosters St. Gotthard trafen die Reidisheere

mit den Türken zusammen. Schon in der Frühe des t. August
begann die Sdiladit, in welcher Spordcs Reiterei die Hauptstütze bildete.
Die Türken waren ihren Gegnern an Streitkräften bedeutend über¬
legen, und bald sdion entbrannte auf der ganzen Sdilachtlinic ein mörde¬

rischer Kampf. Rls sidi die Sonne der lllittagshöhe nähert, beginnen die
Cinien der Kaiserlidien bereits zu wanken. Den rediten Flügel dedet Johann
non Spordc mit seinen Gesellen, und er muh daher den Hauptansturm der
ungleich stärkeren türkischen Reiterei aushalten. In seinen Reihen wütet

der I iirkensäbel am wildesten, im üerlauf des Kampfes an dieser Stelle
liegt das Heil der Sdiladit. Sdion über zwei Stunden dauert das entsetz-
lidie Gemetzel. Immer neue Reihen Spahis und Janitscharen treten an die

Stelle der Zusammengehauenen. Die Kämpfer unter Halbmond und Rofs-
sdimeif sdreinen unüberwindlich. Da steigt Spordr mitten im Getümmel der

Aufeinanderprallenden für einen Augenblick oom Pferde, kniet nieder, ont-
blöbt sein Haupt und spridit mit einem Blidc zum Himmel: „Allmächtiger
Generalissimus dort oben, willst du heute uns, deinen christgläubigen Kindern,
nidit helfen, so hilf nur wenigstens den I ürkenhunden nicht, und wir wollen

schon mit ihnen fertig werden.' - Und nun geht's wieder drauf; allen ooran
dieser Sediszigcr; wo der Knäuel am diditesten, mäht seine Klinge. Das
Allah-Gesdirei der Feinde uerliert schon an Stärke. Würdig ihres Führers,
dringen die Sporcksdien Sdimadronen oor. Ilodi minutenlang steht die
Türkenmauer. Da löst sidi ein Stein, das stolze Gebäude wankt. Die

feindlichen Cinien sind durdibrodien, und ungestüm, wie ihre Angriffsweise,
ist nun die Fludit der osmanisdien Gesdimader. In wildem Durcheinander

stürzen sie in die Raab, um das jenseitige Ufer zu erreidien. Sporck mit
den Seinen dahinter her. Hunderte non Toten und üerwundeten werden

oon den Hufen der Pferde zertreten, oielc oerschlingen die oerbi'mdeten
Fluten des Stroms.

Unterdessen hatte audi das Fuboolk im UTitteltreffen Wunder der

Tapferkeit oerriditet; auf dem linken Flügel waren die Franzosen nadi
einem hartnäckigen und blutigen Ringen Sieger geblieben, aber oon allen

Seiten wurde Uobann oon Sporck der preiswürdigste Anteil an der ruhm-
oollen Waffentat auf dem Felde oon St. Gotthard zuerkannt. Durdi Spordcs

Heldentat wurde der Himbus der türkischen Reiterei mit einem Sdilage
zerstört. Seiner Kühnheit und Gesdiiddichkeit, seinem ausgezeidineten

Hinte und der oorzüglichen Entwicklung seiner Streitkräfte dankte der Kaiser
oor allem diesen wunderbaren Erfolg. Rosenkranz, der fleifjige und liebc-
oollc Biograph Spordcs, sagl darum so zutreffend: „Diese Sdiladit ooll-
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endete das Bild seiner Fjeldengrösse; sie oerlieb ihm jenen gefeierten
Hamen, toeldien man zu seiner Zeit mit Hodigefiibl nannte und der sidr oon
FRunde zu ITZunde neben mancber Spaf3gesdiidrte forttrug, die Dolh und
Soldat oon dem drolligen lücstfalcn zu erzählen muhten."

Kaiser Ceopold zollte der Spordisdien Heldentat dadurdi die chren-

oollste Anerkennung, dah er ihn und seine Hadikommensdiaft in den Grafen¬
stand des heiligen römischen Rcidies erhob.

Don seinem kurze Zeit nachher erfolgten Empfang durch Kaiser
Ceopold roird erzählt, dah der etikettelose Reitereibefeblsbabcr den Kaiser,
den Rosenkranz betend, antraf. Auf das Kruzifix am Ende des Kranzes

zeigend, habe Ceopold gesagt: „Spordi, menn der es nidit getan hätte!"
„da, den Duioel auk, tTiajcstöt, menn dai el nit doen bädde!" fiel Spordi
ein und sdrlng an sein Sdrmert, dah es klirrte.

Sein ungemöbnlicher Ccbensmeg und sein Reiterruhm umgaben seine
ganze Persönlichkeit in den Augen seiner Zeitgenossen mit einem roman-
tisdien Zauber. Sein Ruhm als Kaoalleriefübrer ist später nur oon Bliidicr

und ITlurat erreidit morden. Die Eigentümlichkeit seines IDerdeganges löste
in der Dolkspbantasie tausend und eine belustigende Gesdiidrte aus. Eine

Anekdote, die als gesdiichtlidi oerbiirgt angesehen merden darf, erzählt
Rosenkranz in folgender lücise: Als Spordi das Kommando der Kaoalleric

erhalten hatte und als Feldherr in einen gröberen lüirkungskreis getreten
mar, durfte in manchen Fällen, z. B. bei Befehlen und Anmeisungen, meldie
er erlieh, bei Beridrten, die erstattet murden, seine Unterschrift nicht fehlen.

Er sab sidr desmegen oeranlaht, das Zcidinen und Zusammensetzen der
Budistaben seines Hamens und Charakters zu lernen, mos ihm oiele lTUihe

kostete. Seine Unterschrift lautete: Sporck, Graf. Da ihn einst einer seiner
Adjutanten aufmerksam madite, dah es üblich sei, Graf Sporck zu sdireiben,

ermiderte er: „Caht das gut sein; idi mar eher Sporck, als Graf" — und
es blieb beim Sporck, Graf.

Die Scbladif oon St. Gotthard bedeutet, mie sdion gesagt, den Höhe¬
punkt des Sporcksdien Feldberrnrubms, dodi leistete er dem Kaiser audi
nodr später äuherst mertoolle Dienste. 1670 marf er den Aufstand der

ungarischen ITiagnaten nieder, kämpfte 1673 gegen Turenne am Hiederrhein,
und erschien 1674—1675 am Oberrhein gegen den Prinzen Condc.

Hadi den Kämpfen gegen Turenne bezog er in lüestfalcn lüinter-
quartier und besudrte so im lüinter 1673 seine alte Heimat. Der Fürst

seines Geburtslandes, der gelehrte und geistreidie Bisdrof Ferdinand oon
Fürstenberg, empfing ihn auf seinem Sdrlosse Heuhaus bei Paderborn mit
allen Ehren, oon mo aus er mit dem glänzenden Gefolge seines Gencral-
sfabes zum nahen Sporckbofe bei lüesterloh ritt. Ein nodr lebender Bruder
mit seiner Frau und zmei Töditcrn bemillkommneten ihn an der Sdnoclle

der oäterlichen Hütte. Spordi benutzte das frcundsdiaftlidre Zusammen¬

treffen mit dem Candesberrn, diesen zu bemegen, den Spordibof für alle
Zeiten der gutsherrlidien Castcn und Abgaben zu befreien und die Bc-
lüobner der Stätte der Ceibeigensdraft zu entheben.

Hidit ganz freimillig nahm Spordi endlidr im Februar 1676 seinen
Abschied. Bis zum IJabre 1679 lebte er dann auf seinen Gütern in Böhmen,

mo er am 6. August desselben dahres starb. Seine sterblidien Überreste

sind in der Familiengruft der Grafen Spordi zu Kukus auf der H en 'sdiafl
Kraulitz im Kreise Königgrätz beigesetzt morden.
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Er mar in mehr als einet- Beziehung das Urbild seines energischen,
mutigen und unbeugsamen üolhsschlages. Ein riesiger Fjolzsdirein im
unteren Gemölbe der Kapelle eines Klosters barmherziger Brüder, am Rande
einer Anhöhe, die einen Blid; in die ladienden Gefilde der Elbe gemährt,
birgt den zinnernen Sarhophag. Fjicr ruht Johann Spordr, der ÜJestfale,
nadi 50 Jahren ooll Sdtmertgehlirr und Rohgestampf dem Tage entgegen,
der zum Sammeln blasen soll.
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Bielefeld und Ccipzig. Ucrlag oon Bollingen & Klafing. 1907.

Zehnter Gesang.
Etmas abseits oon dem Fcllmeg,
Don der alten Römerstraf3e,
Die oom Rhein zur IDcser führet,

Cag ein stiller Erdenminkel
Friedlid) zraisdien Ruhr und Cippe,
lüohin sid) nur hin und mieder

Eines Fremdlings Spur uerlor.

IDar genannt die Benher Faidc.
Ringsum dunkle Eidrenmälder,
IDcldrc Reh und IDildsdnoein bargen,
Und seit alters sdroll im lüinter

Eier das Jagdborn durch die Gründe,
lüetin die Grafen oon der IRarhe

Eier des edlen IDaidioerhs pflegten.
Draufäen an des IDaldes Rande
]n uralter Eidien Sd)atten

Cag die sdi!id)te lüaldkapelle,
Die ein Gnadenbildnis barg.
Unter diesen lüaldcsriesen

Fatten nadr des üolhes Sage
Einst oor oiclen hundert Jahren

IJeiden ihrem Gott geopfert,
Und uod) zeigte man die Stätte,

lüo im Frühling man das Fohlen
Und im Färbst den Eber afs.
Zu der Zeit der Sonnenurende

IDar's audr jetzt dort nidrt geheuer,
Denn zur mitternädrf'gen Stunde
Forte man ein uiildes Felden,

Peitsdrensdrlag und Rosseioielrcrn
IDunden Ebers Todesrödreln,

Und dazmisdren mild und gellend
Das Fallolr des milden Jägers
Und der Rüden heisres Bellen,
Das sidr fern im Forst uerlor.
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Heidi den dreien Rieseneichen
IDeibte man die lüaldkapclle
Unsrer Frau zu dreien Eidien,
Und den Schulzenhof daneben
Fjiefs man den Qreieidienbof.
]n der Bäume dunklem Sdiatten
Cag ein woblbewebrter Krieger,
□er dort süfser Hube pflegte.
Unfern stand sein treues Röhlein.
Dodi das Gras, das ihm sein ßerre
Angewiesen an der Fialde,
lüar toobl gar zu hart und sauer;
Besser mundete dem Füdislein
dunger Klee dort auf dem Felde.
Eben sprof3te zart und saftig
Dort des Schulzen zweiter Schnitt.
Soldies sab denn auch oon ferne
Konrad, Schultbeih zu Dreieichen,
Der üom Felde heimwärts kehrte.
Zürnend spradi er bei sidi selber:
„Sind da wieder jene Sdiinder,
Die des Bauern Saat zertreten?
Dene forden unsres Bisdiofs,
Die hier auch im uorgen dahre
Unsre Felder arg oerwüstet?
Traun, ein Bisdiof sollte mein' idi,
Eine andre Krautweib halten,
Sollte Sdnoeib und Arbeit segnen,
Statt die Fluren zu oerderben,
Die des Bauern Fleib bestellt.
5ab' es unserm guten Grafen
5art geklagt, dodi keine Sühne
Fiat der Bisdiof ihm geleistet.
Soll jetzt wieder unsre Ernte
Fremden Kriegsoolks Beute werden?
Gott im Gimmel, gibt's auf Erden
Für den Bauern denn kein Recht?"
Also spradi er und ging zürnend
Auf das Kriegsrofs zu, dodi wiehernd
Eilte dies zu seinem 5errn.
Zürnend folgte ihm der Sdiultbeifi.
däh erhub sidi aus dem Sdilafe
Dunker Dictwald, und oerwundert
Sah er in das zornerglühte
Angesidit des freien Bauern,
Der ihm gegenüber stand.
„Fjcrr, wie kommt es," rief der Sdmlze,
„Daf3 Ihr Euer Rof3 lafst laufen
10a es will? llTein gutes Kleefeld
Dst nicht jedermannes lücide!
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Seid Jhr oon des Bisdiofs Kriegern,
Bleibt auf Eures Bisdiofs Boden,

Fjier gilt gutes märkisch Rcdit!"
Fast beschämt oernahm es Dietuiald,

Dodi empörte ihn des Bauern
Raubes IDort. Gemessen spradi er:
„lüieoiel beisdiet 3hr als Sühne

Für den Sdiaden, den mein Röhlein

Eurem Kleefeld angetan?"
„llidil oon Eudi oerlang' idi Sühne,"
Spradi der Sdiultheifj, „dodi oom Bisdiof,
Der in fremden Candes Grenzen

Unser gutes Recht oerhöhnt."
Spradi Herr Dietuiald: „3di gehöre
Hiebt dem Bisdiof an, und heuer

Bin idi keinem untertänig,
Bin mein eigner Herr und Kleister,
Doch geladen oor der Feme

Freien Stuhl durch Königsbrief.
Hin nach Soest geht meine Reise,
Dorfen sudi' idi gutes Redit.
Dodi so Eudi mein Röhlein ctioa

Sdiaden zugefügt, deruieilen
3di hier schlief, idi zahl' es gern!"
Da erhellten sidi des Sdiulzen

Züge, und er spradi oeruiundert:
„Herr, 3br kennt nicht Brauch und Sitte
Hierzulande; denn sonst hättet
Ihr mein Dadi 100hl nidit oersdimäbt.
Denn hier ist's uiie allenthalben

Huf dem Grund der roten Erde:

deder Fremdling ist ein Gastfreund,
3st zu jeder Zeit loillkommen,
Und bei uns hier doppelt, dreifadi.

Und uiofern 3hr gar der Feme
Angehört als freier Schöffe,
Oder missend seid, uias hat Eudi

Abgehalten, meines Hauses
Trautem Frieden fern zu bleiben?

Spredit: »Reinir dor Feweri!«"
Feierlidi spradi's dunker Dietioald,
Und dann legte er die Redite
Auf des Bauern linke Sdiulter

Und sprach feierlich: „Stodi, Stein."

Bauer Konrad legte herzhaft
Auf des Ritters linke Schulter

Seine Redite und spradi flüsternd
3hm ins rechte Ohr: „Gras, Grein!"
Darauf reichten sie die Hände.

Und es klang aus beider lTlunde:
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„Alles Glück kehr' allzeit ein,
Wo die freien Sdiöffen sein!"

Fjcmd in Rand nun gingen beide
Äin zum Schulzenhof. Erst braditen

Sic das Füdislein an die Krippe.
Konrad gab ihm blanken ßafer
Fast zioci Wetzen, in die Raufen

Warf er nodi ein gutes Bündlein

Frisdigesdmittnen, duft'gen Klees.
Sdiier oerioundert sab es Dietioald,

Freute sidi der guten Pflege,
Die sein Kamerad gefunden,

Rlehr als inär' sie ihm geioordcn.
Dodi gemessen minkt ihm jetzo

Konrad, ihm ins Raus zu folgen,
fn des Schulzen trautem Stübloin

Sab Fierr Dietioald bald behaglidi
3m gemalfgen Ccdersessel,

Den ihm Konrad bingesdioben,
Hm geioalt'gen Eidientisdi.

„ßerr, geduldet Eudi ein loenig,"
Spradi der Schultheib und ging eilends
Jn den Garten, mo die Hausfrau

Grade dicke Bohnen pfliidite,
Dicke Bohnen, der Westfalen

Ceibgeridit und Dugenmeid'.
Zioei geflocbtne Weidenkörbe

Standen fast gefüllt: mit Sdimunzeln

Sah's der Sdiulz und dadite loonnig
Schon des morgigen Geridits.
„llsabein!" so rief er leise,
Komm ins Fjaus; denn drinnen harret

Ein oiellieber Gast des Willkomms,

Und ein guter Jmbifs rnird ihm
lladi dem Ritte Ircfflidi munden.

Audi ein Krüglein guten Weines
Bring uns und zioo Silbcrbecher,

Dab idi unserm Gast Besdieid tu,
Wie es ihm und uns geziemt."

Willig hörte es die Fjausfraü,
Denn ein Gast mar auf dem Fjofc

Gern gesehn, zu allen Zeiten.
Eiligst löste sie die Schürze,
Warf die letzten dicken Bohnen

Jn den Korb, und Konrad nahte,
Um der Gattin treu zu helfen,

Die millkommne Cast zu bergen.
Also schritten sie zum F>cuise.
Dietioald hatte unterdessen

Seines Sdnoertcs Gurt gelösct,
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Dehn und Dornisch abgenommen,
Und nun lag er gar bebaglidi
In dem schweren Cederstuhl.

„5err, oerzeibt," begann der Sdiultheib,
„Dab idi Eudi solang allein lieb!
Aber 's ist die Zeit der Ernte,
Da sind alle auf dem Felde,

Knechte, ITiägde, Söhn' und Töditcr.
Einzig nur die Frau des Dauses
lüahrt den Dof mit treuem Fleib.

Sdiwer bat sie's in diesen Tagen,

Denn oom morgen bis zum Abend
Plagt sie sidi für all die andern.
Kehren mittags sie und abends
müde uon den Feldern heimwärts,

Steht gedeckt die lange Tafel,
Und in groben blanken Schüsseln
lüinkt das längst ersehnte mahl.
Kücb und Keller, Stall und Garten,

Alles wartet ihrer Pflege,
Und die Ordnung allenthalben
Zeugt non unoerdross'nem Sdiaffeu.

3a, Dcrr, idi bin stolz und gliicklidi,
Dab mir soldi ein IDeib beschieden,
Die mit Umsidit, Fleib und Frohsinn
Treulich mir das Daus besdiiekt.

Idi bin oft gar leicht oerdrossen,
Und wenn Zorn midi übermannet,
Kodit das Blut mir in den Adern.

IDer alsdann midi reizen wollte,
lüiirde auber meinen IDorten
Ceidit audi meine Fäuste fühlen.

Aber spridit mein IDeib dann sänfilidi
Hur ein lüort, dann ist's als löse

Sich mein Grimm, und legt sie dann gar
Ihren Arm auf meine Schulter,
Bin idi wehrlos wie ein Kind."

Also sprach der freie Bauer.
Da bewegte sich die Türe,

Und berein trat grob und stattlidi
Ilsabein, des Dauses Frau.

Aufsprang Dielwald oon dem Sessel,

Sie zu grüben, dodi sie stellte
Sorglidi erst die Kann' und Bedier

Auf den Tisdi. Dann ging sie eilends
Zu dem Gast, und freies Hintes
Reicht sie berzlidi ihm die Rechte:

„Seid willkommen Iiier im Dause,

Derr, und labt's Eudi Wohlgefallen.
Doch nun setzt Eudi und erquicket
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Euch zuerst an Speis' und Trank."
Also sprad) sie und enteilte.
Fjurtig kehrt' alsbald sie roieder,
Dcdstc sdinell den Tisdi mit Cinncn,
Brachte Butter, Brot und Schinken,
Eier audi, in Speck gebadien,
Spiefee, lllesser und zmecn Teller.
Darauf loinkte sie dem Fjausberrn,
Dafe er seines Amtes malte.
Doch sie selber eilte hurtig
Wiederum in Kiidi' und Keller,
Um das Abendbrot zu rüsten
Für das ganze fngesind.
Feierlid) erhub sid) Konrad,
Füllte die zmo Silberbedrer,
Sdiob den einen seinem Gast zu
Und erfeub alsdann den andern:
„Werter Gast und Femgenosse,
Cafet's End) unter meinem Dadie
Wohlgefallen und oermcilet
Froh, solang ls End) genehm ist.
Hehmt dies als Willkommensgrufe!"
Fjerzbaft leerte er den Bedier.
Dielmald drauf ergriff den seinen:
„Dank, oiel Dank mein merler Gastfreund,
Wöge Gott es Eudi gesegnen,
Euch und Eurem ganzen Fjaus!"
Und er trank das kühle Cabsal
Bis zur ITeige, mic die Sitte
Es gebeut im deutschen Cond.
Als sie nun an Trank und Speise
Sid) crquidit, erhub sid) Konrad:
„Fjcrr, mofcrn es End) beliebet,
Wögt Ihr mid) ins Feld begleiten,
Denn die Stunde ist gekommen,
Wo man Feierabend beut."
Also sdiritten sie oon dannen
Durdi die mohlbebauten Felder.
Die und da sah man schon kahle
Stoppclflädien, denn der Roggen
War zum gröfeten Teil geborgen.
Dodi des Weizens goldne Fülle
Sank dahin in langen Reihen
üor der Sensen mucht'gem Sdilag.
„Jener dritte in der Reibe,"
Sprad) der Sdnilze, „ist mein Allster,
Dort der fünfte ist mein Zmeiter,
Und der siebente mein Jüngster.
Alle sind sie stark und kräftig,
Und gottlob, and) mohlgeraten.
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Wenn idi sie so sdiaffen seh!"
„Wohl dem Wanne," spradi Acrr Dielioold
„Der wie Ihr, im besten Alter,
Soldie Söhne sieht erblühen,
Seines Gebens stolze Freude,
Seines Alters starken Trost!"
Sprach darauf der freie Bauer:
„Seht, und dort im Kreis der Wägde
ist die jüngste meiner Töditer!"
Eine bodigewadis'nc Jungfrau
Sah Fjerr Dietwald, welche flcifiig
Wit den Wägden um die Wette
Sdnoere, goldne Garben band.
Frohsinn und Gesundheit strahlte
Don den frisdien roten IDangen,
lind aus ihren blauen Augen
Cadite beller Sonnenschein.
„'S ist die letzte," spradi der Sdiultbcifj,
„Ihre beiden Sdnoestern walten
Sdion als Frau'n am eignen Acrdc,
Wiegen sdion kraushaar'ge Buben.
Und wie lange wird es währen,
Wird andi dieser kecke Wildfang
Uns entfliegen, Diel zu früh!"
Darauf schritt er zu den Schnittern:
„Aabt ein tiiditig Stück geleistet,
Wadier habt Jhr audi gesdmitten,
Hodi zwei Tage, so wie heute,
Und der Weizen liegt am Boden!
Dodi nun Sdiicht gcmadit für heute!
Feierabend biet' ich euch!"
Also spradi er, und die Sdmitter
ßielten inne, mit den Ärmeln
Trockneten sie ihre Stirn.
Feierabend! 0, wie klingt das
Traulich nadi des Tages Wüllen,
Aach der Arbeit saurem Sdiweifi.
Wilm, der Grobknedit, denkt sdion lächelnd,
Wie er sidi daheim im Keller
An dem Erntebier erlabe.
Denn nadi Aerzenslust kann jeder
Abends sidi daran erquicken.
Ihre Sensen auf den Schultern,
Zielin die Sdmitter heim zum Aofc.
Und oorauf mit hellem Singen
Zieht inmitten ihrer Wägde
Annalies, der Sonnenstrahl.
Schweigend, an des Schulzen Seite
Schritt Aerr Dietwald; solch ein Ceben



— 93 —

Froher rüst'ger Bauernarbeit,
Segen wirkend, Segen spendend,
Sdiien ihm aller Ehren wert.
Besser war's als Cautenschlagen,
nützlicher als Canzenbredien,
^eiliger als Kampf und Krieg.

- ■— "



[Dilheim lüilms und seine Dichtung

„Dietioold ürisebemai."

Don Cudtoig Schröder (Iserlohn).

Der in Dinker im Kreise Soest als eoangelisdrer Pfarrer wirkende

Dichter lüilhelm lüilms zog im Jahre 1900 zum ersten lltalc die Aufmerk-
samkeit weiterer Kreise auf sidi. Seine Gedichtsammlung „Aus üorhof

und Reiligtum", die inzwischen die dritte Auflage erlebte, zeigte ihn als
tiefempfindenden diristlichen Cgriker. lTlit schlidder Innigkeit sang der
Dichter die Erfahrungen seines Giaubenslebens, die Cicbe zum Fjeiland und
den Frieden in Gott. Die Horddeutsdie Allgemeine Zeitung betonte in ihrer

lüiirdigung der Sammlung: „Kein eiferndes Zürnen und Klagen, sondern
eine frohe Zuoersitht ist die Grundstimmung dieser, Cieder, die gleidren

Klang in oielen gläubigen Fjerzen in ecken toerden," Und Julius Cobmeyer
schrieb: „Die Gedidite habe ich mit herzlicher Freude gelesen und midi an

den formoollendeten Schöpfungen wahrhaft erbaut. Id) begrübe freudig
das Erscheinen der Sammlung und zweifle nidit, dab diese edlen Schöp¬
fungen allgemeine lüiirdigung und Beachtung finden werden." Rod) manches
gute lüort könnte id) hier anführen, mag bei diesem Erstling der lüilms-
sdien ITfuse aber nicht länger oerweilen, weil das erste Buch nur eine

Seite, nod) dazu die am wenigsten diarokteristiscbe seiner Kunst zeigt.
Im Jahre 1903 lieb der Dichter eine neue Sammlung folgen, deren Inhalt
jedod) ein weiteres Gebiet umfabt. „Ilm des üolkes Seele" enthält
auch einige religiöse lüeisen, die 0011 frommer Innigkeit erfüllt sind; aber
lauter klingen aus dem Buche die neuen Töne, lüilms beweist mit manchem
markigen Gcdidit, dab er nicht nur eine reine, milde Johannesnatur ist,
sondern aud) ein Kämpfer, ein lüestfale oon ed)tem Sdrrot und Korn. Es

ist ihm bitter ernst mit seinem Kampfe „um des üolkes Seele" gegen alle
Sdrädiger unseres üolkstums. Seine Riebe sitzen, weil er die Blöben des
Feindes mit sicherem Blick erspäht und sein dem Kampfe um unseres
üolkes edelste Güter geweihtes Sdiweri gar wuditig zu führen weib. Da
fallen echt deutsdw Riebe, dab einem das Rerz im Ceibe ladit. Die Ab¬

teilung „Kampf und Trutz" wirkt wahrhaft herzerfrischend, und id) hoffe,

dab dein Didrtcr niandrer mitkämpfet' ersteht, der aud) oon so heiligem
Zorn erfüllt ist wie er. In „Friede sei mit eud)!", einer Reihe oon elf

Gcdidden, erklingt laut der lTfabnruf an alle Konfessionen, den lüeg zum
ewigen Frieden ztt suchen. Diese Strophen dürften manchen zu tieferem

nachdenken anregen, lüie ein zartes Intermezzo erklingen seine Gedidde
„Cenzesbliiten"; dann aber ertönen wieder prächtige Cieder für Kaiser und
Reich. Das köstlid)e, zornerfüllte Gedid)t „An die Byzantiner" ist für diesen
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kiirzt hier stehen.

ITiit andern Rügen blidi idi auf zum Throne

Als ihr, die ihr nadi Bändern strebt und Orden,
Die ihr nur immer denkt, mas eudi zum Coline

Für eure niedre Kriedierei geworden.

Für den idi bittend meine Rand erbebe,

Dah Gottes Ruld und Segen ihn geleite,
Für den idi freudig bin mein Rerzblut gebe,
Solang idi streiten darf an seiner Seite.

3hm kann ich nidit so hüudisdi wedelnd nahen,
Das Rerz erfüllt mit gleisnerisdiem Traditen,
l.üo meine Rügen soldies Wesen sahen,
Rus tiefster Seele muht' idi es oeraditen.

Deutsdi ist's, mit hellen Rügen aufwärts sdiauen,
Rieht als ein Sklaoe, sondern als ein Freier.

Ruf freie Wänner kann der König bauen
Wehr als auf Kriedier und auf Rurrasdireier.

Jn der Rbtcilung „Deutsdie Winne" erklingt gar lieblidi das Cob der
echten cleutsdien Frau. Und ein begeisterter üerehrer des Bauernstandes

sdirieb die Gedidite der letzten Rbtcilung „Für deutsdie Rrt." 3cb stimme
hier mit dem Dichter durchaus nicht in allem überein; aber seine Rrt wirkt

Irotz maudier Einseitigkeiten und trotz mancher Schroffheit im Urteilen

dodi herzerfreuend. 3di setze deshalb audi den Sdilub des Gcdidites „Ihr
sollt — ihr dürft nidit Untergehn" hierher:

So will idi laut und mannhaft rufen,
Kein Sturm soll meinen Sdirei oerwehn,

Caut kling's auf allen Bauernhufen:

„]hr sollt, ihr dürft nicht untergebn!"
Du edler Stamm der Riedersadisen

Dom Eiderstrande bis zum Rhein,

Du bist zu stolz, zu bodigewaebsen,
Um ein Relotcnoolk zu sein! —

Don feiner, ja überzarter „lüortkunst", die oerträumt und uicidi»

locitab oom Cärm des Tages, ihre anmutigen Weisen müde, mit halblauter
Stimme erklingen labt, ist bei Wilms fast nidits zu hören. Rber ein ebr-
lidier ITlensch ist der Diditer, ein Wann mit einem Rerzen ooll editem Rah,

editer Ciebe und fröblidiem ITlut; und das ist, uiic zu allen Zeiten, so audi

heute doch wahrhaftig audi nodi etuias loert. — Karl Berger, ein berufener
Kritiker, urteilte kurz nach dem Erscheinen des Budies in der „Dcutsdicn
Zeitung" (Rerausgcber Dr. Friedr. Cange): Wilhelm Wilms kann als ein
Wann gelten, dessen Gedidite, loenn sie audi ohne „kiinstlerisdie" An¬
sprüche sind, tausendmal mehr mert sind, als die manch eines diditenden
Übermcnsdileins. Wit seinem Titel „Um des Dolkes Seele" ist es ihm

ernst. Er toill zum Kampf um unseres Dolkes heiligste Güter alle Deutsdi-

gesinnten entflammen. Er predigt Frieden allen Christen und Krieg allen

Sdiädlingen unseres üolkstums. . . Dersgeioandt und reimsidier, gesinnungs-
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tüchtig und unocrzcigt geht lüilms' sdiwertfrohe llTuse frank und frei auf
die Gegner los und tritt fest und kräftig für die gute Sadie ein. lüer
möditc leugnen, dab ein soldier Klann wertooller ist als tausend Sdielme,
und wenn sie audi etwas feiner den Ficdelbogen führen?"

Run hat Wilhelm lüilms uns aber ein Budi gesdicnkt, das seine früheren
iDeit übertrifft und ihm unter den Dichtern der mestfälisdien Reimat einen
Ehrenplatz sidicrt. Im Berlage oon Delhagen und Klasing in Bielefeld und
Ceipzig ersdiien uor Weihnachten 1906 die episdic Diditung „Dietwald
ürisdiemai", die lüilms dem lüagistrat und der Bürgersdiaft der ehren¬
reichen Stadt Soest gewidmet hat. Die Soester können auf dieses lüerk
stolz sein, und sie sind es audi, wie mir ein umfangreidier Beridit des
Soester Kreisblatts über einen oom üerein Reimatpflege im HoDember 1906
oeranstalteten lüilmsabend oerrät. Derartige lokale Begeisterung für eine
Diditung beweist aber bekanntlich garnidits, und es gercidit mir zur ganz
besonderen Freude, gerade an dieser Stelle den Radimeis zn führen, clah
die Diditung „Dietwald ürisdiemai" mehr als lokales Interesse hat, dab
die Begeisterung der Soester Bürger uon allen ITiarkanern, oon allen
Söhnen der roten Erde geteilt werden sollte.

lüem die ruhmreiche üergangenheit nidit ganz gleidigiltig wurde im
Rasten und Treiben des Alltags, wer sie historisch treu, aber dodi mit
Diditeraugen angesdiaut oor seinem geistigen Auge lebenswahr und lebens¬
warm erstehen lassen will, der lese „Dietwald ürisdiemai."

Die berühmte Soester Fehde (1444—1449) hat in lüilhelm lüilms
ihren Diditer gefunden. Sdion in seiner Jugend, als er nodi die Bänke

des Soester Ardiigpmasiums drückte, hat lüilms den Gedanken gefaht,
jene grobe Zeit diditerisdi zu oerherrlidien. Gange ruhte der Plan; die
letzten zehn Jahre aber gehörten gründlichen Studien für dieses lüerk,
und als köstliche Frudit redlidien Bemühens und diditorisdicr Kraft halten

wir nun das präditige lüerk in unseren Rähden.Dietwald ürisdiemai ist eine bistorisdie Persönlichkeit aus dem Jahre

1447. lüir wissen freilidi nicht mehr oon ihm, als dab er ein Kriegsmannund Sänger war. Soldie Persönlichkeiten haben sidi aber oon jeher der
besonderen üorliebe der Poeten zu erfreuen gehabt. Dem freien Spiel der
Phantasie ist weiter Raum gegeben, lüilms hat sidi jedodi nidit bemüht,
eine besonders originelle Fabel zu ersinnen; sein Reld erlebt ein Sdiicksal,
wie es in jenen kampffrohen, kraftrohen Zeiten wohl oon manchem erlebt
worden ist; aber gerade diese derbe Sdiliditbeit ist in meinen Augen der
Diditung gröbter üorzug. An lieblidiem Rankenwerk fehlt es nidit, audi
nidit an dem notwendigen romantischen Einschlag im Gewebe; Rauptsadie
aber war dem Dichter die Darstellung des interessantesten Stückes uiest-
fälisdier Gesdiidite, der Soester Fehde, und der Feme, dieser wichtigsten
kulturhistorisdien Erscheinung in Westfalen.

Gleidi in dem mit besonderem Gesdiick entworfenen ersten Gesänge
sdilägt der Diditer fast alle Saiten an, die in seinem Epos bald lauter,
bald leiser weiterklingen, lüir lesen oon dem Unmute des Stadtsdireibcrs
Bartholomäus oon der Cake, den das liebeoolle lüesen seiner Toditcr
lllaria und der Zauber eines bebaglidien Reims nicht zu bannen oermögen.
Ammeric, die Sdiaffnerin des Rauses, die der Tochter „Kleister Bartledis"
treu zur Seite steht seit dem Tode der Klutter, erzählt ihr oon den llrsadicu
des Unmuts ihres üaters.
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Töchterlein, ich sähe heute
Jn der Stadt soldi finstern Unmut

Auf so mancher Stirn gelagert.
Und idi hörte milde Reden,
hörte unterdrückte Fliidie

Und sah manche Faust geballt.
Einer kündete dem andern,
Dab der Erzbisdiof oon Köllen
Unsrer Stadl besdiioorne Redite
Freocntlidi mit Fiiben trat.

Und man spradi oon neuen Steuern,
harten Fronen, Zehnten, Zöllen,
lüomit er die leeren Kassen
Seines Erzstiffs füllen rnollte.

Und mic Geier zögen jetzt sdion
Seine Sdirciber, seine üögte
Durch die Strahen, durch die Gassen,
Spähend nadi der Soester Gold!
Und 100 in der ITfänner Kreise

Solche Kunde rudibar murde,

hörte man den trotz'gen Ausruf:

„Cieber Tod und Untergang!"
Und oor allen andern hörte

Ulan den groben Schmied im Ehoerk,
Dörmann heibt er, trotzig rufen:

„lüir sind freie Soester Bürger,
Keine Kölner Pfaffenlmecbtc.

Unser ist hier Redit und Sdiatzung,
Unser ist hier Zoll und lRiinzc,
Und kein Kaiser und kein Bisdiof
Soll uns unsre Rechte kürzen!

lüas im Sdimcibe mir ermorben,
Das ist unser, und das Unsre
Soll nidit fremde Gier uns rauben!

Sdunadi! mer jemals anders denkt!"

Weiter hören mir oon dem mutigen Auftreten des dunkers Dietmald

ITlengede. üor menigen IDocbcn ist er in die Daterstadt zurückgekehrt.
]n jungen Jahren brachte ihn sein Oheim lünlf oon IlTen'ede nadi Dürnberg,
mo er erzogen murde. Dort hat er audi die Saugeskunst erlernt.

Erst oor uienig lüodien ist er
heimgekehrt als sdimucker Ritter.

Dodi er mill ein Soester Bürger,
Ridit ein Soester Ritter sein.

Gibt sidi fast mie ein Sdiolare,

Rennt sidi einen lust'gen Spielmann,
Sdierzt mit Bürgern und Gesellen,
Rennt sidi Dietmald ürisdiemai.

lüir lausdien dem Ständchen, das der lustige Spielmann IRaria
bringt, erfahren aus einem Sclbstgcsprädic Ammeries, dab der Ratsherr
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und Grobkaufmann Goibwyn ein Auge auf ihre Fjerrin geworfen und aus
dem Bekenntnis FRarias, dcifä sie in seliger Dcrwirrung den jungen Ritter
ermutigt hat, ihr zu huldigen. Die Rite tröstet die Besdiämte gar herzlich,
und der Gesang klingt lieblidi aus:

— — — —. Der Traumgott

Öffnete die goldnen Tore
Zu dem sel'gen Cand der Träume.
Und ein frohes Cädicln ruhte

Huf des holden IRägdleins Antlitz;
Denn durch Erd und Aimmel leise

Klang's rnie Cied zum Cautenspiel:

Und fragst du, 10er in Treuen
Dein IRinnesänger sei?
Didi braucht's nit zu gereuen,
3di loill midi des nit scheuen:

Es grübt didi Dietioald Urisdiemai!

Fern liegt es mir, den Inhalt des ganzen Werkes in dieser ein¬
gehenden Weise wiederzuerzählen; dem Buche märe damit ein sdilcditer
Dienst ermiesen. Zmedi dieser Zeilen ist ja, ihm Ceser zuzuführen und

nicht, durdi ein eingebendes, mit zahlreidien Proben gespicktes Referat die
Cektiire überflüssig zu madien.

Der zweite Gesang sdiildert die ernste Beratung wackerer Soester
Ratsherren, ihren festen IRut und ihr unerschütterliches üertrauen auf den Sieg
der gerechten Sadie; aber auch uon dem editen Biirgersinn der Gilden und der
Gemeinheit hören wir ein gutes Wort. 3m weiteren Uerlaufe der Diditung

hören wir aon dem üersuebe des Ritters Werinbold oon Fredeburg, Dietwnld
für den Erzbisdiof zu gewinnen, dessen Rechte er und der Kapellan Aeyne-
mann beredt oertreten. Da fällt mandi wadeer Wort über Wannentreuc

und Gesetz und Redit. Die Gestalt Werinbolds ist ungemein sympathisdi
gezeidmet; als echter Diditer hat Wilms auch für die Feinde Soests lidilc

Farben auf seiner Palette. Der Kapellan freilidi kommt nicht gut weg und
steht audi später als arglistiger Sdileidier nidit oorteilhafter da.

Die Unterredung Dietwalds mit den beiden Feinden Soests ist be¬

lauscht worden, und der Ratsherr Goibwyn benutzt den Dorfall zu einer

falsdien Anklage gegen den Derhabten, der ihm bei seiner Werbung um
llfaria im Wege steht. Da zwei Zeugen seine Derleumdung eidlich erhärten,
ist Dietwalds Cos besiegelt. ITiit Sdiimpf beladen mub er die Stadt oer¬
lassen. Ein Teil der Biirgersdiaft glaubt jedodi trotz der Eide nidit an

Dietwalds Sdiuld; audi IRaria glaubt an seine Treue gegen die üaterstadt
und weist die Werbung des in geckenhaftem Aufzuge zur Werbung
kommenden Kaufmanns Goibwyn durdi ihren Dater zurück.

Die Gesänge, in denen diese Dorgänge gcsdiildcrt werden, sind reidi

an wirkungsooilen Einzelzügen. Die Schilderung am Anfang des fünften
Gesanges ist oon grobem lyrischen Reiz; der sechste Gesang ist als kultur-
historisdie Studie ungemein wertooll, zeugt gleidizeitig aber audi oon der
Kunst des Diditers, wirkungsooll zu charakterisieren. Die Gestalt Goibwyns
ist ganz ausgezeichnet herausgearbeitet, und man interessiert sidi dank der
liebeoollen Sorgfalt, mit der Wilms ihn gezeidmet hat, audi für diesen
schuftigen Patron. Am Sdilusse des sechsten Gesanges tritt die Gestalt
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des Rcitsdieners Rerm Slaedoet in den üordergrund, und im folgenden er¬
hält sie durch die Kunst des Diditers nodi einen soldi herrlichen, menschlich

tiefen Zug, dab man den Wackeren nie oergibt. Etmas so üollsaftigcs zu
sdiaffen mie diesen Rerm Slaedoet gelingt nur einem cditen Diditer, der für

alle Renschen seiner Diditung, ob sie nun gut oder sdilcdit sind, uornchm
oder gering, dieselbe Ciebe bat.

Dietioald uieilt auf der Burg Ritter lüerinbolds. Dem Zusprudi der

jüngsten und schönsten Tochter lüerinbolds, der braungeloditen Grete, ge¬
lingt es, ihn seiner Trauer und seinen Träumen zu entreiben. Er fabt den

Entscbtub, gegen seine üaterstadt zu kämpfen; denn „besser ist's, und ist's
audi bitter, für die Ehre kämpfend sterben, als fortan nodi ehrlos leben."
Rod) einmal steigt das Bild der Fjeimat und seines erhofften Glückes an
IRarias Seite oor ihm auf; aber er nimmt flbsdiied audi daoon:

„Fahret uioht, ihr goldnen Träume,
Seid in leeres Ridits zerronnen,

IRcine Jugend uiard oergiftet,
Rädic midi, mein treues Sdiuiert!"

Die dann folgende kurze, aber folgensdiuiere Szene möge uiörtlidi

liier stehen, roeil der üorgang bis zum Sdilub der Diditung als Sdialtcn
über der Ciebe Dietmalds zu lRaria sdiioelit.

Dodi ob seiner letzten lüortc
Und der träumenden Gedanken
Cadite nun die braune Grete.

„Wunderbarer Sdnoärmer", spradi sie,
„Kann oudi mabrlich nicht oerstehen.

Was lieibt üaterstadt und Fjeimat

Für den fliiditigcn üerbannten,

Den die üaterstadt gesteinigt,
Den die Fjeimat oon sidi stieb?

Dietuiald, liier ist eure Fjeimat,
Fjier ist euer Unterhaus!"

Fjerzhaft rcidit sie ihm die Räude,

Und er sali ihr tief ins Fluge,
Diel zu tief — denn ihrer Blidie

Glanz und Glut fiel in die seinen.

Innig drückte er die Fjand ihr,
Fjciber drückte sie die seine.

Da durchglüht es ihn roic Feuer,
Er umschlingt mit seinen Firmen
Ihren Rais, und heibe Küsse
Drückt er auf den roten FRund.

Reibe Küsse audi empfängt er,
Und sie zieht mit loeidien firmen
Dietioald lieib und leidcnsdiaftlidi

Flu den hodigesduocllten Busen,

Au ihr hörbar klopfend Fjerz.

IRännersdirilte nahen. Der Bnrgoogt Rcrmaun Trumpp ocrki'mdci dem

Junker, dab Bolen ihn und Ritter Werinbolcl zu sprechen oerlangcn, Des
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Burgoogts Ahnung, dcif3 es Boten der heiligen Feme seien, erweist sidi als
riditig. Diotiuald und Ritter lüerinbold sollen oor dem Femgeridit erscheinen.

„Ijeute in oier lüodien sehen

lüir Endi oor der Elwerkspforte
üor der Soester freiem Stuhle,

Hehmf die Königsbriefe hier!"

Einer der Boten überreicht Dietwald auch ein Brieflein lTiarias; erfreut

und beschämt zugleidi nimmt er es entgegen und trägt dem Bote Grübe an die
üielgefreue auf, „die audi nodi des ßeimatlosen, des üerbannten treu gedenkt."
Den Cesenden ergreift tiefe Reue. Er flieht uor neuer Untreue gegen IRaria.
Dcrhabt sind ihm nun die Blicke aus den braunen Augen Gretes.

Hein, er mag sie nimmer sehen,

Hein, er darf sie nimmer grüben,
Denn ein froher Grub mär Ciige,
Und ein neuer Hub luär Sünde,
Freoel an dem reinen Bilde,
An nfarias holder Gunst.

Er flieht, obglcidi er fühlt, wie hählich seine Undankbarkeit gegen den
treuen Gastfreund ist. Auf dem Dreieicbenbof findet er neue Gastfreundsdiaft

bei dem Femgenossen Konrad. Der in diesem Jahrbuch abgedrudrte zehnte
Gesang der Dichtung sdiildert seine Aufnahme auf dem Sdiulzenhofe.

Inzwisdien haben sidi infolge des Absagebriefes der Stadt Soest an
den Erzbisdiof oon Köln zwei feindlidie Cager gebildet. Der Erzbisdiof
oeraditet den Rat besonnener HTänner und sendet der Stadt den Fehde-

brief. 3m neunten Gesänge ist Erzbisdiof Dietridi, ein pracbtooller üer-
treter mittelaltetiidier Flirstengeuialt, in dem sidi Ritterstolz und Priester-
herrsdisudit mit einem eisernen, unbeugsamen Eigenwillen paaren, uom
Dichter ganz oorzüglich diarakterisiert worden. Reben ihm stehen im

Cager der Gegner Soests wiederum einige sympathisdie Gestalten, die des
Diditers grobe Objektiuität erkennen lassen.

Dietwald ürisdiemai stellt sich dem heiligen Gericht. Die Ereignisse
auf dem lüege zum freien Stuhl der Soester oor der Elmerkspforte sind

lebendig geschildert und geben schon einen Oorbegriff zahlreicher bewegter
Szenen späterer Gesänge. Die Einzelheiten können an dieser Stelle nidit

berührt werden. Es genüge die Andeutung, dab des Erzbisdiofs Plan, sidi
wieder zum Stuhlherrn uor dem Elmrik zu erheben, durch anrlidrende

cleoisdie Scharen oereitelf wird. Dietwald ürisdiemai findet uolles Redit,

Goibwyn oerfällt als üerleumder und meineidiger dem rächenden Arm
der heiligen Feme. 3n einem späteren Gesänge wird beriditet, dab ihn
die Strafe oor den Toren lüisbys ereilte.

Der zwölfte Gesang bringt eine farbenprächtige Schilderung des Ein¬
zugs, den Johann oon Cleoe in die Stadt Soest hält. Rur sdiwer wider¬

stehe idi der üersudiung, gröbere Stücke hier einzusdialten. Die Sdiildertmg
entspricht den gesdiiditlidien Überlieferungen, und idi niödite den sehen,
dem beim Cesen dieser üorgänge aus grober Zeit das fjerz nidit höher
schlägt. Die Krone des schönen Gesanges ist aber der Sdilub mit seiner
herrlichen Zurückweisung der grollenden Pfaffen durch Johann oon Cleoe. Durch
die lüorte des hochgemuten Fürsten zieht ein Ahnen reformatorisdier Gedanken.
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Dietwald Orisdiemai empfindet nidits 0011 der Freude der Soestcr.
Er erfährt es: „Arglos, adrtlos, selbstvergessen bringt der ITiensch in
böser Stunde selbst sidi um sein Himmelreich". Der Burgoogt oon Frede¬
burg hat in Soest nad) dem Bräutigam der Toditer seines Herrn gefragt,
und so ist die Kunde oon seinem flüchtigen Sinnenrauscbe, seinem Treu-
brudie audi in das Haus des Stadtsdireibers gedrungen. Der Junker er¬
kennt, dab trotz des Freispruchs der Feme unter diesen Umständen an ein
Derweilen in den Blauem Soests nicht zu denken ist. Er nimmt Absdiied
oon dem treuen Schulzen Konrad und reitet oon dannen. Das Gliid? ist
ihm hold. Er findet in Bernhard, dem Grafen und Edelherrn zur Cippe,
einen ebenbürtigen Sangesgenossen und folgt ihm als freier Dienstmann
nadi dem mit Soest oerbiindeten Cippstadt. Die im dreizehnten Gesänge
oorkommenden Cieder sind sehr sdiön; des Dichters Kunst ersdreint da am
alten Dolksliede gesdiult.

Der oierzehntc Gesang erzählt oon lTlaria, die in Treue an Dietioald
hängt und entsetzt ist, als sie oon Ammerie hört, dab diese des Junkers
Auftrag, Grübe an ihre Herrin zu bestellen, mit den IDorten zurück¬
gewiesen : „Soldie Ceute schmücket man in Soest seit alters statt der
IKyrte mit dem Strohkranz!" Dodr bald nehmen widitigere Dinge als
einer Jungfrau Ciebesioeh unser Interesse in Anspruch. Bartholomäus oon
der Cake kommt mit Gästen heim, und bei einem guten Trünke loird be-
sdilossen, Untreue und Gewalttat zu strafen und zuerst einen Rachezug
gegen den Ritter Dolenspet zu unternehmen. Cippstadt, Hamm, Unna und
Camen sollen um Hilfe gebeten werden, denn mehr als oierzig Ritter sind
in dem festen Hause Heidemühl oersammelt. Sie schinden täglidi rings¬
umher Cand und Ceute und haben das Raubnest mit Beute oollgepfropft.
3m fünfzehnten Gesänge erleben wir den Sturm auf Haus Heidemühl mit
(Juni 1445). Das ist ein Höhepunkt der Diditung, ein lebensoolles, farben-
prädrtiges Gemälde mittelalterlicher Kriegsführung.

Dictwald hat früh am Ulorgen, als das Heer zur Stadt hinauszog,
ein neues Cied ersonnen. Erst sang er's allein, dann stimmten ein die
Ritter und die Knedite. Endlich klang es hundertstimmig durdr des Fub-
oolks lange Reihen:

lüie ein Immensdiwarm zur Sommerszeit
Zieht mit Gebrause oon hinnen,
So ziehn wir mutig hinaus zum Streit,
Uns ist es nit ums Ceben leid,
lüir wollen den Sieg gewinnen.

lüir wollen fahen den Dolenspet
Samt allen seinen Gesellen,
lüir wölln ihn binden mit eiserner Kctt,
lüir wölln ihm geben ein luftiges Bett
Für all sein Sdiinden und Prellen.

Die Rose gibt so siiben Sdiein,
Dodi sdiarf ist ihre lüehre.
Treu wölln wir unsern Freunden sein,
Und wer uns will der Feigheit zeihn,
Der fühl heut unsre Speere.
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Soester und Cipper treffen sidi auf dem Kriegszuge, und oereint
gebts lueiter gegen den gemeinsamen Feind. Konrad Stedie, der wadiere
Drost zu lüetter, stöbt mit einem Fähnlein Ritter zu ihnen; Unna, Fjamm

und Camen senden Fuboolk. Den grobartig geschilderten, erfolgrcidien
Sturm auf Burg Heidemühl möge man im Budie selbst nachlesen. ITTit
Beute reich beladen, ziehn die Sieger heim. Die Burg gebt in Flammen auf.

Cippstadts Bürger haben den Soestern auf zehn Fudern Gut und

Rührung zugeführt. Zu den kriegerisdren Begleitern des lüagenzuges
gehört audi Dietioald ürisebemai. In der „Rose" roird ihm loie den andern

Edlen ein Ehrentrunk gereidif. Dank gegen Gott erfüllt sein herz auf dem
heimioege. Da trifft er herm Slaedoet, der auf lüadie zieht. Er geht mit
ihm und findet so Gelegenheit, Ceib und Geben für die Oaterstadt einzu¬
setzen. Der näditlicbe Angriff toird siegreidi abgeioehrt, und durdi eine
oon ihm ersonnene Kriegslist geraten tiadi heftigem Kampfe zahlreiche
Feinde in die Gefangenschaft der ihnen nachstürmenden Soester. IRit einem
Siegesliede schliefst der Sang.

Die nädisten drei Gesänge erzählen oon der Sammlung des Fjeeres
zur Belagerung der festen Stadt, oon dem Anzüge der huffiten durch das
Cipper Cand, das die toilden horden in eine lüiiste oerioandeln, oon dem

hehren lTfut der Soester Bürgerschaft, die tapfer ihre Stadt oerteidigt, oon
dem Sturm auf Sankt lüalpurgis' Stift und oon der Rettung Gobanns oon
Cleoe durdi Dietioald ürisdiemai. Den bei der üerteidigung oerioundeten
Sänger sdileppi herm Slaedoet auf seinem Rüdren in die Stadt und bettet

ihn an des lüalles sanfter Böschung. Da erspäht IRaria, die an einem
Umzüge teilnimmt, den lüunden, und während oor dem Tore der Kampf
auf Tod und Geben loeitertobt, feiert sie ein scbmerzlidics lüiederscbn. in

ihrem üaterbause findet Dietioald sorgsame Pflege.

Der Sdiluhgesang ist ein Gubelhymnus auf den endlichen Sieg der
guten Sadie. An eine packende Darstellung des letzten Sturmes auf das
starke Soest sdiliebt sidi eine kurze, aber lebendige Sdiilderung der Sieges¬
freude in der erlösten Stadt, herzog Goliann lehnt den Siegerkranz ab,
und IRaria drückt ihn auf sein Gebeib dem Sänger Dietioald freudezitternd
auf die blonden Cocken. Auf den lüunscb seines hohen Freundes stimmt

der Glückliche ein Siegeslied an, mit dem die Dichtung jubelnd ausklingt.
lüas soll ich nodi mehr zum Cobe des lüerkes sagen? tdi glaube,

gar mancher wird nadi ihm greifen und sich an ihm erfreuen. Rur ein
ganz kurzes lüort sei mir noch erlaubt. Geb bemerkte sdion, dab lüilms

für seinen „Dietioald ürisebemai" gründliche Studien madite; der mit clcm
schwierigen Stoff oertraute Ceser merkt das audi auf jeder Seite. IRit
grobem Gesdiick bat er alles Uerzögernde ausgesdialtet und seine Ceser
mit mandierlei Unerquicklichem oerschont. Straff ist die Komposition des

Ganzen, und deshalb wächst das Interesse bis zum Sdilub. Klugerweise
hat lüilms die auf den groben Sturm nodi folgende Fehdezeit mit ihren
langweiligen üerbandlungen und unrühmlichen Ereignissen unberücksichtigt
gelassen. Ich sagte soeben schon, dab jeder mit dem Stoff oertraute Ceser
es merkt, dab hier etwas mehr oorliegt als ein romantisdies Epos, wie

wir deren oiele besitzen. Rirgends aber prunkt der kernige Poet mit
seinem reichen historischen und kunsthistorischen lüissen, nirgends wirbeln
die Staubwolken durdistöbertcr Folianten auf, und deshalb oermag der
sdilicbte IRann aus dem üolke dieses lüerk mit demselben Genüsse zu
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lesen roie der Gebildete. Die Sprache ist oon derber Eigenart. Hur an
einigen Stellen bat das leicht zu handhabende Üersmaf3 den Did)ter oer¬

leitet, roeitsdiioeifig zu loerden. Don diesen luenigen schwachen Stellen

abgesehen, liest sich die Dichtung ganz oortrefflicb. ITtit Auswahl eignen
sidi die Gesänge auch prachtooll zum üortrage. 111an bat seine belle
Freude an den lyrischen Partien, in denen lüilms die Cicbe Dietiualds zu

rtlaria in zarten Farben malt, und liest mit inniger Anteilnahme die Dar¬

stellung ernster Beratungen madierer lfiänner. ITCit Spannung folgt man
der heiligen Feme ernstem lüalten und liest die kraftoolle Schilderung der
siegreidien Kämpfe mit freudigem Stolz.

ITJit innerer Freude gedenke idt der läge, die ich im Sommer 1906

im gastlidien Pfarrhause zu Dinker oerleben durfte. JUit Begeisterung las
mir der Dichter sein Epos oor, im stillen Studierstiibdien bis zum Haben

der rRittemacbt, im sonnendurdifluteten Pfarrgarten in der Häbe seines
zauberhaft schönen „fflärdiensdilosses". Das Geheimnis dieses Hamens

oerrate idi nidif. Aber das üorbandensein dieses „llTärchenschlosses" im

Pfarrgarten zu Dinker bcioeist mir gerade so gut mie sein „Dictioald

Dristhemai", dab lüilbelm lüilms ein Diditer ist. IlTögc ihm nodi niandies
gute lüerk gelingen, zu seiner und zu unsrer Freude f



Soest-Rümmerder ßalbmoncitschrift
Riedersaebsen.

Fjerausgegeben oom üereiu heimatpflege in Soest, erschien Hr. 15
des 12. [Jahrgangs der Fwlbmonatsdirift lliedersadisen (Dcrlag oon Carl
Sdiünemann in Bremen) als Soest-Hummer. Alle Beiträge des reichhaltigen
heftes, das in sidr abgeschlossen ist, beziehen sidi auf Dergangenbeit und
Gegenamrt der Stadt und ihrer Börde. Das Titelbild zeichnete der in
Borgeln wohnende Fjamburger ITialer F. Ilölkcn. Flott hingeworfen gibt es
die Stimmung der Freiligrath'sdien üerse wieder:

Da liegt sie — herbstlicher Duft ihr Kleid —
Jn der Abendsonne Brand!
Und hinter ihr, endlos, meilenweit
Das leuchtende Hlünsterland.

Pfarrer hugo Rotbert, Ocrfasser des oon C. Bertelsmann in Gütersloh
oerlegten überaus wertoollen Buches „Zur Kirchengeschidite der ehrenreicheu
Stadt Soest" leitet das heft ein mit einem frisch gesdiriebenen gesdiidit-
lichen lieberblick bis zum dahre 1450. Diesem Aufsatze „Die ehrenreiche
Stadt Soest und ihre Börde" wurden oier Abbildungen beigegeben: Stadt¬
ansicht oon Soest nach Bruin und hogenberg oon 1595, die Drüggelter
Kapelle, das hohe hospital in Soest und das Stadtwappen oon dem 1821
abgebrodrenen alten Gebäude des Ardiigymnasiums.

Den alten Glasmalereien Soests bat Pfarrer Carl üoscpbson einen
hodiinteressanten, oon eingebendem Studium zeugenden Aufsatz gewidmet.
Der Artikel wird oielen Cesern hochwillkommen sein ; denn bisher bat die
Glasmalerei in Arbeiten über die Soester Kunstdenkmäler noch wenig Bc-
riidisiditigung gefunden, während über alles andere, Ardiitekfur, lüand- und
Tafelmalereien, Gold- und Silberschmiedeluinst, schon eine ganze Citeratnr
existiert. Der üerfasser weist mit Redit darauf bin, dafj die oorbandenen
Denkmäler der Glasmalerei so grofsartig sind, dafä sie einer eingehenden
Betraditung würdig erscheinen. Erwünschte Beigaben zu seinen sadi-
kundigen Ausführungen sind die fünf Bilder: zwei Fenster im Chor des
Patrokli-Domes, ein Teil eines Cborfensters der Kirche IKariä zur lüiese,
das spätgotisdie Fenster mit dem bekannten „lüestfälisdien Abendmahl"
und ein Fenster oon der Hordwand derselben Kirdie. Die Illustrationen
sind wie alle übrigen des Fjeftes nadi Aufnahmen der Pbotographisdien
Kunstanstalt oon Alfred Altbaus in Soest angefertigt worden.

Über das berühmte Soester Stadtrecht hat Regierungsassessor Dr.
Rothert eine lesenswerte Studie gesdirieben, deren interessanter Sdrlub hier
wiedergegeben werden soll: „ . . . . Zum Sdilnfj sei nodi der alten
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Soester Gerichtsordnung gedadit, die sidi mit einer edit mittelaltcrlidien

Selbstironie einführt: „Socratcs, der heydensebe Philosopbus, sprecket:
Dat Redit is einem Spinnenroobbe gelick, dey starken groten Flegen, dey
gaen dar doreb, dey kleinen und sioaken blyoen darynne und werden

gesiecken; also dey firmen und Sympelen werden myt den Rechten ge¬
bunden und beswert, dey Riken und Geweidigen gaen dardoreb unge-
straffet." Dann aber folgt die berühmte Dorscbrift, „wu sick dey Riditer
sdiicken sali", ernst, dodi ein Zeichen der Beschaulichkeit und Ruhe, sitzend

mit iibereinandergesdilagenen Beinen, so stellt ihn schon das Requamsbuch
dar und die zahlreichen Soestcr Riditersiegel. „Dey Riditer sal Sitten op
synefne Riditersfole als eyn grysgrymmidi Cowe und slan den rediteren

üoit ooer den lucbteren und dencken an dat strenge Ordel und an dat Ge-
ridote, dat Gott öoer enne Sitten wel tbo dem jimgesten Tage." Zwei
lRiniaturen aus dem Requamsbuche, in das zahlreiche Straffälle einge-
zcidinct worden (14. und 15. Jahrhundert), zeigen das lüippen am groben
Teidie und den Strafoollzug an den Friedlosen. Die Bilder sind kultur¬
historisch liodi interessant.

Don grober Sadikenntnis zeugt auch der fiufsatz über „Die Stadt¬
befestigungen oon Soest" oon Dr. Hubertus Scbwartz, der mit den Bildern
des Osthofentors, des abgebrochenen' Jakobitors und des Ulridi-Jakobiwalls
mit Kattenturm gesdimüdit ist, audi kam ein aus dem Jahre 1583 stammen¬

der, oon Johann oon Brachum entworfener Befestigungsplan zum fibdrudi.

Kulturhistorisch wertooll sind die Mitteilungen des Rektors Ff. IDei-
mann über das Gesindewesen in der Soestcr Börde um die Mitte des

porigen Jahrhunderts. Fein ist das oon lü. fi. Renzing gezeidinete Sdilub-

stück zu diesem fiufsatze, und die Reproduktion eines Ölgemäldes oon
C. Krafft in Berlin zeigt das Innere einer Küche in Borgeln bei Soest in
oortrefflicher Beleuditung. Das Original befindet sidi im Besitze des Dereins
Fjeimatpflege und ist eine Zierde des Burghof-Museums.

Jn einem mit Bildern reidigesdimückteu fiufsatze beriditet Baurat
C. Meyer Uber den Derein Fjeimatpflege in Soest, der am 7. fipril 1904
gegründet wurde. Es würde zu weit führen, wollte idi an dieser Stelle

einen Überblick über die Tätigkeit des üereins geben, der sidi in der

kurzen Zeit seines Bestehens eine sehr beaditenswerte Stellung im gei¬
stigen Ccben der Stadt erworben hat und dessen segensreidie firbeit audi

außerhalb rückhaltlos anerkannt wird. Rur eins sei beroorgeboben. Dom
1. bis 20. fiugust 1905 oeranstaltete der Derein im städtisdien „Blauen

Saal" eine Russteilung profaner, im Prioatbesitz befindlidicr Kunstgegen¬
stände, IDaffen, Traditen, Möbel, Gerätsdiaften u. s. w. Die zablreidi be-

sdiickte und oon etwa 14000 Personen besudite fiusstellung hatte den
sdiönen Erfolg, dab mancher, der den Bestrebungen des Dereins bis dabin

kühl oder sogar feindlich gegenüberstand, für dieselben gewonnen wurde.
3m Jahre 1907 (11. August bis 1. September) soll eine „fiusstellung für

kirditiebe Kunst" stattfinden, oerbunden mit einer fildegreoer-fiusstellung.
Man darf ihr mit grobem Interesse entgegensehen.

In einer kleinen plattdeutschen Erzählung „Kanter Fjuoer äs Dokter"
habe idi den Dialekt der Daterstadt benutzt und glaube, dab die Ceset - an
dem köstlichen Original Fjuoer Freude haben werden. Meine Übersidit
„Soest in der Citeratur" dürfte ebenfalls interessieren; sie wird durch

8
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Frciligratbs Gcdidrl „Das Rötlentor zu Soest" und durdi mehrere Brudi-
stücke aus dem Epos „Dictmald Orisdremai" oon lüilhelm IDilms wirkungs-
noll ergänzt.

Im „Sammler" am Sdilusse des fettes ist nod) eine Reihe interes¬

santer kurzer Rrtikel oereinigt, deren Titel lauten: Soester Goldscbmiede-
arbeiten — Spridnoörter aus der Soester Börde — Die Plastik in Soest
— ScbtDänke aus der Börde — Ein Soester ITiinnclied aus dem 15. Jahr¬

hundert — Etliches über Ferdinand Freiligrath — Soest als Sdndstadt.

Diese knappe Übersidit über den Inhalt des Reftcs dürfte genügen,
in manchem Ceser ein Derlangen nadi dem Besitze der Soest-Rümmer zu
niedren. Der Derein Fjeimatpflege hat eine gröbere Anzahl oon Sonder¬
drucken auf einem Papier herstellen lassen, das die Dortrefflidikeit des
Bildschmudtes loirkungsooll zur Geltung kommen läfrt. Diese Rummern

sind für wenig Geld (50 Pfg.) oon der Ausgabestelle Rittersdie Buch- und Kunst¬
handlung P. G. Capell in Soest zu beziehen.

Iserlohn. Qudioig Schröder.



Die Entstehung der Sprache
im Cicbfe der Biologie,

Don Professor E. Brandstäter-IDitten.

1. namenforschung und Etymologie müssen nicht a priores dt,
sondern b i o 1 o g i s ch betrieben m e r d e n.

Spradic und lllensdientum sind Eins, lüo Spradie begann, begann
niensdicntum, und IHensdientum begann erst da, 100 Sprache begann.
Will man oon der Hatur des IHensdientums etioas oersteben lernen, so
beibt das nichts Anderes, als man muh zu den Quellen der Spradie empor¬
steigen.

Unter den uerschiedenen Zweigen der Sprachforschung hat auch die
namenforschung einen lebhaften Aufsdnoung genommen. Und das ge¬
schah mit oollem Redite. Denn mährend die Sprachen im Übrigen oon ihrem
Entstehen bis beute oielfältige üeränderungen und Entwidmungen erfahren
haben, sind manche der alten Hamen, sowohl Personennamen als Orts-,
Flur-, Fluh- u. dgl. namen, oöllig oder fast unoerändert geblieben bis auf
den heutigen Tag, und es sind in ihnen Reste oon dem ältesten Spradigut
der IHenschbeit erhalten, die nidit nur für jeden, der seine Fjeimat liebt,
ein cigentiimlidies Interesse haben, sondern audi für den Spradiforsdier,
ja für jeden, der dem lüesen der IHenschbeit nachsinnen mag, hödist widitig
sind. Audi die Forscher dürfen an jenen redenden Zeugen grauer üorzeit
nidit oorübergehen, die nodi heute fast in dugendfrisdie unter uns leben,
sodafs die FRitmelt ihnen ihr ehrwürdiges Alter gar nicht anmerkt.

So grob nun audi die Citeratur der gröberen und kleineren Arbeiten
auf dem Gebiete der namenforschung geworden ist, so ist dodi in zahl-
reidien Fällen die HTübe umsonst gewesen. Auf die Deutung mancher
Hamen erklären die Forsdier ausdrücklich nerzichten zu müssen; die bis¬
her gegebenen Hamenerklärungen aber sind zweifellos in oielen Fällen
riditig, in zahlreichen andern aber nur halb richtig oder oöllig oerfehlt.
Wenn wir oon den unendlich oielen Hamen in der Welt liier einmal einen ganz
kleinen Teil, nämlich südwestfälische Ortsnamen ins Auge fassen —
die sidi teilweise durch überraschende Urspriinglidikeit auszeichnen —, so
gilt das Gesagte audi für die Forsdiung auf diesem Gebiete, wofür später
gelegentlidi Beispiele angeführt werden sollen. Die bisherigen Hamen¬
erklärungen haben einen gemeinsamen IHangel, denselben,
der der bisherigen etymologischen Spradiforsdiung überhaupt anhaftet.

Denn wenn man audi oon den tiaioen Torheiten der üolksefymologie*)
ganz absiebt, so beruht dodi auch die bisherige Hamenforsdiung mehr oder

*) S. Rndresen. llbcr deutsche üolhsetymologie. 5. Rufl. 1889. Dabin gehört audi ein possier¬
licher Artikel über üernamen in der „lüodic" oom 5. April 1907.

8*
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weniger wissenschaftlichen Charakters gleichwie die Etymologie überhaupt
auf willkürlichen üoraussetzungen, nämlich auf apriorisdi angenommenen
lüurzeln oon meist einseitig bestimmter Bedeutung. ITfit den unbewiesenen
üoraussetzungen solcher Wurzeln und Wurzelbedeutungen mechanisch arbeitend
bringt die Etymologie uidit selten soldie Erklärungen zustande, die der
Beweiskraft ermangeln, weil sie das Cetzte und zugleidi Erste, was man
wissen möchte, die Bedeutung der Wurzellaute, dodi schuldig bleiben.

flu die Stelle dieser mechanischen Betrachtungsweise
hat die biologisdic zu treten. Die Forsdiung darf nidit mit fertig
oorgefundenen, so zu sagen fertig „erschaffenen" Wurzeln und Stämmen
operieren wollen, sondern sie mub ein Werden der Spradie auch oor den
Wurzeln und Stämmen annehmen und Rand in Fjand mit der llaturwissen-
sdraft, der allgemeinen Biologie, d. h. der Cehre 00111 Ceben, bis zur
Erklärung der lirlaute nach ihrer Entstehung und ihrer Bedeutung oordringen.

Um den Standpunkt, den wir hiernadi einnehmen, zu rediffertigen,
sehen wir uns genötigt, den später folgenden namcncrklärimgen eine Reihe
einleitender Bemerkungen oorauszusdiidien.

2. Die Entwickelungslebre.
Die gebildete Welt oermag heute nicht mehr bei der mythischen

Sdiöpfungslehre stehen zu bleiben, daf3 nämlich auf ein Schöpferwort das
Weltall, die Erde und die Rrten der Pflanzen und der Tiere auf dieser
letzteren so, wie sie heute da sind, aus dem Ridits entstanden seien und
dab sie sich bis heute nicht Derändert hätten.

fndem wir hier oon der Kosmologie absehen, haben wir dodi darauf
hinzuweisen, dab gegen eine soldie Stabilität der Pflanzen- und Tierarten
auf unserer Erde zu oieles spricht, üor allem tut das die Geologie und
die damit oerbundenen Paläontologie. Wir wissen die Reihenfolge der Ge¬
steinsschichten, aus denen sidi unsere Erdrinde aufbaut, und wir wissen,
dab zu ihrer Bildung niilliarden oon Gohren gehörten. Erst in den oberen
Schichten erscheinen allmählich die Reste oon organischen Wesen, oon
Pflanzen und Tieren, üou allerniedrigsten Formen steigen diese fossilen
Reste in Riesenzeiträumen zu den gigantischen Sauriern und weiter bis zu
den ersten ITlenscbenresten auf. üou einem gleichzeitigen Entstehen auf
ein Schöpfungswort keine Spur.

Dazu kommt die Tatsache, dab man die Organismen sidi durdi üer-
änderung der Cebensbedingungen auch seiber oerändern sieht. tRan kann
auch heutzutage neue Arten oon Pferden, Fiunden, Pflanzen, Blumen züchten.
Audi die menschlichen Dölker ändern sidi durch üermisdiung.

Sdilieblich trug noch eine dritte Beobachtung besonders stark zu dem
Entstehen einer besseren Haturerkenntnis bei. ITlan nahm wahr, dab der
menschliche Embryo bis zum Augenblicke der Geburt eine Reihe oon Stadien
durchmacht, in welchen sidi heute niedriger stehende Cebewesen, Tiere be¬
finden. So entspricht der Embryo der Reihe nach der Zelle, dem Wurm,
dem Reptil, dem üogel, dem Beuteltier, dem Affen, bis er sdilieblich als
lHensdi heroortritt, und er zeigt somit die Entwickelung einer Reihenfolge,
weldie nichts Sprunghaftes hat. lllit Rotwendigkeit ergab sidi aus dieser
Beobachtung die Erkenntnis des biogenetischen Grundgesetzes, wie Rädiel
es bezeichnet, dab die Ontogenie ein Kompendium der Phylogenie ist d. b.
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dafi die Entwidmung des einzelnen Wenscben bis zu seiner Gcburl die
ganze Entwicklung der organischen Welt oon der Zelle an in ihren leiten¬
den Formen und Übergängen durdimadit. Damit mar diese Reihe selbst
gegeben und Idar geworden, dafs die entsprechenden lebenden Arten ihrer¬
seits in einem Entwickelungsoerhältnis zu einander stehen. Es sind im
Einzelnen bereits ganze Entwickelungsreiben mit ihren Zwischengliedern
nachgewiesen, z. 8. eine ganz lückenlose durdi Höckel in den Kalksdiwäm-
men. Und da sich aus dieser und aus anderen Reihen die Wahrheit des
alten Spruchs Natura non facit saltum! d. i. die Ratur macht keinen
Sprung! ergibt, so bat der Sdilub eine zwingende Kraft, dab die ganze
üielbeit der organisdien Wesen durch Rbartung oon einer ganz einfachen
Art oon Urwesen, aus einer Zellenform in unendlidi langen Zeiträumen
entstanden ist.

lüie das durdi Zellenteilung, durdi Zellenanhäufung, durdi Fort¬
pflanzung oersdiiedener Art, durdi üererbung einerseits, durdi Abartuug
andererseits im Kampfe ums Dasein cor sich ging und gebt, das kann
uns hier nicht besdiäftigen. Aber seit den grundlegenden Gedanken und
riadiweisimgen auf dem Gebiete der Biologie, wie sie durch die bahn¬
brechenden Geister Goethe, Camarck, Darwin und Rädcel uorgebradit
worden sind, gibt es kein Zurück mehr, und die natürliche Schöpfungs¬
geschichte tritt für jeden denkenden Wensdien an die Stelle
des Scböpfungsmythus.

Die Konsequenz, die Darwin aus den Celiren seines ersten Haupt¬
werks zu ziehen sidi sdieute, zogen Karl üogt und Höckel, indem sie er¬
klärten und nadiwiesen, dafi der Wensdi keine Sonderstellung auherhalb
der Reiben der Arten einnehme, sondern aus einer den Affen ähnlidicn
Dorstufe sidi entwickelt habe. Darwin bat denn in seinem zweiten Haupt¬
werke denselben Sdiritt getan und ihn oielfältig neu beleuchtet, indem er
besonders auch der Ersdieinungen des Atauisnnis gedachte, d. h. des auf¬
fallenden Auftretens oon körperlidien und geistigen Eigenheiten früherer
Gesdilecbter und sogar Tierstufen bei fRensdien der Gegenwart. Für die
sonderbaren ITiensdien in Ruhland, die eine oollständige Hundebehaarung
im Gcsidit zeigen, überhaupt für die auffallende Behaarung tnandier ITiensdien,
sowie für die auffallenden Tiertypen in mandicn lllcnsdiengesiditern und
-gestalten mag darin wohl eine Erklärung zu finden sein. Ebenso kann
man wohl audi die heutigen lllikrokephalen nnd Ähnliches hierauf zurück¬
führen.

üersdiiedene pbysiologisdie Besonderheiten sind allein den BTcnsdien
und den Affen gemeinsam. Gleichwohl kann keiner oon den niensdien-
ähnlidien Affen, Gibbon, Sdiimpanse, Gorilla, Orang-Utang, als der den
lllcnschen ähnlichste und demgemäh als sein Oorfabr bezeidmet werden.
Aber es läfit sidi eine untergegangene gemeinsame Stammform annehmen,
oon welcher einerseits die lllenschenaffen, andererseits Affenmenschen oder
Tiermenschen, wenn man so sagen will, entstammten. Zwischen jener ge¬
meinsamen Stammform (die man als Protbylobates bezeidmet mit Riick-
sidit auf den ihr am meisten entsprediendeti beutigen Hylobates [dem wirk¬
lichen Zustande nadi sooiel wie „Dickiditsdiwinger"] oder Gibbon) und dem
Wenschen durfte man nadi Hädiel geradezu nodi eine Zwisdienform an¬
nehmen, die Affenmenschen d. h. die nadi seiner Ansidit „sprachlosen" Ur-
mensdien oder Alalen, die in der Differenzierung der Gliedmaf3en sdion
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menschenähnlich waren, aber der lüortspradie nodi ermangelten und clem-

cntsprediend noch eine primitioe Bildung des Gehirns besahen, Rädiels

Rypothese uon der Existenz eines solchen Tiermenschen oder Affenmenschen
ist glänzend bestätigt worden durd) die Entdeckung des fossilen Pithck-

antbropös erectus auf Uaoa durch Dubois 1892. Rur dürfte derselbe
sdiwerlidi oöllig sprachlos gewesen sein, wenn audi die Ansätze zum

Spradi- und Denkvermögen nodi so gering waren.*)

3. Rassen und Ursprachen.
Audi möchte daraus noch nidit der Rädicl'sdie Sdiluf3 zn gewinnen

sein, dab der IRensch aussdilieblicb an einer Stelle heroorgetreten sei. Er
meint nämlidi, der Ursprung des „Urmenschen" habe wahrscbeinlidi
während der Diluoialzeit in der heiben Zone der alten lüelt stattgefunden,
entweder auf dem Festlande des tropischen Afrika oder Asien, oder auf
einem früheren (jetzt unter den Spiegel des Jüdischen Oceans gesunkenen)
Kontinente (Cemurien), der oon Ostafrika (IRadagaskar, Abessinien) bis
nadi Ostasien (Sunda-Jnsein, Fjinterindicn) hinüberreichte. Aber es ist kein
zwingender Grund oorhanden zu der Annahme, dab die IRenschen nur an
einer Stelle sich entwickelt und oon da aus Uber die ganze Erde oerbreitet
haben sollten, IDir sehen sie sich in Rassen untersdieiden, nidit nur nadi
der Rautfarbc, sondern auch nadi der Schädel- und Gesiditsbildung, sowie
nadi der Behaarung grundoersdiieden. Und da die Angehörigen dieser
Rassen im Groben und Ganzen nodi bis auf den heutigen Tag in gröberen
Klassen zusammenwohnen, so ist anzunehmen, dab jede audi in ihrer Erd-
regiou entstanden ist. lüohl mögen ganze Rassen mit dem lüecbsel oon
ITieer und Cond, der infolge der wiederholten Rebung und Senkung der
Erdrinde stattfand, zu Grunde gegangen sein, üielleidit sind manche Insel¬
bewohner des Indischen und des Stillen Oceans Reste oon ehemaligen
Rassen. Ebenso mögen die Eiszeiten, oor denen der lUenscb bereits an
oersdiiedenen Stellen unzweifelhaft existiert hat, ganze primitioe Rassen
zum Oerkümmern oder durch notwendige Anpassung zu oöiliger üeränder-
ung ihres ursprünglichen Typus gebracht haben. Denn die Gleidiartigkeit
im Klima und in der Besonnung, in der Art des Bodens und der Rührung,
in der lüeisc des Kampfes gegen tellurisdie, atmosphärisdic, pflanzlidie
und tierisdie Kräfte, gegen rassenfremde und rassenoerwandte Feinde, wird
die Rassen gebildet und zu immer deutlicheren Untersdiieden bestimmt
haben, indem die sich unter diesen gleichartigen Bedingungen entwickelnden
Familien, Geschlechter, Stämme, Oölker Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit der
Körperoerhältnisse, der Farbe, nicht weniger aber audi der geistigen Be¬
gabung und der sittlichen Anlagen gewannen. Zwar hat zu allen Zeiten
die IDirbelkraft des Gebens die (Renschen oor allem oermöge des Rahrungs-
bediirfnisses dazu oeranlabt, überall oon ihrem ersten Ansatzpunkte aus
sidi zunächst in der Rähe und weiter innerhalb eines klimatischen Einheits¬
gebietes auszubreiten, wobei Sdiwädiere der Beengung und üerkiimmerung
oerfielen. Die Auswandernden erweiterten wohl audi ihr Rassengebiet, in¬
dem sie unbesetztes Cand in Besitz nahmen oder fremdes wegnahmen.
Das waren gewib ursprünglidi — wie audi später oielfadi — nur lang¬
same Schiebungen. Erst einer im üergleidi zu dem Alter der Klenscbheit

*) Rachel, Rnthropogenie, 5. Rüff. II. S. 671.
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oerbältnismäbig jüngeren Zeit gehören die Wanderungen ganzer üolks-
gemeinscbaften au, bis, mehr und mehr im hellen Cicbte der Gesdiiditc,

meit ausgedehnte Eroberungsfahrten oor sich gehen, mie die der Kimbern,
der Gothen, der Dandaien, der Fjunnen, der Rormannen, der Türken. Da¬

neben setzte sidi jene ruhigere Ausstrahlung oder Expansion fort, die mir
mährend des Altertums in der Kolonisation der Phöniker und der Griedien,

später miedcr in derjenigen der europäischen Dölker erkennen. So fand

oon jeher bis zu einem gemissen Grade eine medianisdie Durchsetzung
oerschiedencr Rassenzmeige und ganzer Rassen statt, und es ist ohne
Zmeifcl hier und da audi eine organisdie üermischung mit der Zeit ein¬
getreten. Aber eine erbeblidie Zahl oon Fiaupttghen ist unter den Rassen
nach mie oor audi als räunilidi zentralisiert erkennbar, und das kommt
eben daher, meil die Rassen sich an üerschiedenen Stellen des Erdkreises

unabhängig oon einander gebildet und in unendlich langen Zeiträumnn zu
oersdiiedenartigen Kulturstufen entmidrelt haben.

Die autochthone Ursprünglichkeit der Rassen zeigt sidi
ganz besonders darin, d a b es keine gemeinsame llrspradie
gegeben hat, sondern eine üielheit oon Ursprachen. Die
Spradio ist es überall geioesen, die den (Renschen aus tierähnlichem
Zustande zu einer höheren Ratur erhoben bat. Sie ist aber an oielen

Orten der Erde zu den oersdiiedensten Zeiten entstanden, nidit nur im

südöstlichen Asien oder dem oersdnoundenen Cemurien, rnohin Rädiel

den Gesamtursprung des IRensdiengeschledites oerlegt. Fiädiel selbst
kann sich der Einsidit nicht oersdiliefien, dab es mit der Sprache anders
ist. „Die oergleichende Sprachforschung", sagt er,*) „hat uns neuer¬

dings gezeigt, dab die eigentliche menschliche Sprache polyphyletisdier
Ratur ist, dab mir mehrere und loahrscheinlich oiele oerscbiedene Urpradicn
unterscheiden müssen, die sich unabhängig oon einander entmidielt haben."

Aber er bebt dieses Zugeständnis mieder auf, indem er uns den Begriff
„eigentlidie m. Spr." folgendermaben erläutert: „Die Entmickelungs-
gesdiidite des IRenshen lehrt uns (und zioar somohl ihre Ontogenie bei

jedem Kinde, roie ihre Phylogenie bei jeder Rasse), dab die eigentlidie
menschliche Begriffsspradie erst allmählidi sidi entmickelt hat, nadidem

bereits der übrige Körper sich in der spezifisch mensdilicben Form aus¬

gebildet hatte, IDabrsdieinlidi trat sogar die Spradibildung erst ein, nadi¬
dem bereits die Dioergenz der üerschiedenen IRenshenspecies und -fassen
stattgefunden hatte, und dies gesdiah oermutlidi erst im Beginn der Quartär¬
zeit oder der Diluoialperiode. Die spradilosen IRensdien oder Alalen haben
sidier sdion gegen Ende der Tertiärzeit, mährend der Pliocänperiode, oiel-
leidit sogar sdion in der IRiocänperiode existiert." Aber das ist nidit oer-

ständlidi. Ein IDescn, meldies sidi einerseits gegen die Tierstufe, anderer¬
seits gegen die IRenshenstufe deutlidi abgrenzt, ist undenkbar, solange
man nidit einen andern Grund zur Erhebung des liomo sapiens über die
Tierstufe nadimeist. Jede, audi die geringste Erhebung über
das Tier oerdankte der uierdende 1Rensdi seiner oermöge
der beginnenden Sprach;« beginnenden Der nun ft, und nur
dem Grade nadi oersdiieden maren die primitiosten Stufen oon den späteren.
Sdion nadi Fjerders Ansidit**) ist der IRcnsdi mährend jedes Stadiums seiner

*1 Antbropo genie II. S. 679.
**) 5crdcr, Über den Ursprung der Sprache.



Entwickelung im rclatiocn Besitze oon Sprache gewesen, und August Sdilcidicr*),
Fjäckels persönlicher Freund, der ganz auf naturwissensdiaftlichcm Boden
stand, äußerte sidi ebenso in den lüorten: „lüo [Renschen sidi entwickelten,

da entstund auch die Sprache!" IDeldien Satz wir mit oollcm Redite um¬

kehren dürfen, indem wir sagen: Hur, wo Spradie entstand, entwickelten sidi
IRensdien. „IRadit dodi," wie audi Sdileicher es ausdrückt, „die Spradie erst
den IRensdien. Sprache ist lautes Denken, wie Denken lautloses Sprechen ist."
Die Zwisdienstufe der spradilosen Urmenschen, die Rädcel annimmt, ist so¬
mit nicht wohl zu oerstehen, weder in der Form einer einzigen Art, nodi
in derjenigen schon ausgebildeter Rassen. Ansätze zur Spradie, und wenn
sie nodi so primitiu gewesen sein mögen, waren oon dem Augenblicke an
oorbanden, wo oon einer gemeinsamen Grundform sidi einerseits die

IRensdienaffen, andererseits die Affenmenschen abzweigten. Daraus ergibt
sidi aber der Riidisdilufi, dafi, wenn der genannte große Forsdier den
Standpunkt seines Freundes Schleicher teilt, wo derselbe sidi folgender¬

maßen äufiert: „Es gab nicht eine, sondern oiele Ursprachen. Rinweg
mit dem üorurteil oon einer Urspradie, das im IKytbus, nidit aber in der

IDissensdiaft am Platze ist!" — audi die Urentstebung oersdiiedener
lRenschen und IRensdienrassen auf der Erde oon ihm zugegeben und die
Besdiränkung der Entstehung der IRensdien auf einem Punkt der alten
löelt aufgegeben werden muh. ]n der Tat steht einer soldicn Dorstellung
nidits entgegen, während eine Ausgestaltung der Rassen nadi oollzogener
Abwanderung sprachloser Tiermensdien aus dem asiatischen Ursprungs¬

gebiete an grober Unwabrsdieinlidikeit leidet. Audi die Analogie der Oer-
hältnisse bei Pflanzen und Tieren spridit dafür, daß an ganz oersdiiedenen
Stellen sidi Arten entwickelt haben, die trotz großer Untersdiiedc in Einzel¬
heiten doch einunddieselben sind. Überall gibt es, wenn audi in größter
Untersdiiedlidikeit, Runde, Rinder, Sdilangen, lOürmer, Fisdie, Gräser, Algen
u. s. w., oon denen jedesmal eine Species so gut wie die andere an ihrem
lüobnort durdi selbständige Entwickelung entstanden sein kann. IDarum

sollte die Entwickelung bis zum ITiensdien an andern Stellen außer jenen
einen in Südasien nidit fortgeschritten sein, während uns dodi die Rassen-
untersdiiede sofort oerständlidi werden, wenn wir die autodithone Ent¬

stehung der IRensdien an oersdiiedenen Stellen der Erde annehmen? So

führt uns die Erkenntnis, daß es keine gemeinsame Urspradie gegeben hat,
daß oielmelir an oielen Orten Urspradien entstanden sind, zn der be¬

gründeten Annahme, daß auch die Rassen nidit oon einem gemeinsamen
Ursprungspunkte ausgegangen, sondern an oersdiiedenen Orten der Erde
autoditbon entstanden sind.

4. Sprachpsychologie. S p r a di e und TR e n sich en t u 111.

Aber es gilt nunmehr der Frage näher zu treten: Inwiefern ist es

denn überall die Sprache gewesen, die den IRensdien zum IRensdien gc-
madit und eins der tierisdien IDesen zum Rerrsdier über alle andern be¬
rufen bat?

Sdion der griediisdie Diditer Asdiylus weist darauf hin, daß die
„Gedäditniskunst die lRutter alles IRusenwerkes sei", d. Ii. daß das

G e d ä di t n i s den m e 11s di 1 i di e n Geist gebildet und die Kultur

*) Schleicher, Die Deutsche Spradie.



Ii er do r gerufen habe. Und l)csiod erklärte die lTJusen, diese ücrtre-
terinnen des menschlichen Geistes und der Kultur, für Töditer des Zeus und
der rnnemosyne, d. Ii. des Gedäditnisses. Und die Griedien sahen das
Riditige, denn in der Tat ist das menschliche Gedächtnis die
üorausSetzung der Einbildungskraft und damit auch des
Gestaltungsoermögens.

Das mensdilidie Gedächtnis unterscheidet sidi nämlich dnrdiaus oon
demjenigen der Tiere, wie uiir es beim „klugen Dans", diesem angeblich
mit üerstand begabten Pferde, somie bei klugen Pudeln und andern Tieren
oft erstaunlich entwickelt finden. Das Gedäditnis der Tiere ist ein Gedächtnis
der Empfindung, und nur diese löst beim Tiere die Erinnerung aus. Der
Elefant erinnert sidi noch nadi Jahren seines Peinigers, menn er ihm wieder
begegnet, und tritt ihn unter seine Füße. Aber in der Zwischenzeit „wußte
er nichts oon ihm", Rieht nur oermöge ererbten Instinkts, sondern audi
oermöge der Anerziebung, d. Ii. angeiuöbnter Empfindung oermeiden, be¬
gehren, kombinieren die Tiere, zumal die begabteren, oieles. Aber alles
beruht auf der Empfindung bei der Wahrnehmung einer augenblicklidi oor-
bandenen Realität, lüas unabhängig daoon in der Tierseele toeben mag,
ist dunkel und gestaltlos.

Der IRcnsdi aber kam allmählidi dazu, bei Wahrnehmungen seine
Empfindung, abgesehen oon andern Ausdrucksmitteln, durdi bestimmte oer-
schiedenartige Cautc, die aus seinem lTUmde dringen, zu bezcidinen, deren
physische oder audi nur oorgcstellte Wiederheroorbringung ihm die einmal
gefaßten Wahrnehmungen audi dann oergegcmoärtigte, rnenn seine Sinne
sie ihm nicht aufs Heue uorführfen. Auf der Anfangssfufe dieser Ent-
loickelung stehen audi die Tiere, aber ihre Caute sind roh und einförmig,
weil unentwickelt geblieben. Wohl genügen dieselben zu ihrer üerständigung
miteinander in oielcn Fällen, und nidit nur in ITIärdien und Sage gibt es
eine üogelspradie. Gleidnoobl gelangte keine Tierart über die
rohen W i I d I a u t e hinaus, deren sidi audi der Tiermensch zuerst oor-
zugsioeise bediente. Dem IlTensdien aber ist es gelungen, über
die Periode der Wildlaute hinaus zu edleren, weil klareren und
bestimmteren Cauten zu gelangen, die teils isoliert, teils in der
Form oon leidit faßlichen, leidit bchaltbarcn und leicht wiederholbaren Caut-
komplexen oder Qautbildern ihm den deutlichen Ausdruck einer
im üerglcidi zu den Tieren unendlich oicl gröberen Zahl oon Em¬
pfindungen und zug 1 eidi ein Festhalten derselben durdi
die Erinnerung ermöglichten.

So gestalteten sidi dem primitioen Renschen nadi und nadi in unge¬
heuer langen Zeiträumen die Empfindungen zu deutlidieren üorstellungen,
und infolge zahlloser, erst unbewußter und muoillkürlidier, dann nadi und
nadi willkürlicher Kombinationen und üergleidiungen dieser üorstellungen
mit einander entstanden feste Begriffe. Damit hatte der werdende IRensdi
ein ihm eigentümliches Werkzeug, einen oon sinnlichen Wahrnehmungen
unabhängigen Besitz rein geistiger Dafür gewonnen. Er konnte nun die
geistige in Begriffen deutlich gestaltete üorstellung mit neuen Sinneswabr-
nehmungen oder mit andern geistigen üorstellungen in üerbindung und zur
üergleidiuug bringen, aus üoraussetzuugcn Folgerungen ziehen, kurz, er
konnte denken und denkend handeln. „Die Spradic ist das bildende Organ
der Gedanken," sagt Willi, o. Rumboldt, d. Ii. es gibt keinen Gedanken
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ohne Spradie, das menschliche Denken inird erst durch die Spradie. Wohl
oersteht, gleich andern begabteren Tieren, z. 13. der Uagdbund lÜörter und
Worte des IRensdien. Da er dieselben aber nidit selber beroorbringen
kann, so hat er audi keinen geistigen Besitz an ihnen. ITian locnde nidit
ein, dafs der stumme oder gar der taubstumme lllensdi in keiner andern
Cage sei, als das Tier. Der stumme tTfensdi hat durdi Oererbung und
durdi üefkehr mit Itlensdien die Befähigung zum geistigen Sprechen er-
töorben und oermag in höherem oder geringcrem Grade durdi künstlich
gelerntes Sprechen oder aber dodi durdi Zeidien und Gebärden seine Ge¬
danken zum Ausdrucke zu bringen. Das oermögen die Tiere nidit oder
nur in unoollkömmenster Weise. Das Denken des Tieres hängt immer 00111
Eintreten eines sinnlichen Eindrucks ab, und es oermag nur instinktioe
Sdiliisse zu ziehen, die es auch unoermögend ist durch Spradie kundzu¬
geben. Der ITfensdi aber gelangte durdi die Spradie zum Ge-
däditnis, durdi das Gedädituis zum Denken, durch das Denken
zur Einbildungskraft, durdi die Einbildungskraft zum Gestal¬
tung s 0 e r m ö g c n, d 11rdi dieses zur Herstellung seiner Waffen
und Hüifsmittel und somit zur Herrschaft über die Tienoelt, ja bis
zu einem erheblichen Grade zur Herrschaft über die Hatur überhaupt.

5. Stellung der spradiioissensdiaftlichen Citteratur
zur Entstehung der Spradie.

Gange bcoor man sidi der natürlichen Abstammung des ITfcnsdicn
deutlidi bemüht uiurde, dann aber audi oielfadi im Zusammenbange mit
dem Fortsdiritt der naturuiissenscbaftlidien Erkenntnis, ist in neuerer Zeit
oon den Cinguisten oder Spradiforsdiern, besonders auch oon den deutschen,
eine Riesenarbeit oollbraait morden, um die Ersdieinungsformen und die
Gesetze soiuobl der lebenden als audi der geschiditlidi bekannten Spradien
aufzuklären. Besonders auf dem Gebiete der am bödisten entmickelten und
ihnen am leiditesten zugänglidien indogermanischen Spradiengruppe haben
die rühmlichst bekannten öertreter der „oergleidienden Spradiforsdiung",
ITiänner mie Bopp, Kuhn, dac. Grimm, G. Curtius, Corben, Pott, Sdileidier,
Wax tTlüller und oiele andere oerdienstoolle Forscher erfolgreidie Arbeit
geleistet. Sie haben die lexikalischen, die grammatischen, oor allem die
lautlidien üerhältnissc dieser Spradien, also besonders des Indischen, Per¬
sischen, Gricdiisdien, Italischen, Keltisdien, Deutschen, Kubanischen, Slaoisdicn
in genauer Dergleidiung mit einander aufzuklären oerstanden. Gross ist
die Zahl der gesdiiditlidicn und der phonetischen Forsdier auf dem Gebiete
der neueren Spradien des indogermanisdien Spradistamms geuiordcn. lladi-
dem andererseits Willi, o. Humboldt in seinem Buche über die Kamispradic
auf daoa, insbesondere durdi den Abschnitt „über die Dersdiiedenbeit des
mensdilidien Spradibaus" die Anregung zn ausgedehnterer Forschung ge¬
geben, hat sidi dieselbe auch über alle andern Spradien Derbreitet, und
aus der indogermanisdien ist heute eine allgemeine Spracbmissensdiaft
gemorden.

Indem nun diese Spradimissensdiaft an den oorbandenen Cautkom-
plexen ihre Betrachtungen anstellte, das Gesetzlidie in den Entuiickelungen
derselben, z. B. der Caute und der Flexion oergleidiend feststellte und
dabei auf analytischem Wege zu den sogenannten Stämmen und Wurzeln
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gelangte, ging sie Fjand in Rand mit der Wissensdiaft der Etymologie,
die gerade das Etymon d. h. das den Wörtern nach Colli und Bedeutung
cigentlidi zu Grunde Ciegende, zu finden südite. Audi sie operiert analytisch
mit dem gcsdiiditlidi gewordenen oorliegertden Sprachmaterlal und siidit
und untersucht Wurzelkomplexe, deren sie eine Wenge als fertig gegeben
annimmt. Jn diesem Sinne oerfaf3t, haben die clymologisdien Arbeiten 0011
6. Curtius, Pott, Fick und andern für die Erklärung der Wörter des indo-
germanisdien Spradistammes zmeifellos oiel wertoolles Waterial geliefert.

Es gilt jedoch alle diese gründliche Forschung der Spradioerglcidier
und der Etymologen nur der EntWickelung der Sprachen aus apriorisch an¬
genommenen Cautkomplexen, die ihnen nadi ihrer Zahl und Ordnung, nadi
ihrem lautlichen Entstehen und demzufolge nadi ihrer Urbedeutung unbe¬
kannt sind. Zur Aufklärung über allererste Zustände der
S pr ache, über II r 1 a ute und Urbedeutungen führen ihre
Untersuchungen nidit, mährend dodi alle Erklärung weiterer Spradi-
cntwickelungen und -erscbeinungen sidi cigcntlidi auf solche gründen mühte.
Ihre fortnalistisdie, d. h. oon der oorhandenen Form ausgehende, und
mcdianisdie Betraditungsmeise hindert jene Forscher zum Teil, oon dem
Ursprünge der Sprache überhaupt eine Dorstellnng zu gewinnen, sodab sie
diese Frage entweder als unlösbar ablehnen oder nur ratend und fastend
an sie herantreten. Charakteristisdi dafür ist die Ansidit 3ac. Grimms,
der*) zwar die theologische Anschauung erfolgreich zurückweist, dab die
Wensdienspradic eine oon Gott geoffenbarte sei, aber sie sdilieblidi anderer¬
seits als eine „freie Wenschenerfindung" bezeichnet, indem er damit Alex,
o. Fjumboldts unbestimmte Aeuberung im „Kosmos", dab „Sprachen geistige
Schöpfungen der ITlenschheit" seien, sehr zu ihrem Aaditeil schärfer definiert.
Diese Erklärung unseres groben Spradiforsdiers kann uns heute in keiner
Weise mehr genügen. Die absiditlidie und bemühte Schöpfung eines geistigen
Gutes, wie es die Spradie ist, setzt eine üielheit oon Wensdien in Gestalt
oon Cehrcnden und Cernenden ooraus und damit ein oorheriges geistiges
Dcrmögen des Denkens und der üerständigung auf beiden Seiten, meldies
wir als ein ohne Spradie unmögliches erkannt haben. Wir bewegen uns
mit dieser Dorstellnng in einem circulus vitiosus.

Aug. Schleicher gehört zu denen, die eine Erklärung über den Ur¬
sprung der Sprache in der ßauptsadie ablehnen. „Auf die Frage: Wie ist die
Sprache entstanden? hat die Spradiwissensdiaft eigentlidi das Redit, die
Antwort zu oersageu. Sic setzt ihr Objekt, die Sprache, ooraus. Sie kann
deren einfadiste Form, die Wurzeln, ersdilieben und ihre Entwidcclung oer-
folgen. Aber wie der Wcnsdi dazu gekommen ist, diese älteste ersdilicb-
bare Form zu sdiaffcn, das zu ergründen ist nicht ihre Sadie. Das fällt
der Anthropologie zu."

Und so ist es in der Tat. Hur werden die beiden Wissensdiaften
bei der Untersudiung einander nicht auszusdiliehen, oiclmebr einander zu
ergänzen haben. Die Forsdiung nadi dem Ursprung der Spradie
hat naturwissenschaftlidi oorzugehen. Auf den Boden der
Biologie muh sie treten, um dieses Problem zu lösen. Indem
die biologisdie Sprachforschung das heute in reichem Wabe uor-
bandene naturwissenschaftliche Waterial an Kenntnissen über die Entstehung

*) !Jah. Grimm. Hede über den „Ursprung der Spradie".
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der Organismen unc! des nienschen überhaupt benutzt, geht sie mit
demselben R e ch t e, m i e die Biologie selbst, auf dem 10 e g e
der Induktion zur Synthese über, um zu Ergebnissen Üon
grosser Wahrscheinlichkeit zu gelangen, ruie sie uns in der
Ersdieinungsuieilt überhaupt die Stelle der lüahrheit ersetzen
müssen und ersetzen dürfen, inenn sie den allgemein aner¬
kannten 11 a t u r g e s e t z e n n i di t m i d e r s p r s'di'fe n, dahingegen
s i di durch Aufklärung oon bisher unbekannten Dingen als
mertuoll eriüeisen.

Run hat audi eine naturuiissensdiaftlidie Ansdiauungsuieise unter
den genannten Forschern üertreter gefunden. Gerade Scbleidier bezeichnet
die Spraaiknssenscbaff als einen Zuieig der naturuiissensdiaft.*) Er und
mit ihm andere, besonders Mux Uiülier, sahen, dafe die Gesetze der
Spradientuiidcelung eine grof3e Ähnlichkeit' mit den llaturgesetzen haben,
mie das z. B. bei den Erscheinungen des Cautmandels, oor allem bei der
deutsdien Cautoersdiiebung der Fall ist. Schleicher beobachtete, dafs den
sidi entroickelnden Ärten des Tierreidis die Mundarten nnd Spradien in
ihrer Entmickelung entsprechen. Er geht audi, mie die tlaturforsdier, zur
Rufstellung non Stammbäumen über, um dieses aus einer eitifadien Urform
zu immer höheren Ärten und Gattungen unter zablreidien Äbzmeigungen
erfolgende Aufsteigen graphisch darzustellen. Schleidier findet das bioge¬
netische Grundgesetz auch in der Spräche oor, sind ihm dodi die Spradien
die aus lautlichem Stoffe gebildeten höchsten aller riaturorganismen. „Man
braucht nur das nebeneinander des Systems (in den Formen) in das lladi-
cinander des lüerdens zu oermandcln, um eine allgemeine Ansdiauung des
aorgesdiiditlidien Gebens der höher organisierlen Spradien zu geminnen."
(B. Spr. S. 47.) Demgemäß bestanden nadi Sdileicher die höher organi¬
sierten Spradien und audi unsere deutsdie Muttersprache ursprünglich aus
einfachen lüurzeln, d. h. aus Bedeutungslauten, die zunächst nur konkrete
Anschauungen reflektierten. Eine ganze Klasse non Spradien ist bei der
Bildung saldier isolierter löurzeln stehen geblieben und drückt alle Be¬
stimmungen nur durch mannidifaltiges Kombinieren derselben aus. Zu
diesen isolierenden Spradien gehört besonders das Chinesisdie. Später
entstand durch Zusammensdimelzung mehrerer lüurzeln ohne Deränderung
der ßauptmurzel eine zusammengesetzte Sprachform. Zu ihr gehören die
meisten Spradien der Erde, die malaisdien, die indianischen, die turanisdien
Spradien usm. — Diese agglutimierenden Sprachen haben uiobl das Stadium
der isolirenden auch durdigemadit. Endlidi tourde die lüurzel selbst oer-
änderungsfähig und damit der Bezeichnungsausdruck aufs höchste oerooil-
kommnet, nachdem diese „flektierenden" Spradien das erste und das zmeitc
Stadium durdigemadit hatten. Hur zuiei Spradistämme gehören zu dieser
dritten Spradiengruppe, der semitisdie und der indogermanische, non denen
der letztere uiiederum grofje üorzüge oor dem semitischen hat. Das Geben
jeder Sprache aber zerfällt nadi Sdileidicr in eine oorhistorisdie Periode,
die der Entuiickelung, und in eine historische Periode, die des sprachlichen
Oerfalls. Es gibt, uiie bei allen Organismen, Pflanzen und Tieren, audi
hier ein iperanroadisen und ein Altern (Riidrscbreitende Metamorphose). In

*) fl. Schleicher. Die Darioiirsdie "Cheorie und die Sprachwissenschaft. 1863.
„ Die Bedeutung der Sprache für die riaturgeschichte des IHensdien. 1865. S. 14 ff.
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der letzteren erfolgt eine Absdileifutig der Form und Ersatz des Bczie-
bungsausdrudis durch die Syntax.

Dodi dürfen mir uns nadi Sdileiaier durch diese Wahrnehmung des
üerfalls im Cautkörper der Sprachen nidit oerleitcn lassen, auf einen üer-
fall des betr. üolkes zu sdilief3cn. Geschiditlidi stark sidi entmickelnde

Dölker erleiden die stärkste Einbuhe an ihrem Spradisystem, mie man an

der englischen Sprache sieht. Geschichtlich stagnierende hingegen, mie die
Isländer und die Chinesen, bemahren sie am treusten oder bilden sie

meiter fort, mie die mudiernden Spradibildungen bei den gesdiiditstosen
Indianern zeigen. So ist audi das jetzige Deuisdi Diel oermifterter in

seinen Cauten und ärmer an grammatischen Formen als die Sprache der

untergegangenen Goten. Fjabadedcima got. heilst „hatten", englisdi gar
nur „had"; lat. homines lautet frz. oni. Aber mas die heutigen Kultur¬
sprachen an Cautreidituni oerlieren, das geminnen sie an der Syntax und
neuem Begriffsmaterial.

Wenn es nun zmeifellos sidier ist, dab die Sprachen mie alle Orga¬
nismen ailmäblidi gemorden sind, so ist dodi die Ausbildung der spradi-
licben Cautform in Zeitperioden erfolgt, die oor aller Geschichte liegen,
infolgedessen können nadi Sdileidier die Spradiforsdier nur die Ent-

midielungsgcschichte der Sprachen und zmar oermittelst der Zerlegung
fertiger Sprachorganismen ergründen, üon dem Entstehen der Spradic
aber und ihren frühesten Bildungsstadien können sie nidits erforsdien.

6. Stimmen aus der spradiphilosophischen Citteratur

und k r i t i s di e r Übergang.

Hiebt so ablehnend gegenüber dem groben Problem der Spradienf-
stchung oerhalten sidi die Sprachphilosophen, deren Stimme hier nodi zu

hören ist. Herder mar es, der zuerst auf eine natürliche Weise die Spradie

als eine dem lllensdien zugleich mit andern Haturgaben der Anlage nadi
oeriiehene und dann instinktio meiter entmickeife Haturgabe erklärte. Instinkt-

mässig habe der IKensdi seine Empfindungen durch Caute kundgegeben,
die er dann als lHerkmale der Dinge merkte und, zu Komplexen oder

Wörtern oereinigt, benutzte. Auf dem Boden der Herder'schen Anschauung
steht Willi, o. Humboldt, an den sidi miederum die neueren Spracbpbiio-

sophen anschließen, oor allen H- Steinthal und Cazarns Geiger. In neuester
Zeit äuf3ert H- Paul in seinen „Prinzipien der Sprachgesdiiöite" (im
Cap. IX über Ursdiöpfung) bemerkensmerte Ansichten.

Sdileidiers Anschauung, dal3 auf die Bildungsperiode jeder mensdi-

lidien Sprache etne Rückbildungsperiode ohne lautliche Heubildung gefolgt
sei, mird oon Paul bestritten. Das Dermögen zur spradilidieu Heu-
sdiöpfung ist der IlTensdiheit nodi keinesmegs oerloren gegangen, dieselbe
hat tatsächlich in den Kulturspradien nie ganz aufgehört. In der deutsdien

Sprache z. B. gibt es eine Wenge lautliche Heubildungen, oorzugsmeise
Wörter, die Geräusche und Bemegimgen bezeichnen, und aus ihrem Entstehen

könne man mohi auf die Ursdiöpfung der Sprache schlichen, insofern audi

deren Caute mohl durdi Geräusche und Bemegungen, nicht durch ruhende
Zustände, zum Dasein erweckt morden sind. Soldie Heusdiöpfungen sind
z. B. bimmeln, belfern, plätschern, Flitter, Plumps, rasseln, Knacks, zmit-
sdiern, besonders audi Interjektionen mie bautz! bums! sdirumm! sdimapp!
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auch Wörter der Ammenspradie, wie Wauwau, Warna, Papa, Putput u. a.
Diese Heusdiöpfungen sind nun erst nadi der Analogie oorhandener Wort-
arten gesdiaffen. An den ürschöpfungen hingegen konnte nodi keine Spur
einer grammatisdien Kategorie haften, loeil es keine gab. Sie sind selber
primitioe Sätze uon der Art, roie uoir sie nodi jetzt durdi die Ausrufe
Feuer! Diebe! ausdrüdren. Aber liier uiie dort ist es nidit die ruhende
und sdnoeigende Welt, sondern die beioegtc und tönende, deren sidi der
tRcnsch zuerst bewufit uiird, und für die er die ersten Spredilaute sdiafft.
Es muh etioas oorgehen, loodurdi inmitten der Fülle dessen, uias glcidi-
zeitig in seine Wahrnehmung fällt, die Aufmerksamkeit des ITlensdien nadi
einer bestimmten Riditung fixiert rnird. Er bezeidmete zugleidi den Gegen¬
stand, der die Aufmerksamkeit erregte, und das, uias an demselben oor-
gebt, dtirdi den Spradilaut. Diese Caute mären nadi Pauls Ansicht, -
und er bleibt hier in oölliger Übereinstimmung mit Schleicher sowohl
uiie mit Steinthal — nidits anderes als Reflexbewegungen. „Sie be¬
friedigten," roie Steinthal sidi ausdrüdite, „als solche lediglidi ein Bedürfnis
des einzelnen ündioiduums ohne Riidrsidit auf sein Zusammenleben mit
andern." Ein anderes ündioiduum nun, uieldies unter gleichen Umständen
die gleichen Reflexbewegungen und dieselben Caute beroorbringt, wird sidi,
wenn es diese 0011 jemanden hört, sympatbetisdi berührt fühlen. Aber die
Caute waren gering an Zahl und oieldeutig. Erst die jedesmalige erneute
Anschauung gab dem Caute den besonderen Bcdcutungsfall. Die erst un¬
absichtliche Erregung der Aufmerksamkeit durch sympathetische Caute wurde
allmählich zu einer absiditlicben, sobald ein fndioiduum durch das Bedürf¬
nis dazu gedrängt wurde. Runmebr sind nadi Pauls Ansidit zu den un¬
willkürlichen Roflexlautcn, die dodi zu üerständigungslautcn wurden, hier
und da oersdiiedenartige absiditlidi gebildete Caute getreten, aber nur fiir
das Bedürfnis des Augenblicks. Die Absidit, ein bleibendes Werkzeug der
Oerständigung, eine Spradie zu sdiaffen, existierte nicht. Aus einem Durdi-
einander oon Augenblidis-Arlikulationen, „wie sie jetzt nirgend in einer
Spradie zu finden sind", urteilt Paul (den Anregungen der Sdirift uon
Winteler „Raturlaute und Spradie" folgend), traten indessen gewisse Caut-
gruppen, die, ob audi jedesmal spontan und ohne nadiabmende Absidit,
clodi besonders häufig gcbraudif wurden, nadi und nadi bernor.

Für soldie entwidrelte sich allmählich ein „Bewegungsgefühl". So
nennt Paul nadi Steinthal „die Reihe der Empfindungen, oon denen die
Bewegungen der Spradiorgane notwendigerweise begleitet sind." Er erklärt
den Hergang folgendermaben: 3cde Bewegung erregt gewisse sensitioe
Heroen und ruft so eine Empfindung heroor, weldie sidi mit der Ceitnng
der Bewegung oon ihrem Centrum durdi die motorisdien Heroen assoziiert.
Durdi Einübung d. h. wiederholte Wahrnehmung wird das oon der Em¬
pfindung binterlassene Erinnerungsbild hinlänglich stark, um die Bewegung
als Reflex zu reproduzieren. Soldie Bewcgungsgefiihlc werden sidi sehr
langsam und für wenige einzelne Caute entwickelt haben, gerade wie das
bei den Kindern der Fall ist.

„Aber erst, wenn Spredien und Oersteheu auf Reproduktion beruht,
ist Spradie da." Es muhte eine gedäditnismähige Bewahrung des ge-
sdiaffenen Cantmaterials erfolgen. Die Tiere haben es bis zu Cockrufen
und Warnrufen gebradit, sind aber dabei stehen geblieben. Die IHeusdicn
sind im gedäditnismäbigen Gebraudic der Caute weiter oorgesdiritten durdi
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die Satzbildung. „Erst durdi sie wird dem niensdien and) die Möglidikeit
geboten, sidi 0011 der unmittelbaren Rnscbauung loszulösen und über etmas
nicht Gegenwärtiges zu berichten." Zu diesen Gedanken des erwähnten
Forsdrers mögen hier als Übergang zu unserer eigenen Darstellung ooni
Entstehen der Spradie ein paar Bcobaditungen Platz finden.

Inwiefern gerade seine letzte Behauptung nidit zutrifft, werden wir
nachher bei der Bildung der Wurzeln und ihrer Bedeutung sehen, da sidi
herausstellt, daß jede über die Dafür der Interjektion hinausgehende Wurzel,
auch jede zweilautige, sdion lautlich einen Satz bildet oder in sidi sdiließt.

Aber ein anderer Punkt erfordert eine eingehende Besprediung. Ridit
wohl oerständlich nämlich ist seine Annahme, mit der er auf dem Boden
der Sdileidier'schen und der Steintlial-Cazarus'sdien Auffassung stehen
bleibt, dafs die ersten Spradilaute des Menschen (gleidi den Gesten und
der Gebärdenspradie) nichts Anderes, als durch Reflexbewegungen ent¬
standene Caute gewesen seien. Damit sind dodi in diesem Falle rein
unwillkürliche Bewegungen der menschlichen Sprachorgane gemeint, die ohne
Bemühtem des Jndioiduums durch äußere Dorgänge, z. B. Caute, ausgelöst
werden. Da dürfte dodi aber ein Widersprudi oorliegen. Die mensdilidien
Spradiorgane waren oon ihren frühesten Entwickelungsstadien an keine
leblosen Echowinkel, keine beulende Cuft, kein rauschender Baum, keine
Äolsharfe, keine Art oon organisdiem Grammophon, sondern sie waren
Organe eines lebenden Wesens, die ebenso wie bei den Tieren nur auf eine
Empfindung hin oermöge entstehenden Willens reagierten, modite dieser
Wille nodi so wenig 0011 Bewußtsein geleitet worden sein. Rur die Art
und Weise der Schallheroorbringungist dem Urmenschen
unbewußt gewesen, die Tatsache aber, daTs er den Caut
heroorbradite, ist oon Anfang an nur als das Produkt
eines, wenn audi ursprünglich 110di so dunklen, Willens zu
oersteben.

Daran sdiließt sidi aber sofort die Erwägung, daß es unoerständlidi
ist, inwiefern das lautheroorbringende Jndioiduum die Caute nur sich selbst
hätte oernebmbar madien wollen. Wenn Steinthal in Übereinstimmung mit
Sdilcidier und unter Zustimmung Pauls erklärt, „daß solche Reflexlaute
lediglidi ein Bedürfnis des einzelnen Indioiduums befriedigten, ohne Riidi-
sidit auf andere ündioiduen," so kann man sidi oon der Ratur eines soldien
Bedürfnisses keine Dorstellung madien. Selbstgesprädie kommen ja auch
oor, man stellt aber auch dann sein 3di als andere Person sidi gegenüber,
und jedenfalls handelt es sidi audi so um eine Beziehung zwisdien zwei
Faktoren, also um eine Mitteilung. Das Grundsätzliche bei Entstehung und
Anwendung der Sprache ist, daß stets der Zweck der Mitteilung an andere
oorgelegen hat. Warum soll man annehmen, daß irgend eine Wahrnehmung
auf die erregbaren Reroen und durch diese auf die Spradiorgane die
Wirkung ausgeübt hätte, sidi in Empfindungslauten oder Radialimungslauten
zu äußern, ohne daß dodi das betreffende ündioiduum den Willen gehabt
hätte, sidi damit andern mitzuteilen. Warum aber sollte man annehmen,
daß der ürmensch jemals unter dem Tier gestanden hätte? Die Tierlaute
bedeuten Drohung, Codmng, Befriedigung oder ünbefriedigung, kurz, sie
sind in oersdiiedenem Grade bewußtermaßen an tierisdie Rörer gerichtet.
Und die ürmenschen sollten lange Zeit sidi mit der Rolle einer Art oon
organischem Granunophon haben begnügen müssen? Das ist wenig wahr-
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scheinlich, löie nahm dann dieser Zustand ein Ende? lüie ging er, wenn
auch noch so allmählich, in denjenigen einer absiditlicben Cautgebung über?
Das ist aiel schwerer zu erklären. Hein, der geringste Ansatz zur Spradie,
jene an sich so inunderbaren, meii unbewubt ermöglichten Reflexlaute, sie
loaren oom Augenblick ihres Enstehcns an der Sidimitteilung eines hidi-
üiduums an andere gewidmet, und nur das Bedürfnis des Der¬
heb rs hat die Entstehung der Spradie derursacht. Ganz
gcioifj bat der Urmensch nidit, um sich mitzuteilen, Urlaute erfunden oder
erfinden wollen, denn mit Recht bemerkt Paul: „üor Sdiöpfmig der Spradie
meih der Ilfensch nichts claaon, dab er einem andern mit hülfe der Spradie
etiaas mitteilen kann." Aber nur, um s i di mitzuteilen, machte er
n o n C a u t e n G e b r a u ch, die er auf eine ihm u n b e w u b t e Meise
h e r d o r b r a di t c, w e n n dieses ITTi 11 e i l u n g s b e d ü rf n i s a u di an¬
fangs noch so unwillkürlich mar. —

7. Die Entsteh ug der Spradie. üorb cm er klingen.

Dem nunmehr folgenden Absdinitte, in welchem ein neuer Dersudi
gemacht wird, die Enstebung der Spradie auf natürlidie Meise zu erklären,
müssen zwei üorbemerhungen oorausgescbidit werden.

Erstens muh, wer immer sprachlichen Erörterungen
seine Aufmerksamkeit zuwendet, jederzeit bedenken, d a b
dabei das Ohr die Entsdieidung bat, nicht das Auge, dab
es sidi um akustisdie Cautwahrnehmungen handelt, nidit um optische Buch¬
stabenbilder, welche letzteren oft ein höchst unzureidiendes und unzu-
aerlässiges Darstellungsmittel für die ersteren sind. An den geschriebenen
und gedruckten Buchstaben darf der Sprachforscher nidit haften bleiben,
wenn er die Bildung und Entmickelung aon Spradilauten untersuchen will.
Die Spradilaute der üergangenheit werden meistens nie! richtigst durdi die
Tradition der lebendigen Dulgärspracben, als durch die Bucbstabensdirift
erhalten. Daher muh man auf die üolksspradie achten, wenn man der
priinitioen Gestaltung der Caute möglichst nahe kommen will. Um nur
ein Beispiel anzuführen, bemerken wir, dab manche wirklich oorbandene
Caute in der einen oder der anderen Spradie gar kein Schriftzeichen
haben. So fehlt z. B. drei indogerinanisdien Sprachen, dem Griecbisdien,
dem Altitalischen und dem Deutschen, ein Sdiriftzeichcn für den Primitiu-
laut sdi, der im Sanskrit, Zend und Altslabisdien, audi im Semitischen
(sdiin) und im Chinesichen oorbanden ist und sein Zeichen hat. 3m Grie¬
cbisdien, Jtalisdien und Deutsdien hatte der Caut sdi nielfadi —■ aber
nicht durchweg — die Hatur des Doppellautes s-di (gr. <t-//Cio, westfäl.
S-diinken), ja bisweilen non sk, und die Schrift brachte nur diesen durdi
zwei Buchstaben zum Ausdruck. Aber der einheitliche naturlaut seh war
auch norhanden. Er bat sidi in der Tradition erhalten und ist in den
heute lebenden Sprachen indogermanischer Abkunft zu nollem Gebrauche
durdigedrungen, wobei er denn in Ermangelung eines älteren Einzeibudi-
stabens mit einem solchen Doppelzeidien, und zwar non den Deutsdien
mit sdi, non den Franzosen mit di, non den Engländern mit sb geschrieben
wird. — lüenn in diesem Falle für einen tafsädiiidi oorhaiidenen Caut das
Sdiriftzeidien gänzlich fehlt, so gibt es für andere Caute wieder neben dem
Einzelbuchstaben auch kompliziertere Sdiriftzeidien, so z. B. für x die
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Schreibung ks, cks, gs, ggs (engl. z. B. eggs), dis (IDadis). Ebenso er-
sdieint der Cippenhaudilaut als f und pb, der sdiarfe Zisdilaut als ds,
1s, tz, z. Ferner geben die zahllosen Cautwedisel in den Spradien nnd
Dialekten, die meist eine mehr oder weniger gesetzmäbigc Hatur haben,
zu ungenauer und schwankender Schriftbezeichnung Deranlassung. So
kennen wir ja aus älteren, wie aus den jüngsten Zuständen der Spradien
die leiditen Übergänge aon t in th und d (z. B. gr. Stög lat. deus), über¬
haupt die doppelt auftretenden Erscheinungen der sogenannten Cautoer-
sdiiebung, ebenso den IDedisel 0011 r und 1 (puer und puella), oon r und s
(honor und bonos), uon t und s (das und dat) und oiele ähnliche üertau-
sdiungen. Heben allem diesem bat dann die häufige llngenauigkeit in der
Auffassung des Klanges ganzer lüörter, zumal z. B. bei Hamen durdi
fremde Sdhreiber, mandierlei Derwirrung gestiftet. Als Beispiel sei ange¬
führt, dab der heutige Harne der Burg Dolniarstein a. d. Ruhr folgende
Schriftformel! gehabt hat: üolmodcsten, Oolmodstein, üolmudisfeine, Dolmu-
desteine, lüolmusteine, üolmundisteine, üolmundesteine, üolmundstein, üol-
muntsteine, üolinunsteine, Dolmestene, Dolmersteyn, üolmarstein. Bei andern
Hamen finden sich noch mehr gesdiiditlidie und gleidizeitige Formen. Lüir
erkennen aber zumal aus letzteren zur Genüge, ein wie unziwerlässigcs
Ausdrudismittel die Sdirift für die Caute ist. — Zu einer Darstellung
über Ursprung, Hatur und Bedeutung derllrlaute kann man
daher nur gelangen, wenn man neben dem litterarischen
Schriftmaterial audi die lebenden Caute und die Ergebnisse
phgsi010gisdi - ph0netiscber Untersuchungen in B e t r a cb t
zieht, 0or allem aber die naturwissensdiaftlich-biologisdie
ID i s s e n s di a f t zur Anwendung bringt.

Jn einer zweiten üorbemerkung aber muh erklärt werden, dab, so
grob audi die lüabrsdieinlidikeit für ein im Prinzip ganz gleidiartiges Ent¬
stehen aller Urspradien auf der IDelt ist und so zahlreidie Analogien und
Beispiele aus andern hergenommen werden könnten, hier in der Amiptsadie
dodi nur auf die höchstentwickelte Spracbfümilie, die indo¬
germanische, zurückgegangen werden kann.

8. Das biogenetische Grundgesetz in der Sprache.
Kind und Menschheit.

Entsprechend dem biogenetischen Grundgesetze sehen
wir a u di die Entstehung und E n t w i ck e 1 u n g der S p r a di e
sich ooilzieben. Zwar nidit am lautlosen Embryo, aber am
kleinen Kinde erkennen wir die Stadien der Entwickelung, weldie
die Menschheit seit dem Beginne ihrer Sonderexistenz durdimadite.
Empfindungslaute waren die ersten Caute bei den
M ensdien, wie bei den Tieren. Sie sind anfangs oorzugsweise
Caute, die eine Unlust ausdrücken. Das Kind erwadit mit einem Sdirci
zum Ceben, wenn entweder ein kleiner Sdilag, oder Besprengen mit
lüasser, oder der blobe Zutritt der Aubenluft an seinen Körper ein Unlust-
gefübl erweckt. Solche Unlustgefiihle mehren sich in Gestalt des Fjungers,
der Uerdauungsbesdiwerden, der engen Einpackung, der Fjitze u. dergl.,
und sie lösen entsprechende Äuberungslatite, wie Sdireien, Brüllen, lüimmern,

9
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aus. Rodi war der Gefühlssinn der einzige üermittler zwischen der Wahr-

nehmung und dem lautlichen Atisdrudre dafür. Rllmählich treten aber beim
Kinde die beiden andern Rauptsinne in Funktion, das Dören und das Sehen,

und damit bilden sich auch angenehme und freudige Empfindungen. Wan

gibt ihm Klingelglödidien u. dergl. zum Spielen, man zeigt ihm die blanke
Uhr u. a. m. Die Wutter ladit ihm zu und bringt es selbst dahin, dafs

es ladit. Sie singt ihm oor und scherzt mit ihm. Und so beginnt das
Kind oor Freuden, wie man in Westfalen sagt, zu krähen, d. b. lustig zu

schreien. Das gesdiiebt auch zumal beim Baden, ir»o wiederum der Gefübls-
sinn angenehm berührt wird, zugleid) aber das Rausdien, Spritzen und
Schäumen des lüassers audi das Ohr und das Rüge das Kind entzückt.

Eigentümlidi ist bei manchen Kindern zur Bezeichnung ruhiger Befriedigung
ein ansdieinend unwillkürlich, d. h. ohne besondere üeraulassung heroor-

tretender r-Caut in der Form oon örrrrö, der sich ähnlich auch bei jungen

Kätzchen bemerkbar madit. Diclleidit hängt damit der r-Caut in dem

griediisdicn Xuqu, wie in dem deutschen froh, Freude zusammen, wie

audi das etymologisdi ganz anders erklärte frz. heureux (gliicklidi) eine
merkwürdige Übereinstimmung damit zeigt. Dazu kommen dann, mandi-
nial wohl nur durch Spieltrieb beroorgerufen, nadi und nadi andere Ori¬

ginallaute des Kindes, z. B. Bippen-Brauselaute wie ppprr, ferner Caute
des Staunens und Begehrens, wie ha! äh! mmm! u. a. — Ruf jeden Fall
sind die ersten Baute des Kindes Empfindungslaute, die
zuerst durdi den Gefühlssinn, dann durcb den Gehörsinn

und den Gesichtssinn bez. durch eine Der bin düng der¬

selben ausgelöst werden. Ihrem Rauptwesen nach sind diese

Empfindungslaute hinsiditlidi der Ratur ihrer Schallwellen den Wusik-
lauten oerwandt, d. h. den Klanglautcn (gewöhnlich üokale genannt). Aller¬

dings sind diese Klanglaute meistens mit allerlei trübenden Bauten innig
oermengt, dodi treten sie oft auch sehr deutlidi heraus, wie heim Badien,
welches (zumal später bei Erwadisenen) in allen Cautfarben spielen kann
(hoboboho! bahabaha! hähähähä! hibihihi! hubuhuhu!)

Rllmählich hört das Kind die FRutter und andere sprechen, es hört
audi aufier dem Spredien Gesanglaute und andere Baute als menscblidic
Stimmlaute, und es beginnt etwas daoon im Derkebr mit der Umgebung,
oft audi mit sich allein, in unwillkürlidier Radiahhiung selber oorzubringen.
Radi Pauls Darlegung lernt man aus der Kinderspradie, dab das Kind
zunächst nur einen Konsonanten mit einem Dokal zu kombi¬

nieren o er mag, welche Kombination dann häufig ocrdoppelt wird, z.B.
Papa, Warna. Ruf diese einfache Form reduziert das Kind komplizierte
Wörter und sagt Täte für Tante, Tata für Wartha, Dette für Decke.

Bei dem weiteren üergleich der Ontogenesis mit der Pbylogenesis,
d. h. der Kindesspradienentwickelung und der Wensdienspradicntwickelung,
zeigt sidi nun scheinbar ein gewaltiger Untersdiied. Das Kind lernt heut¬
zutage weiterhin das Spredien durch Dören der fertigen Sprache oon den

Wensdien seiner Umgebung. Alle Baute auber den Empfindungslauten hört
es ihnen ab, alle Wurzel-, Stamm-, Wort-, Satzbildungen. Die Urmenschen
aber auf der Stufe der ersten Spradibildung hatten das üorbild nidit,

sondern sie muhten sidi die über die Empfindungslaute hinausgehenden
Baute nadi und nadi selbst erwerben. Wir haben schon gesehen, wie im

Gegensatze zu der Sdileidier'sdien Rnsdiauung oon einer sdiarf abge-
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trennten und beendeten Periode der Sprcicbbildung Paul den Radnoeis
führte, dab das üermögen zu spradilidier Reuschöpfung auch in den Kultur¬
sprachen der Gegenwart nodi immer fortdauert. So gewinnen mir noch

aus dem Spradileben der Gegenwart eine Anschauung oon der Bildung det¬
aillier den Empfindungslauten sidi bildenden Spradilaute. üorzugsioeise
lautiidie Radiahmungsbilder entstehen durch Onomatopoeic immer neu, sei

es in der Form der Interjektionen, oder in derjenigen der Hauptwörter,

Eigenschaftswörter und besonders der Zeitwörter. Zumal Geräuschen jeder
Art folgt die Sprachbildung auf dem Fufic. fflan denke an die Kinder-

bezeidmung Puffpuffbahn und die ebenfalls in kindlichem Sinne gebildete
neueste löfftöff. lüenn wir somit genauer zusehen, so oollzieht hier dodi audi

das Kind den zweiten Akt der Sprachbildung hinter den Empfindungslauten,
nämlich den der Radiahmung oon Raturlaulen, wenn audi seine
Augehörigen diese Tatsadie oersdileiern, indem sie ihm üielfadi diese Caute

sdion oorsprechen, ehe es sie selbst nadi dem Originale bildete. Aber die
Angehörigen bilden doch diese Caute nur im Sinne des Kindes, nur so,
wie nadi ihrer IReinung das Kind dieselben auffallt und wie es sie nadi-
bilden würde.

So lernen wir aus der Ontogenesis dodi, dafi erst Em¬
pfindungslaute, dann Radiahmungslaute gebildet werden.

Und wie das beim Kinde nodi heute der Fall ist, so

g e s ch a h es a u di g 1 e i di anfangs beim Beginne der m e 11s di -

Ii dien S pro die. Erst gab es Empfindungslaute, nachher
kamen Radiabmungslaute dazu.

9. Der Tier mens ch. Der Urmens di.

üerständigung durch Zeidien, Gebärden, Cärmiaute,

IR u n d 1 a u t e in der Form oon lüi 1 d 1 auten.

üersudien wir uns einmal oon den Anfängen des iiermenscblichen
Daseins ein Bild zu madien!

IDie bei den Tieren, so äuberte sich audi bei dem IDesen,
weldies sidi zuuädist zum Tiermenschen entwickelte, — Jahrmillionen

mag dieser Prozeb gedauert haben, — die wirbelnde Gebens kraft

(oon der später die Rede sein wird) in zwei Trieben, Hunger und
Ciebe. Der erstere war centripetaler Ratur und trieb sie

zur Selbsterhaltung, der andere, oon ceutrifugaler Ratur,
zur Fortpflanzung und Ausbreitung.

Die urspriinglidie Einrichtung seiner Gliedmafien in Gestali oon oier

Händen beweist, dafi das Ursprungswesen, oon dem der Tiermensdi
stammte, kurz, der Tiermensdi im primitiosten Zustande, ein Baum be¬

wohne r war. Den Hunger wird er durch Friidite und sonstige Pflanzen¬
kost zu befriedigen gesudit haben, wofür das mensdilidie GebiiT mit seinen

für diese Ernährungsart teilweise eingerichteten Zähnen den Beweis erbringt,
lüo aber die Pflanzen nicht ausreichten oder zur Rührung für ihn nicht
geeignet waren, oerzehrte er diejenigen Tiere, weldie uorhanden waren,
weil sie sich mit derselben zu begnügen oermoditen oder sich ihrerseits oom
Fleisdic anderer Tiere nährten. So wurde er, wie einst auf einer früheren

9*
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Stufe die Raubtiere sidi abgesondert hatten, um im Wesentlichen aus-
sdiliehlidr Fleischfresser zu merden, audi seinerseits ein teilweise raubtier¬
artiges Wesen und sonderte sich dadurch oon den aus gleicher oder richtiger
gleichartiger Wurzel beroorgegangenen flffentieren, die bei der Pflanzenkost
blieben, ab. Wie die Raubtiere im üerhältnis zu den meisten Pflanzen¬
fressern, den Rindern, Sdiafen u. dgl. eine höhere Stellung nadi Kraft und
Intelligenz einnehmen, so mar es audi hier. Das mensdilidie Gebifi weist
die Zähne beider Tierarten auf, woraus beraorgeht, dah schon lange die
Ernährung aus beiden Quellen sich oollzogen bat.

Radi und nadi genügten dem in mancher Hhtsidit immer nodi affen-
äbnlidien Tiermenschen die Früchte der Bäume samt der sonstigen oegeia-
bilischen und animalischen Rührung der näheren Umgebung nidit mehr, um
sich und die Seinen zu ernähren. Er muhte immer mehr auf den
Boden hinunter und weiter suchend umhergehen. Die Hinter¬
hände tu 11rden zu Sohlenfüben, indem wahrscheinlich das
Schleppen der gefundenen Rahrungsmittel und sonstigen
Bedürfnisse bis zum entfernten Wohnort ihn einerseits zur
immer mehr auschliehlich aufrechten Körperhaltung nötigte,
andererseits seine Hinterhände immer mehr zu Sohlen-
fühen ausbildete. Er hatte aber sooiel zu sdileppen, weil
sein Bedarf an Rührung gröber mar, als der der andern
Tiere. Und dies loarioiederum der Fall, weil er in höherem
OTahe als alle diese mit seiner Familie zusammenhielt und
länger für oiele zu sorgen hatte. Das Rltertum bezeidwete den
IRenschen als ein 'Q7>oi> nphTixor, ein in zioeckmähiger Gesellsdiaft leben¬
des Wesen, und wies damit auf das für ihn besonders charakteristische,
ihn als Eigenart schon auf der üorstufe bestimmende FRerkmal hin, in
weldiem sich die Anlage zu einer höheren Entioickelung ausspricht. Dieser
Gemeinschaftstrieb des IRenschen ist etwas Anderes, als der Herdentrieb,
oon dem er jedenfalls ausging, und welcher der instinktioen Abwehr oon
Gefahren dient, sei es die Gefahr des Hungers oder die der üerniebtung
durdi andere Tiere. Ersteres ist mehr der Fall bei den Herden der Bienen,
der Ameisen, der Heuschrecken, bei den Rudeln der Wölfe, Cetzteres mehr
bei den wilden Pferden, den Büffeln, den Gemsen usw. Aber allen diesen
Herdentieren fehlt der auf IKonogamie beruhende Familiensinn. Das üater-
tier kümmert sich um seine Tungen gar nicht, das lKuttertier folgt nur
kurze Zeit seinem Instinkt als Ernährerin. Don diesem Ideal der beutigen
Sozialdemokratie bat sich sdion der Urmensch, ja, wenn wir so sagen
wollen, sdion das IRensdientier zu höheren Zuständen entwidcelt. Der
urmenscblicbe Gemeinschaftstrieb äuherte sich, wie das bis zu einem ge¬
wissen Grade auch bei den höheren Affen der Fall ist (Affenliebe!), als
Familientrieb und weiter als Stammgcnossenscbaftstrieb. Aber in nodi
höherem tRahe, als die Affen, hielt der Tierinenscb nadi IRöglidiheit mehrere
Generationen hindurdi in patriardialisdiem üerhältnis mit den Seinigen zu¬
sammen. Rur der IRangel an Rührung und an Gelegenheit zur Befrie¬
digung des Fortpflanzungstriebes oeranlahte die Trennung erwachsener
Kinder oon den Eltern und das Weiterwandern. Bis dahin blieb man bei¬
einander und empfand das Pflichtgefühl, für einander zu sorgen. Die
ursprünglich im natürlichen Zustande gebliebene Baumheimat des
IRenschen wurde in eine Baumwohnung mit horizontalem Boden (Straudi-
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ioerh, Reisig u. dgl.), in eine Art doii grobem Reste oerwandelt,
denn der Soblenfufi umfafite nidit mehr den Ast dergestalt, dab er den
Sdiläfer uor dem Abstürzen bewahrte, audi mubte für die dnreb üererbung
nicht mehr so kletterfähigen Kinder, sowie für die Rahrungsniitteloorräte
mehr und mehr ausreidiender Platz besdiafft werden. Die den Renschen
audi sonst — binsicbtlidi der aufrediten Raltung und der Gesanglaute —
so ähnlichen üögel sind mit ihrem Resterbau auf dieser Stufe stehen
geblieben.

Der IRensdi aber gab auch die nestartige lüobnung auf.
Dieselbe wurde auf den Boden hinab oerlegt, die Rühle dem Bären
abgerungen, jenem älteren Sohlengänger oon teilweise aufrechtem Gange,
der aber auf einer tieferen Stufe der Entwickelung stehen geblieben war.
Dab aber der neue Eindringling den oiel stärkeren üorbesitzer überwand,
dah er bei oiel geringeren Körperwaffen allen, auch den stärksten und
gesdiwindesten Raubtieren überlegen wurde, das bewirkte einer¬
seits die Gemeinschaft der Familiengenossen beim Kampfe, die
Folge jenes höheren Geseilsdiaftstriebes, eine Gemeinsdiaft, die durch die
entstehende Spradie eine zwcckdienlidierc Organisation, als etwa bei Pferden
und Gemsen, erfuhr; andererseits brachte dem Urmenschen der
Ersatz seiner mangelhaften Körperwaffen durch künstliche
lüaffen und Kampfmittel (Fallgruben u. dgl.) den Sieg. Aber audi
zur Herstellung dieser lüaffen hatte ihn nichts anderes befähigt,
als das in ihm entstandene Denkoermögeu, welches hinwiederum
durdi die Spradie ermöglicht worden war. Die mit ihrer Rülfe im
gegenseitigen üerkebr dcutiidi gewonnenen Begriffe, wie Codi (lüunde),
Spi'ze, Schneide, hauen, stedien, waren oerwirktidit worden, und scharfe
Sieine, spitze Baumschäfte, Keulen, wie man sie passend fand oder zu-
richtcfe oerstärkten die zu sdimadien Fingernägel, Zähne, Fäuste.

Einen symbolischen Ausdruck fand das beginnende Rerrsdiertum des
IRensdien über die liere in seinem ausscblieblicb aufrecht gewordenen
Gange. Rur durch seinen aufrechten Gang ist dem IRensdien die
Spradie ermöglicht worden, wie sie ihn wiederum zur auf¬
rechten Raltung immer mehr nötigte, lüas den Kopf zur Erde ge¬
senkt hält — und das ist auch bei den kletternden Affen oft der Fall —,
das ist entweder ganz stumm geblieben, oder doch zu einem klarlautigen
Empfindungsausdrucke nidit gelangt. Alle Tiere mit horizontaler oder ge-
brodiener Körperaxc (lüürmer, Fische, Amphibien, Säugetiere) sind ent¬
weder nahezu stumm oder nur mit unklarer und einförmiger Cautäuberung
begabt. Die üögel hingegen, die aufrechte Raltung haben, singen, und
auch der Gibbon, der Rylobates d. h. lüaldgänger oder Diduditsdiwinger
genannte, oorzugsweise aufrecht sidi bewegende Affe, oermag zu singen,
d. Ii. deutlich oerschiedene Einzeltöne einer chromatischen Tonleiter auszu¬
stehen. Beide oermögen also ihr beschränktes Empfinden durdi musika-
lisdie IRundlaute auszudrücken. Frei um sidi schauend bradite audi
der aufreditgebende IRensdi, um sidi mit seinesgleidien zu oer¬
ständigen, seine lüa hrnehmungen und Empfindungen durch
Cautc zum Ausdruck, die aus seinem [Runde drangen.

Gebärden und Bewegungen des Körpers gingen nebenher.
Das Gesidit spradi in anfangs spontaner d. Ii. unwillkürlicher lüeise Freude,
Sdimerz, lüut, Stutzen und hordiende Aufmerksamkeit, Ersdiredcen u. dgl,
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mehr aus. Je mehr der Zioeck der Mitteilung ins Bemußtsein des Ur¬
menschen trat, bedeutete der Gesiditsausdruck auch IDarnung, Drohung,
Ciebc und Zärtlichkeit. Die Gesten der Körperteile, besonders der Räude,

führten anfangs unwillkürlich, bei zunehmendem Zmeckbeioußtsein absidits-
ooll, eine stumme, dodi oerständlidie Sprache. Rodi heute ist die Gebärden-
spradie, mie die optische Zcidienspradie, z. B. die Fingerspradie in Italien,

ein miditiges Mittel der üerständigung unter den Menschen, und unter
milden Dölkern gibt es nodi heute eine optische Telegrapbie, gerade mie
selbst cinilisierte sie nidit oerschmäben jz. B. die Engländer und die
Deutschen in flfrika) und man sie im klassischen Altertum ebenfalls an-

mandte. Siebt man dodi in des Äschglos „Agamemnon" den IDäditer auf
der Zinne des Königspalasfes zu Mykenä das Feuerzeichen ermarten,
meldies an der ganzen Küste des ägäisdicn Meeres entlang aufflammend
ihm den Fall Trojas oerkiinden soll.

Da eine Derständigung aber oon der Tierstufe des Menschen an zu
allen Zeiten auch unter soldien Derbältnissen erforderlidi mar, rno das

Äuge oersagte oder nicht genügte, traten Ohr und Caut in Aktion. Diesem
Zmedie dienten mandie äußerliche Geräusche, die etma durch die Räude

oder auch durch andere bemegte Gegenstände heroorgerufen murden. Man
denke an das Trommeln, Rändcklatsdien, Trampeln und ähulidie Cärmlautc,

meldie nodi in der Gegenmart angewendet werden, um Beifall oder Miß-
failen auszudrücken oder um Zeichen zu geben, mie ja audi heute nodi in
der Trommelspradie primitioer üölker lladiriditen auf meite Entfernungen
hin ganz sdinell oermittclt merden. Selbst in der Musik haben die licroor-

gerufenen Caute den IDert einer Sprache, mie der Ausdrudc: Diese Musik
spridit zum Rerzen! bemeist.

Aber alle diese Geräuschlaute sind sdion im Grunde nichts Anderes

als Ersatzmittel für den sprachlichen Ausdruck oon Begriffen, deren Bildung
die Mundsprache bereits oollzogen hatte. Rodi heute bedeutet das Klalsdicn
im Theater: Gut! oder Dank! Das Trampeln heifet gemöhnlidi: Fort!
manchmal aber audi, z. B. bei Studenten: Dortrefflidi! usm. — Einer

höheren organisdien Entmi dcelnng ist aber diese Spradic nidit
fällig. Das ist nur die Mundspradie, d. h. diejenige, meldie durch
das Reraustreten des Cautes aus dem Munde sidi oernehmbar madit.

Damit ist audi die Antmort auf eine interessante Bemerkung Sdilcidiers

gegeben, mo er sidi folgendermaßen äußert: „lüarum überhaupt der Mcnsdi
gerade den Caut zum Material genommen, in dem er seine Anschauungen

und Begriffe abgebildet, nicht etma eine Gebärde, dies mag eher oon der
Philosophie als oon der Spradimissensdiaft diskutiert merden; mir müssen

uns mit dem Gefühle begnügen, daß dies nadi absoluter ITotmendigkcit ge-
sdieben mußte und gar nicht anders sein konnte." Run, erstens maren, mie

die Ontogenesis beim Kinde zeigt, die Mundtaute als Empfindungslaute
die frühesten Kundgebungen; zmeitens sind sie diejenigen Kundgebungen,
die allezeit allen lüahrnehmungen am unmittelbarsten folgen können, meil
die Organe zu beiden samt Reroensystem und Gehirn am nächsten bei ein¬
ander mohnen; drittens aber besitzt eben nur die Mundspradie im Oer-
gleich zu der dürftigen Zeichen-, Gebärden- und Cärmspradic eine unendliche

Bildsamkeit zu Zmedcen des Ausdrucks oon Empfindungen und Gedanken.
Eine Art oon Mundspradie haben nun audi die licre, aber sie ist

überall ganz unpollkommen geblieben. Die aufrediten Dögcl brachten es



nur zu mehr oder weniger musikalischem Pfeifen und Singen einförmiger
Hatur, oder aber zu dem der mensdienspradie sdion mehr oerwandteh
Kt'ädizen, Schreien, Kreischen, wie es die Papageien und Raubaögel hören
lassen. Der teilweise aufredit gehende Bär kam über sein Brummen nidit
hinaus. Diese und andere aufrecht gehende Tierarten blieben als Abzweig¬
ungen der Entwickelungsreihe auf ihrem Standpunkte stehen.

10. Empfindungslaute.
Anders der entstehende tRensch. Audi er bradite zunädist

wie die Tiere unwillkürliche ihm eigentümliche Haturlaute her cor,
we 1die durüb die starken Empfindungen des Sdimerzes, der
lDut,der Cust, derAngst und dergleichen ausgelöst wurden.
Hodi heute sind dieselben bei den menschen zu finden, Aufheulen und Auf¬
brühen bei Sditnerz und Freude, Stöhnen und Ächzen, lüutscbnauben,
murren und Knurren bei Unzufriedenheit, dübeln und Jauchzen bei Cus't-
empfindung, und oieles Andere der Art. Die Unwillkürlidikeit solcher Caute
und ihre spontane Herkunft aus dem Innern des menschen wird besonders
dadurch erwiesen, daf3 zugleich mit den Cautorganen häufig auch die Tränen¬
drüsen in Tätigkeit gesetzt werden, über die der lüille des mensdien nur
unooilkommen gebietet, sodafe jene Caute häufig oon Tränen begleitet waren
und nodi heute sind. Radi und nach haben die ursprünglichen wilden
Kundgebungen audi eine mildere nebenform gewonnen, neben das wilde
Johlen und Jauchzen ist das Cadien, neben das wilde Brüllen unter Tränen
das lüeinen getreten.

Diese durch den Kl und heroorgestofiencn Haturlaute der Empfindung
erfolgten oiellcicbt auf einer allerfriihesten Stufe des mensdienartigen Ur-
wesens niemals ganz, aber dodi nahezu unbewuht und fast ohne den
Zmedi der IHitteilung an andere, wie das ja audi bei dem Kinde üielleidit
der Fall ist, wenn es, behaglich in der lüiegc liegend, sein lüoblgefübl un¬
bewuht durch gewisse Cippenbrauselauto zu Tage treten läfst. Aber immer
mehr wurden diese Caute dem Zwedre der HlTttei 1 ung au
andere dienstbar und nahmen die Hatur des Drohens und IDarnens,
sowie der llTitteilung des Schmerzes, der Freude, der Überraschung u. s. w.
an. Don diesem ältesten Bfaterial der ITlundspradie ist noch beute manches
lebendig. Drohendes Knurren, wie beim Runde, Hasaltöne der Überrasdrung,
höhnendes Cadien, unartikulierte Sdimeidiel- und Koselaute kommen überall
täglich aor. Dieles ist lautlich und sdiriftlidi nicht fixierbar, wie die er¬
wähnten Caute, ferner das Singen, das Pfeifen, das Schnalzen mit der
Zunge. Audi das Einziehen der Cuft durdi beide IHimdwinkel gehört hier¬
her, durch welches der Japaner seinen Respekt cor einem höheren kund¬
geben will, minimal kultioierte üölker, wie die Akkazwerge Jnner-Afrikas,
haben nodi heute eine Spradie, die zum gröhten Teile aus soldien primitioen
Sing-, Pfeif-, Knurr-, Gurgel-, Sdmalz- und lüildlauten ähnlicher Art besteht.
Aber alle diese Haturlaute der Empfindung, sowohl die wildesten primitioen
des Ticrmenscbcn, wie die des höher entwickelten Urmenschen, sie allein
sind es nidit ohne IDciteres gewesen, welche die Spradie geschaffen und
dem mensdien seine Entwidmung ermöglicht haben. Sic muhten dazu erst
eine Ausgestaltung erfahren, welche sie befähigte, mit andern Spradilauten
zusammen diesem hohen Berufe zu entsprechen. Solche andere Spradilaute,
pon denen weiterhin die Rede sein wird, reduzierten, begrenzten, klärten
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durch ihren Einflufe die ursprünglichen unklaren, geräuschartigen homplizicrten
Rafurlaute und schufen aus ihnen brauchbare, meil einfädle Spradilaute, sodab
aus einem Teile der Raturlaute nidrts Geringeres, als der DokaÜsmus der
Sprache, die Gesamtheit der Klanglaute, beroorging, mährend der andere
Teil zusammen mit den neulauten sid) zu Bestimmungslauten (dem Kon¬
sonantismus) gestaltete. 3n der Folge nämlich entmiekelten sid)
aus den (auch heute noch lebendigen) unklaren Primitiolauten
des Reulens, Weinens, lTlurrcns, Kosens, aus den Cauten,
die ein Staunen, Drohen, W a r n e n und d c r g 1 e i di e ii a u s d r ü dc-
ten, allerlei einfadie und klare Ausdruckslaute, o o r allem
s o 1di e o o n interjektionaler R a t u r. Dabin gehören die
ooka Iis dien Interjektionen ah! ai! au! o! u. ä. Dahin gehört
ferner das balbookalische jjj! (bei Fuhrleuten noch oft so urmüdisig zu
hören, sonst in bti! oerlauilichi) als Zeichen des Antriebs, des Aufsdnoungs
und der Freude, mie das in dem lateinischen io! und den deutschen lüörtern
jubeln und jaudizen, aud) ookalisiert in dem Ausruf hei! zu Tage tritt.
Ebenso gehört dahin der sid) oft an au, o oder u anlehnende Ralbookal m,
der aud) für sid) allein in mmmm! als Interjektion des Sdrmerzes oor-
kommt, mie er ja den charakteristisdren Teil der Wörter mch, meinen,
mimmern bildet. (Als Zmischenbemerkung möge hier der Rinmeis darauf
oerstattet sein, dab die Ralbookale j und m sogar die Üerbindung mit der
Gebärdensprache herstellen, indem bei der Reroorbringung oon j die Züge des
Gesid)ts aufmäris gerichtet merden, mährend sie umgekehrt bei m sid) herab-
märtszieben.) Durch den Rinzutritt jener fremden Caute zum mensddichen
Sprachmaterial sonderten sid) aber oon den primitioen Empfindungs-
lauten nicht nur ookalische und halb ooka tische, sondern aud)
rein k onsona ntisd) e, d. b. reine Gcräusdilaute ab, indem sie
mit den gleidrartigen fremden oerschmolzen, sodab auch deutlid) artikulierte
Konsonant-Jntcrjektionen entstanden. So findet sid) nod) heute mmmm!
oder hm! als Ausdrudr für mandmrlei Stimmungen, ferner zischendes bbbb!
zum Zeidren des üerlangens nad) Stille, tttt! oder thh! zum Zcidren der
üermunderung, und deutliche Doppcllautbildungen, mie st! pst! und brrr!,
letzteres zum Zeidren des Raltmachens und der Abmehr. Solche entmeder
dem unmillkürtichen Selbstgespräd) dienende oder zur lRitteilung an andere
tndioiduen bestimmte, immer aber an irgend eine Adresse gerichtete Caute
entspredren in Bezug auf diesen ihren Zmcck den oorbin ermähnten Cärm-
zeichen des Trommeins, Klatschens, Trampeins u. s. f. Beide sind sdron
in mehr oder meniger deutlicher lüeise Ersatzmittel für den sprad)lid)cn
Ausdruck oon begriffen, dessen Bildung die artikulierte FRundspradre nach
und nad) oollzog. Besagt doch jenes mmmm! sooiel mie „Das hätte id)
nicht gedad)t!" oder „Das tut mir leid!" oder „lüas ist da zu tun?" oder ,,3d)
mill mir's überlegen!" und Anderes, ebenso pst! sooiel mie „Sei still!" u. s. f.

Festhalten aber müssen mir aus der Erörterung über diese Caute
der Empfindung die Erkenntnis, dab oor allen sie den hohen Be¬
ruf übernehmen, den Do kaikör per der Sprache abzugeben.
Aus dem eigenen Innern gemann der IRensch das Klangmaterial seiner
sprad)lid)en Kundgebung, oon dessen Bedeutung nachher die Rede sein
mird, mährend der Konsonantismus, menn aud) nid)t seinen ausscblieblicben
Ursprung, so dod) seine bestimmende Kraft einer auberbalb des [Renschen
liegenden Quelle oerdankf.
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11. Die H o di a h m u n g s 1 a u t e.

lücis für Caute waren nun diese oon außen hinzukommenden?

Es waren das Reflexlaute, durdi weldie sinnlich ipahr¬
genommene äußere üerhältnisse oon den menschlichen

Sprachorganen per möge der Erregung reizbarer Heroen in unwillkür¬

licher, unbewußter IDcise, doch in genauem Abbilde wiedergegeben
wurden. Die Sinnes Wahrnehmungen werden durch die
Heroen der Sinneswerkzeuge gemadif und dem Zentral-
neroenorgan übermittelt. Don diesem werden sie, indem

dabei ein mehr oder weniger bewußter lü i 11 e zur Äußerung
entsteht, an die Heroen der Spra diorgane übermittelt,
weIdie nu n sidi in das Derhältnis der Analogie zudem siun-

licb IDahr genommenen setzen, indem der lüille zur Äußerung den
Atemdruck (den Drude des sidi zusammenziehenden Zwcrdifells auf die in

der Cunge enthaltene Cuft) heroorruft, der beim Passieren der in das er¬

wähnte Analogieoerhältnis gebraditen Sprcdiorgane den Sprachlaut bildet.

fHaii könnte auf den ersten Blidi geneigt sein, alle Reflexlaute ohne
IDeiteres Sdiallnadiahmungslaute zu nennen, wenn es nicht dodi eine

besondere Bewandtnis damii hätte, sodaß man die Bezeidinung nur cum
grano salis gelten lassen kann. Der Tiermcnsch begann zunächst
und lernte allmählidi, der Urmensch ocrmoditc später Tierstimmen nach¬

zuahmen, ebensowohl die Gesanglaute seines Uroheims, des singenden
Affen, wie die flötenden, gurrenden und pfeifenden Töne der Singoögel,
ebensowohl das Krächzen und Schreien der Rauboögel, wie das Brummen
des Bären, das Rören des Fjirsdies und die Caute anderer Tiere heroor-

zubringen. Bei solcher Hachabmung hat er wohl sdnoerlidi mehr un¬

bewußt gehandelt, wie wir das bereits bei der Besprediung der Sdileidier-
Steinthai-Paul'sdien Theorie oon den Reflexlauten dargelegt haben. Audi
die Spottdrossel, die alle Caute der andern Dögel nachahmt, singt nicht
mehr zwecklos in unwillkürlichen Reflcxlautcn, sondern sie will sidi wie alle

Dögel andern mitteilen. IDas sie damit ausdrücken will, ob Ciebes- oder

Hahrungsbedürfnis oder Zufriedenheit oder Heid gegen die andern Sänger,
das ist eine andre Frage, aber der Zwedi der IRitteilung an andre liegt
zweifellos oor. IDarum soll nun gerade der fflenscb bei der Hadiahmung
der Tierstimmen nur gedankenlose und zwecklose Reflexlaute oou sidi ge¬

geben haben ? Sein nie rastendes Hahrungsbedürfnis wird das ITiotio ge¬
wesen sein, dut'di soldic fiadiahmungslaute sich — nicht sowohl den lüesen
seinesglcidien, wohl aber — jenen Tieren mitzuteilen, die er erbeuten wollte.
Er bediente sidi ihrer zunädist unbewußt oder instinktio,

um die betreffenden Tiere heranzulocken, wie dergleidicn noch
heute absiditlidi z. B. mit dem Bladen für Rehe und mit ähnlichen Cockrufeti

gesdiieht. H a di u n d n a di e r s di e i n t d i e H a di a Ii m u n g o o n T i e r-
lauten oerbunden mit sidi bildendem Bewußtsein non ihrer

Zweckmäßigkeit. Aus dem unbewufiten Gefühl wurde Bewufitsein und

Einsicht, aber das kam erst mit der weiteren Entwickelung der Spradie.
Zunädist aber stand er mit seinem zweckmäßigen Hadiahmen der Tierlaute
auf der Stufe der Tiere, die audi zweckmäßig, aber nur instinktio zwedi-

mäßig handeln. Das üorgehen der netzbauenden Spinne, das Dorgcbcn
der Ameisen, die sidi z. B. ihre Fjonigläuse wie Kühe halten, das des
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Ameisenlöwen, der seinen Falltriditer aushöhlt, ist oon instinktioer Zweck-
mcif3igkeit. Eine soldie hatte audi die rierlautnadiahmung des ITlensdien.
Hilf der Stufe der blofs unwillkürlichen Radiabmung ohne den Zweck sidi
dadurch irgend einen andern lüesen mitzuteilen, auf der Stufe der zweck¬
losen Reflexlaute also, wäre der Tiermensdr einer Äolsharfe oder einem
rauschenden Baume gleidi und weniger als Tier gewesen, weil schon die
Tiere mit ihren Cauten ITlitteilung beabsichtigten. Huf der Stufe des instink-
tioen Zmedigefübls aber stand er dodi wenigstens auf gleicher Stufe mit
ihnen, worauf er dann durch weitere Ausbildung der Spradie und damit
der üernunft sie überflügelte. Die lladiabmung der Tie flaute
diente ihm aber im üerlaufe des weiteren Spradi prozesses
als eine-'üorschule z u r 11 a di a b m im g der C a u t e, d i e e r n a cb
und nach selber in der Ratur und oon seinesgleidien oer-
nahm. Ganz u n m e r k 1 i cb d o 11 z o g s i da dieScbeidungzwiscben
ITlenscb und Tier, indem der Tiermensch durch das Fj i n z u-
gewinnen nodi anderer HachabnlUngslaiite Iangsam sein
Cautmaterial bereicherte und durdi die unbewußte Kombi¬
nation desselben mit den Empfindungslauten zur Begriffs¬
bildung gelangte.

Der Tiermenscb war nämlich nicht allein befähigt zum Radiabmen der
Tierlaute, sondern er besaf3 oder gewann allmählidi audi die Fähigkeit,
andere Caute nadizuahmen, die sich seiner lüabrnebmung aufdrängten. Sein
aufrediter Gang ermöglichte es ihm, mehr, als andere lüesen, die Stimmen
der Elemente zu oernehmen. Soldie naturstimmen waren das
Rauschen des lüaldes, das Sausen, Brausen, Rauschen, Sprühen, Zischen,
Spritzen, Sieden, Schäumen, lüogen, lüallcn des lüassers, das lüebon,
Deulen, Pfeifen des lüindes, das Kollern, Poltern, Rattern, Kadicrn fallenden
Gesteins, das fflurren und Bollern oulkanischen Bodens und Aebulidies.

Ridit oergessen dürfen dabei werden die analogen Geräusche des
tierischen und des mensdilidien Körpers, die oielmehr ihrerseits
höchstwahrscheinlich der früheste Gegenstand der lüabrnebmung und auch der
Radiahmung waren, worauf erst allmählidi die Huffassung der analogen
riaturgeräuscbe an die Reibe kam. Gibt es doch üorgäuge des Kinderlebcns,
bei denen noch heute oon der lllutter oder Amme dieselben nadiabmungs-
laute dem kleinen Kinde oorgcsprodien werden, die sdion oon dem Ur¬
menschen angewendet wurden, und die oulgären Bezeichnungen der mensdi-
lidien Ausscheidungen enthalten eben dieselben Caute, z. B. jene sdiarfen
sch- und fs-Caute, jene f- und k-Caute, wcldie die Elemente im Grofsen ber-
uorbringen.

üor allem aber im Umgange mit den Elementen gewann der Ur-
mcnsdi jene neuen nachalmUiiigslaute, die zusammen mit den Tiernadi-
abmungslauten und den eigenen Empfindungslauten das FlTaterial zur Bildung
der Sprache abgaben.

lüie dem rauschenden rauben Gebirgswalde das rrr, weldies sich bei
sanfteren Caubwaldgebirgen zu III modifizierte, so hörte der Tiermensdi
audi dem lüinde gewisse trotz der llebentöne oorzugsweisc beroortretende
Caute ab, wie ffff und wwww, dazu jjj, auch wohl die singenden llasalc
ng und nun, dem Strome aber das weiche s des Sausens, dem Gcbirgs-
badi und dem lüasserfall das fjf3fs des dabinsdiiehenden lüassers, dem
Gisdit das sdi und j, wie es heute im Französisdicn gesprodien wird, dem
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spritzenden, sprühenden Wasser das z, dem aufklatschenden Regen das
tsdi, dem aufquellenden Wasser das hm (qu), dem Platzen der Wasser¬
blasen das p und pm. Der Donner des 6emitters und das Dröhnen der
Caminen oermittelten ihm die Caute d und b (erhalten z. B. in unserm
Donner und Bombe), das Abstürzen oon groben und kleinen Felsbrodten,
auch oon andern Gegenständen, z. B. aon Kokosnüssen u. dergl., die Cante
gggg und kkkk, mie auch das Kradien der stürzenden Bäume (etma nadi
einem Blitzstrahl) ihm in Wiscblautformen mie kr, kn (Kradien, Knadten)
denselben k-Caut nabebrachte. Ebenso mögen die murrenden Geräusdie der
Erdersduitterungen auf die Bildung eines Cautes, mie m, hingemirkt haben.

Diese Haturlautnachahmungen zeigen aber llnter-
sdiiede, auf die sdion früher hingemiesen murde.

Sie lassen s i ch n u r in o e r s di i e d e n e m 117a b e a k u s t i s di
erklären, denn deutlicher erkennbar ist die akustische Herkunft bei sdi
als bei d, bei ffff als bei g.

Wir mollen uns oergegenmärtigen, dah alle Caute nur durdi Bc-
megung, und zmar durch Bemegung irgctidmeldier Gegenstände in der durdi
sie bemegten' Cuft entstehen. Audi die hier zur Besprediung stehenden
mensdilidien Reflexlautc* entstehen permöge der durch die Cautmahrnehmung
sympatbisdi erregten Heroen aus der Bemegung der Spradiorgane und der
oon ihnen bemegten Cuft. Aber manche oon ihnen bezeidinen nidit
blof3 Bemegungen, sondern auch Zustände, meldie erst durdi
diese Bemegungen heroorgerufen murden. Das ddd z. Beispiel läfst sidi
aus der unbeioubten l7acbabmung des Donnerschlags erklären, aber es be-
zoidinet audi zugleidi den darauf folgenden Zustand des Festliegenden, des
Angehaftetseins (tat. ad). Run gibt es zmar, pbilosopbisdi betraditet, über¬
haupt keine unoeränderten Zustände in der Welt, überhaupt keine Zustände.
„Alles flief3t", sagt der griediisdie Weise Fjeraklit. Aber uns lTicnsdien
sdieinen Zustände dazusein, und mir unterscheiden sogar Zustände der
dauernden Bemegung und Zustände der Ruhe. Da aber alle Zustände
tatsädi 1 idier Ruhe audi tatsädi 1 idi geräuschlos sind, so
können die Ruhezustände in der 17atur keine Caute Iieroor-
bringen, also a u di kein Cautmaterial zur s p r a di 1 i ch e n 17 a di -
ahmung liefern. Wenn es nun gleidimobl mensdilicbe Spradilaute gibt,
meldie einen Ruhezustand, ein bemegungsloses „Dasein" bezeidinen, so
können diese Caute nidit auf akustischem Wege, also durdi Dermittlung des
Gehörsinns gemonnen morden sein, sondern es muh ein anderer Sinn des
117ensdienin Funktion getreten sein und gleidimobl einen Caut heroorgerufen
haben oder doch menigstens an seiner F)eroorrufung mitbeteiligt geioeseu
sein. In der Tat erklärt sidi die Schmierigkeit dadurdi, dah mir nidit nur
die Wahrnehmung durch das Gehör, sondern in höherem oder geringerem
lTlahc audi die Wahrnehmung dtirch den Gesichtssinn bei der
Bildung mancher Reflexlaute tätig finden. Wir gelangen zu der
Erkenntnis, dah auch bei Wahrnehmung oon lautlosen Zuständen durdi den
117ensdicn scine S pradiorgane ihm unbeiousst eine diesen
Zuständen analoge Stellung einnehmen und in derselben
funktionierend einen Caut heroorbringen, der die beim
Sehen eingetretene Empfindung zum Ausdruck bringt. Bei
dem Caute nimm z. B. kann es zmcifelbaft erscheinen, ob unterirdisches
tHurren ihn auf akustisdiem Wege heroorgerufen hat. Aber audi die un-
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bcwubte analoge Funktion der Spradiorgane im üerhältnis zur optisdien
Wahrnehmung erklärt zur Genüge den Tatbestand, da?3 m sooiel voie „ein¬
geschlossene ITlitte", „mitte, mitten" bedeutet, da die Zunge, eins der
widrigsten Sprecborgane, welches gewissermaben die Rolle des Deiters unter
denselben bat, dabei inmitten des festgesdilossenen mundes frei spielt und
kein anderer wirklicher Spradilaut als das m beroorgebradit werden kann.
Bei dem Caute d kann man die akustische Entstehung ebenfalls als wahr¬
scheinlich annehmen, dab nämlich das Dernehmen des einsdilagendcn lüetter-
strabls oder eines anderen harten Sdilages (Cawine, Steinblodi, Wurfstein,
Schlagstein, Keule) diesen Rcflexlaui im mensdilidien Spradiorgan ausgelöst
habe, wie das ja durch das deutsdie Wort „Donner" selber bezeugt zu
werden scheint. Fiber auch dem Eindrucke oon einem auf den Schlag
folgenden Zustande des flngeheftetscins, des dauernden Druckes, welcher
sinnlich nur durch den Gesiditssinn wahrnehmbar ist, entspridit der Zustand
der Sprachorgane, indem die Zunge beim d oben an die Zähne angedriidit
bleibt.

Wir erkennen sonach, dab die Reflexlaute s i di grup¬
pieren in:

1. Caute eines Bewegungszustan'des,
2. Caute eines Ruhezustandes, die zuglcidi Ein¬

gangs- und Rusgangslautie sind,
3. die Eingangs- und Rusgangslaute ohne Dauer.

Zu den ersteren, den Cauien des Bewegungszustandes, gehören die
oon den Phonetikern sogenannten Sonorlaute, unter denen wir hier alle
Geräusdilaute (Riditookale) oerstehen, die beliebig lange oernehmbar ge¬
macht werden können und die wir Dauersdialllaute nennen möditen. Es
sind das die Ciquiden r und 1, die Rasale ng, n und m, die starkafmigen
Kehllaute h, di (Adolaut nach Sdiieicber), die sdiarfatmigen Cippenlaute w,
f, die sdiarfatmigen Zungen-Zahnlaute cb (fch-Caut nadi Schleicher) und j,
die Zischlaute j (frz.), sdi, ss (audi als b gesdirieben), tb (englisdi in sdiarfer
Flusspradie, s (weich) und th (in engl, weicher Flusspradie). Diese „Dauer¬
sdialllaute" oder Sonorlaute sind im IDesentlidien akustisch erklärbar, am
deutlichsten die Ciquiden und Sibilanten. Rieht so deutlidi gibt für ng und
n mandies Windsgeräusdi bezw. bei m das unferirdisdie murren ein lautlidies
üorbild ab. Um so klarer spridit bei diesen die optisdie Erklärung. Die
Caute h und di (fldilaut) sind ebenfalls akustisdi und optisdi aus wahr¬
genommenem Wind- oder Cufthaudi zu erklären, dodi bilden sie, wie audi
die Ralbookaie j und w, eine Überleitung oon den Empfindungslauten
zu den Reflexlauten.

Dahingegen bilden d, b, g, die in alter Einteilungsweise die Be-
zeidinung Mediae haben, eine zweite Gruppe, die wir als Rubelaute oder
„halblaute" bezeichnen können. Denn d bezeidinet, wie wir gesehen
haben, zwar das kräftige Eintreten, aber audi das Fortdauern eines Druckes,
wie das in der lateinischen Präposition ad und dem ürwortc od (lüald)
zum Flusdrucke kommt. Der Caut b bezeidinet dementsprechend (als Abart
oon w, weidies ein sanftes flbmärismallen ausdrückt) ein plötzlidies kräftiges
Flbmärtsbewcgen und zugleidi ein Dcrbarren in diesem Bemegungszustandc,
wie es in der lateinisdien Präposition ab und in dem deutschen lüorte
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„Ebbe" ausgedrückt ist, welches ebensowohl das Abnehmen der Flut, als
auch die Gebirgsabdachung bezeidmet. Der Caut g endlidi drückt ein
kräftiges heraustreten zugleich und üerfrarren in diesem Zustande aus, wie
in der griediisdien löurzel «y («jw/«- brechen, auseinanderbrechen), den
deutsdien löörtern oog (Räch oben Reroorragendes z. B. Rordseeinsei) und
Egge = Reroortretendes Gebirge sich zeigt.

Endlidi sind die dauerlosen Eingangs- und Ausgangslaute t, p, k,
di e sogenannten Tetnies, zu betrachten, welche mit den oorgenannten Mediae
oersdiwistert, nur binsiditlidi des Atemdritckes sidi dynamisch oon jenen
untersdieiden und oon jeher oft, besonders aber im Reudeutschen, z. B. im
Reusäcbsisdien, mit ihnen wediseln. Sie drücken ausscbliesslidi die Plötzlichkeit
eines Anfanges sowohl wie eines Schlusses aus, weshalb sie richtiger als
Explosiolaute bezeichnet werden. Audi das Entstehen dieser drei Caute
ist gleich demjenigen der drei haiblaute gleidiermahen akustisch wie optisch
zu erklären. Der Caut kann oorn Platzen oon Wasserblasen und dergl.
und der analogen Cippenbewegung herstammen, das k oom Reraus-
kollern und — kackerri kleiner Steine und Abfallgegenstände, t weniger
augensdieinlidi, dodi auch höcbstwahrscheinlidi oom Durch- und hinausfahren
oder -dringen. Bei diesem Caut ist am auffallendsten erkennbar, dafs er
leicht eine exspirierende Ratur annimmt und zu tb, weiter zu tz wird, wie
sidi das in hart und harz zeigt. Gleiches ist aber auch bei p und k der
Fall, aus denen ph und kb entstehen, die man zusammen mit tb statt
Aspiraten zunächst richtiger Exspiranten nennen sollte. Exspiratae, wie
Sieoers sie nennt, sind sie eigentlich nidit, denn die ganzen Caute werden
nicht ausgehaudit (wie Adspiratae angehauchte Caute sind), sondern sie
enden nur mit einem haudilaut, i, e. exspirant. Diese drei Exspiranten sind
audi ursprünglich phonetisdi durchaus nidit identisch mit den drei Urlauten,
welche in der älteren Spradiwissensdiaft als Aspiraten bezeichnet werden.
Die Exspirans ph ist ursprünglich nicht identisdi mit dem bilabialen oder
gar dem labio-dentalen f-Caut, kb nidit gleidi dem gutturalen oder oelaren
di. Aber diese Caute sind bei der Entwickelung der Sprachen so oielfadi
(obwohl sidi Unterscheidungen und sogar in der Sdirift erhalten haben)
ineinander übergegangen, dafs ihre Sammlung unter den — allerdings nidit
gliicklidi bezeichneten — Begriff Aspiratae oerstöndlidi ist und im Grossen
und Ganzen audi beibehalten werden kann.

12. Zusammenfassung und Übergang.

Die Gdellciute: o) 6 m p f i n d u n g s 1 a u t e, Klanglaute, Daseinslaute,
b) Rochahmungs laute, Geräusch laute, Bestimmungslaute. Beispiel.

Die drei Rauptsinne Fühlen, Rören, Sehen (so ist die biogenetische
Reihenfolge) riefen also die mensditidien Spracblaute heroor, die, anfangs in
einem Gewirr trüber lüildiaute enthalten, sich nach und nadi immer deutlicher
heraussonderten und zu Ed eil auten oereinfachten. Die Sprachlaute
sind oon zweierlei Art. Die ursprünglichsten sind die Empfindungs¬
laute, zuerst durch den Gefüblssinn, dann auch durdi den Gehörsinn und
durdi den Gesichtssinn oder durdi ihre Bereinigung heroorgerufen. Sie ent¬
stammen dem Innern des IRensdien und sind sein eigenes Gut. Sie geben
das dem Gesanglaute oerwandte Klangmaterial der Sprache
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her, bilden, seit erfolgter Klärung 211 Edelklanglauteh, tun
die iiblidte Bezeichnung festzuhalten, den üokalismus. Der Bedeutung
nadi sind sie als die Daseinslaute zu bezeidinen, denn sie be¬
deuten in der lüurzel das Existieren oder Sein oon irgend etwas. Sie
sind dabei befähigt, durch oersdiiedene Klangformen (üersdiiedenheit der
Dokale) dieses Sein in adoerbialem Sinne näher zu bestimmen.

Die ursprünglidi mit den Klangelcmentcn der Empfindungslaute oer-
misebten Geräusdilaute (oon jenen pbysikalisdi durch eine andere Hatur
der Schallwellen untersdiieden) oerloren sidi in den gleidiartigen Reflex-
lauten, d.h. in den durdi tinbewufste Rachahmimg entstandenen Geräusdi-
lauten, kurz ausgedrückt in den nachabniungslauten. Don diesen uer-
daitken mehrere dem Zusammenwirken non Fühlen, Hören und Sehen ihr
Dasein. Das blofee Hören und Sehen zugleich bat die meisten non ihnen
beroorgerufen. Blanche mögen dem Gehörsinn allein ihr Dasein oerdanken,
wiewohl das schwer nadtweisbar ist. lüabrscbeinlidi aber hat das Sehen
allein zur Bildung einzelner Caute, z. B. m, ng, u, geführt. Überall ist in
ganz langsamer Ausbildung eine durch die Heroen oermittelte unbewufetc
Analogie zwischen der Stellung der Spradiorgane und dem sinnlich wahrge¬
nommenen Zustande eingetreten und hat in Reflexlautcn Gestalt gewonnen,
die oon den llrmensdien ursprünglich fast (dodi niemals oöllig) unbewubt,
allmählich in zunehmendem tRahe mit LDillen zum Zwecke der IRitteilung
beruorgebradit, oielleicht audi unter Beihülfe der Gebärdenspradie zum gegen¬
seitigen üerständnis gebracht und in unbewufetem Oerfabren durch den gestei¬
gerten Gebraudi immer klarer gesdiliffen wurden, in weldicr Gestalt sie den
Konsonantismus der Spradre bilden. Ihrer Bedeutung nadi sind diese
Rachahmungslaute oder Geräuschlaute die Bestimmungslaute. Sie geben
dasjenige Etwas an, welches der Daseinslaut ankündigt. (Denn wir z. B,
die lüurzel or haben, so bedeutet der Klanglaut 0 „üorbandensein" und
zwar genauer „Oben üorbandensein" und r „Rauschen und Rauhes." üer-
wandelt man das in einen Satz, so erhält man: „Oben oorbanden ist
Rauschen und Rauheit." Ulan kann or aber ebensogut auch als Substantio
deuten, wo denn die Bedeutung sich zu dem Ausdrucke gestaltet: „Etwas,
wo oben Rausdien und Rauheit ist." Dies entspridit unserm Begriffe
„Raubes Gebirge," „Rauher Berg," und diese Bedeutung bat das griediisdie
oqoc. (Die Silbe os ist das Pronomen der Bedeutung „er" und identisch
mit dem lat. is „er", üon beiden steht oft audi nur das s allein.) Das
lüörtdien or beschränkt sidi audi nach und nadi in seiner Bedeutung, be¬
sonders beim Hinzutreten anderer Caute. Es kann bedeuten: Gebirge,
Berg, lüald sdiledithin, ohne die Rebenbegriffe „oben", „rauschen", „rauh".
So bedeutet der deutsdie Harne Orb Gebirgsabdadnmg (b — Ebbe), Orpe
(= Or-epe) lüaldbädilein, das lüort „Ort" aber „lüaldende", nämlich eine
Stelle, wo man durdi den (altdeutsdien Ur-) wald hindurdi hinaus kommt,
und „das Ort" (bergmännisch) eine Stelle, wo man durch das Gebirge
(=Feis) hindurdihaut.

Spradilaute und Spradilauttypen.

Obwohl die Zahl der Spradilaute, die es in Gestalt oon Einzellauten
oder in Cautoerbindungen geben kann, eine unbegrenzte ist, gerade so wie
die Zahl der Farben nadi Hüancen und tlüsdiungen unbegrenzt ist, so tritt
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doch eine Anzahl oon Cauttypcn daraus hcroor, gerade wie wir
typisdie Farben unterscheiden, lüie man freilidi unter Umständen bei einer
Farbe schwanken kann, ob man sie blau oder grün nennen soll, so sind
andi manche Caute oon einer Art Doppelnatur, mie die Fwlbookale j und io
und das englisdic th, welches halb den dentalen d - Hauten, halb den
Sibilanten angehört, lüeil sidi nur oermöge dieser Cauttypen eine höhere
Geistesentwickelung unter den FRenschen hat bilden können, nennen wir
sie Edellaute, im Gegensätze zu den lüildlauten, meldie
dazu nicht befähigt waren. Die Entstehung dieser Edellauttypen
samt ihren HUancen, d. h. ihre Aussonderung aus lüildlautcn, die soge¬
nannte Edel lau tSchöpfung, geschah an oersdiiedenen Stellen
der Erde unter den oersdiiedenen Tiermenschen und nachherigen Urmenschen
uöllig regellos ohne jede systematisdie Reihenfolge und in einer uadi klima¬
tischen und örtlichen Umständen und auch zeitlich ganz oersdiie¬
denen lüeise. Die einen Urmenschen haben um Jahrtausende, oielleidit um
Jahrhunderttausende früher Spradiedellaute gehabt, als die andern. Die
einen haben diese Caute, die andern jene Caute deutlicher entwidielt, dafür
aber diese oder jene Caute gar nicht gebildet, wie nodi heute die Japaner
kein 1 haben und die Polynesier nur eine besdiränkte Anzahl oon Uokaleti
und Konsonanten spredien.*) Bei manchen Dölkern ist, wie früher erwähnt,
der Bestand der Edellaute unter den wuchernden lüildlauten gar nidit zur
Entwidmung gekommen. So ist die Spradie der Buschmänner dürftig und
wegen ihrer oielen Schnalzlaute eine der sdiwierigsten.**) Fast ganz aus
primitioen lüildlauten soll die Spradie der afrikanischen Akka-Zwerge be¬
stehen. Jedenfalls „wählt überall die Praxis aus der unbe¬
schränkten Zahl der mög 1 idien Sprachlaute nur eine bc-
schränkte Zahl oon Typen aus, deren jeder einen Spielraum für
Unterarten in den oersdiiedenen Sprachen hat."***) Unter „Praxis" dürfen
wir sowohl die unbewu&te Praxis der Spradientwickelung selbst oerstehen,
wie audi die bemühte Praxis der Spradiforsdiung, der audi wir uns an-
sdilief3en müssen, indem wir unseren Untersuchungen einen engeren
Fjauptbestand oon Cauten zu Grunde legen.

Dieser Aciuptbestand oon Cauttypen ist nicht identisdi mit dem Caut-
besfandc' des hidogermanifchen, wie ihn unter andern G. Curtius in seiner
Gricdiisdien Etymologie 5. Aufl. S. 128 aufstellt, üiclmehr gelangen wir
durdi eine bio 1ogisdie Betrachtung der Cautfrage zu einem
natürlich geordneten fflaterial oon Urlauttypen mensdilidicr
Sprachbildung, welches ebensowohl im Indogermanischen und seinen Ab¬
zweigungen, wie in den andern Sprachen der IDclt enthalten ist.

Die Spradiphysiologie oder Phonetik.

Die in neuerer Zeit entstandene und sdmell entwickelte Iüissensdiaft
der Spradiphysiologie oder Phonetik hat das Glcidie augestrebt,
indem sie die physiologischen üorgänge der Cautbildung

*) 0. Peschel, Dölherhunde. 6. Ruft. 1885.
**] 5ocrncs, die Urgeschichte der menschen. Ratzel, üölherhunde, nennt zuiar die Spradie

der Buschmänner umgehehrt eine „reiche und feingebaute", doch bestreitet er das üorhommen
der oielen Schnalztaute nidit.

***] Sieoers, Grundziige der Phonetik. 5. Ruft. S. 45.
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d u r di die S p r a di o r g a n e n a ch 10 i es und eine ITTengc Caute sorgfältiger
bestimmte, als es bisher geschehen mar. Sie hat zu der Erkenntnis
der möglichen Spradilautty pen und ihrer Spielarten oiel
beigetragen, ganz abgesehen daoon, dab sie durdi ihre Aufklärungen
das Ohr für die Reinheit der Caute allenthalben geschärft hat. IRan mird
sidi immer bei den trefflichen Arbeiten oon Sieoers, Brüdie, Bell, üictor,
Tedimer, Winteler über die einzelnen üorgänge bei den Cautbildungen und
über die Arten und Unterarten derselben Rats erholen, zmeifellos noch besser,
als bei den älteren Grammatikern der oergleichenden Spradiforsdiung, die
oon gesdiriebenen Budistaben oiclfadi nidit loskamen und oon apriorisdien
löurzeln ausgingen. Beider müssen mir hier oon einem Überblick über
die Ratur der menschlichen Spradiorgane und ihrer Funktionen im Oerhält¬
nisse zu einander absehen und die Darstellungen der ermähnten Forscher
als in den Hauptpunkten bekannt ooraussetzen.

Was aber die sijst e 111atisdie Gesamteinteilung dc r
Sprachlaute betrifft, so kann auch die der Phonetiker uns
11i di t genügen, m e i l sie die Frage n a di den Ursprungs Stadien
der Spradie fast gar nicht berücksichtigen, oielmchr die lebenden
Sprachen oorzugsmeise im Auge haben. 10ir können die resignierte
und elegisdie Auffassung der Phonetiker nidit teilen, „dass
das Streben nadi einem allgemeinen Cautsystcm nutzlos
sei, zumal für die bistorisdie Phonetik."*) Die Caute, sagl Sieoers,
liefien sich in oersdiiedener Hinsicht klassifizieren, dennoch ergebe sidi,
„dass ein allgemeines System für die Einteilung der Spradilaute, das
namentlich auch für die Bedürfnisse des Sprachhistorikers überall ausreichte,
nicht aufgestellt merden könne. Es sei unmöglich, eine allgemeine gültige
Reihenfolge der Entmickelungsprinzipien ausfindig zu macheu."

Die Spradibiologie und ihr durdi den Wirbel der lOcltlebens-
kraft entstandenes Cautsystem.

Demgegenüber ist zu sagen, dass es keiuesmegs aus¬
sichtslos ersdieint, durdi die biologisdie Betraditun gs¬
meise zu 11ä di st zur Aufstellung eines Bestandes der möglidi
gemesenen Uredellaute in ihren Hciupttypen, zu gleidier Zeit
aber auch implicite zur Radimeisung eines natürlichen
Systems zu gelangen. Es eröffnet sich hier eine neue Wissenschaft,
die Sprachbiologie, die in erster Cinic Cautbiologie ist und gerade als soldie
nodi menig Bertidisiditigung gefunden hat.

Obgleichnämlich beim Entstehen jeder Spradie Zufälligkeit und Regel¬
losigkeit in der Bildung der lirlaute herrscht, 0ollzieht sich dodi den
spradi bildenden Wen sehen oöllig unbemuht, in der Gesamt¬
heit aller mensdilidicr Spradiedellaute eine systematische
Ordnung und Gruppierung, und zmar nidit nur in der subjektioen
Auffassung des Beobachters als ein Resultat seiner Einteilung, sondern
objektio als natürliches Ergebnis organischen Werdens.

*) Sieuers, Gr. d. Phon.
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Die W i r b e 1 n a f u r der W c 111 e b c n s 1?r a f f,

Die Weltlebenskraft näni 1 icb, die in untrennbarem Zusammen¬
sein mit der Waterie durdi ihre unablässige Betätigung alle Dinge in der
lüelt sdiafft und oermöge des ihnen aufgenötigten Kampfes ums Dasein
immer neugestaltet und ordnet, sie ist auch die Schöpferin und Ord¬
nerin der menschlichen Sprache gcioesen, loie sie das heute
noch ist.

Um diesen Satz genügend zu begründen und zu erklären, bedarf es
hier wiederum einer allgemeinen üorbetraebtung.

So wenig wir nämlich audi bis jetzt die datier dieser Welt-
kraft, d. h. den Ursprung des Cebens, wie es uns zumal in der
organisdien Welt rätselooll entgegentritt, zu erklären wissen, so ge¬
wiß können wir dodi eine nicht zu unterschätzende Beobach-
tung in Bezug auf die Form machen, in der sich die Welt-
lebenskraft bewegt.

Das Goethewort „dach ewigen großen Gesetzen müssen wir alle
unseres Daseins Kreise oollenden!" deutet auf die üorstellung oon einer
Kreisbewegung bin, in welcher das Einzeldasein sich oollziebt. Rber —
ein Kreis ist eine Curoe ohne Ende — und ohne Anfang. Indessen sagt
ein oerwandtes Goetbewort ergänzend: „Ein kleiner Ring begrenzt unser
Cebcn, und oiele Gesdilcditer reiben sich dauernd an ihres Daseins unend-
lidie Kette!" Wit andern Worten: Diele Einzellebenskreisc bilden ein un-
endlidies Ewiges, oder: Das Cebcn setzt sidi in der Form oon uielen Einzcl-
lebenskreisen ewig fort. Dem Bilde einer oon Wenschenbänden medianisdi
oerfertigten Kette kann die Bewegungsform der Urlebenskraft nicht wohl
entsprechen, wir finden aber eine oermittelnde Cösung, wenn wir die Dor-
stellung oon den Kreisbewegungen zu derjenigen einer kontinuierlichen spira-
lisdien oder sdiraubenartigen berichtigen. Diese Wirbelbewegung ist es,
in der wir alle EntWickelungen der Dinge in der IDe 11, und so
auch die der Spradie, begriffen finden, dergestalt dass sidi,
ohne dass die FITensdien ein Bewubtsein daoon haben, die
Caute zum System ordnen, gerade wie in allen andern Dingen
Formen, Ordnungen und Arten entstehen. Die lüirbelnatlü¬
de r lü e 111 e b e n s k r a f t ist die biologische Formel für alles
Werden und Dcrgehen.

Denn wenn wir nicht oon oorgefaßten Ideen und Dogmen, sondern
auf gut biologisdi oon dem üerläfslichsten, nämlich dem sinnlich Wahrnehm¬
baren, ausgeben, allerdings mit Zuhülfenahme der modernen Fjülfsmiltel für
bessere Erkenntnis, z. B. des Riesenrefraktors und des 1000 mal oer-
grössernden ITiikroskops, so finden wir einerseits um unsere kleine Erde
ein grenzenloses Weltall und in diesem eine teilweise zu Weltkörpern ge¬
staltete bewegte lllaterie oor, weldie die Biologie als Substanz, d. h. als
das Bleibende, das Wesen der Welt, bezeidinet. Andererseits finden wir
lTfensdien uns selbst als einen sogar in tiefster Oerkümmerung wunder¬
baren Organismus und umgeben oon einer unendlichen Wenge anderer
Organismen, alle beeinflußt durdi eine unendlidie Wenge oon Kräften, auf
der dünnen Rinde oor, die unsern feurigen Erdball überzieht.

10



Kosmische Wirbelkraft. Die centripetale und die ccnlri-

fugale Wirkung des Wirbels führen zur Eigenart und zur

Heusdiöpfung.

Da zeigt uns denn die astronomisdie Kosmologie, die Ccbre oom
Weltall, die fRilcbstrasse, einen Gürtel oon Weltnebeln und Sonnen,
in dessen mittlerer Gegend sich unser Sonnensystem befindet, als das

Acuberste und Fernste, iuas mir wahrnehmen können. Alle Sterne grup¬
pieren sich um sie, oon ihr ab werden sie immer seltener. Sie bilden mit

ihr ein System, weldies sdieinbar eine linsenförmige Gestalt bat, tatsädilidi

jedodi oon spiraliger oder sdiraubenioindungsartiger B e -
sdiaffenheit ist. Die Weltkraft, weldie überall und somit audi in
der lllilcbstrabe ist, bat also hier die Ratur eines Wirbels.
Ebenso haben im Einzelnen oiele He beiflecke in der llTildistrasse

und auberhalb derselben eine spiralige bez. schraubenförmige Gestalt.
So finden toir den Spiralnebel in den Jagdhunden, in der Ceier, im Grossen
Bären, so den Andromedanebel, so den Orionnebel, und immer mehr eriueist

die Photographie die Spiralform der Tausende oon Tiebelflecken, die über
das Himmelsgewölbe ocrteilt sind. Die der Woltmaterie innewohnende Kraft
bat also die Ftatur eines lüirbels.

Einen lüirbel sehen wir nun, z. B. im Wasser, dadurch entstehen,

dab die an sidi geradeaus gerichtete Kraftströmung einen ablenkenden
Widerstand etwa durdi ein änberes Hindernis erfährt, der dodi nicht stark

genug ist, ihre urspriinglidic Riditung dauernd zu oerändern, sodaf3 sie nadi

einer sd3raubenwindungartigen flblenkungskuroe die alte Ffauptricbtung
wieder aufnimmt. Das hemmende Element kann aber auch in einer

fremden Strömung besteben. Dann wird die erstere Strömung entweder
die fremde mit sich fortreif3en, oder, falls sie die sdiwädiere ist, oon ihr

mit fortgerissen werden, oder aber sie wird ganz abgedrängt und genötigt,
sidi spiralisdi immer enger zusammenzuziehen und unter immerwährender

Abgabe oon ihrem Dolumen sdiliefslidi in ihrer Existenz ganz aufzuhören.
Die Wissensdiafi nimmt heute *) dementsprediend als llrsadie aud3 für die

Wirbelbewegung der Weltnebel und der fertigen Sonnen sdiräge Zusammen¬

stöße an. Aber man mühte folgeriditig auch für das spiralige System der ffiildi-
strasse einen Zusammenstob mit einem andern System annehmen, welches

wir weder sehen nodi kennen, und da ist man denn genötigt, wiederum
nach dem Quell der Bewegung zu fragen, durch weld3e diese beiden Welt¬
systeme gegen einander geführt wurden. Es ist zweddos, soweit zu denken,
da uns die Ansdiauung oollständig oerläbt. Wir müssen uns mit der Er¬
kenntnis begnügen, dab der llTaterie des für uns wahrnehmbaren Weltalls

überall eine ihrem Ursprünge und Wesen nadi unbekannte Kraft innewohnt,

welche sidi immer oder oorzugsweise in der Form des Wirbels bewegt.
Es liegt aber in derllatur eines jeden Wirbels eine

doppelte Kraftäuberung, nämlidi eine centripetale,
w e 1 di e zur Konzentration, d. b. zur indioiduellen Kräf¬

tigung und Bildung oon Eigenart führt, und eine c e n t r i -

fugale, deren Ergebnis Abschleuderung und Reusdiöp-
fung ist. Durdi die centripetale Kraft entstanden So 11-

*) S. darüber die inieressanie Abhandlung oon lüilbelnt llTeyer „Die grobe Einheit des lüclf-
gebäudes" in „lieber Cond und llteer" 31. üahrg. 1. Pjcfi.
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neu, d u r di die centrifugale oder a b s di 1 e u d e r n d e aber
Ringe und Planeten. Diese setzten den P r o z e b fort und
sonderten ITT o n d e ab. Infolge der centripetalen Zusammendrängung
oerdichteten sidi die rotierenden Rebelkörper, gleichoiel, ob werdende Sonnen,
Planeten oder ITTonde, und gingen in einen gasförmigen flggregatszustand,
dann in einen oon festerer Besdiaffenlieit über. So erhielt a u ch
unsere JErde ihre gegenwärtige Gestalt, ein unbedeutender
Planet in einem der unzähligen Sonnensysteme, welche die Welt erfüllen.
Die hosmische Wirbelkraft, die sie einst 00111 Ganzen losrifs, läf3t
sie n o di immer in rotierendem Wirbel s i ch um die Sonne
reooloieren, nachdem sie einst den Wond abgeschleudert, der gleidier-
maben um seine eigene fldise rotierend seine reooloierende Bewegung um
die Erde beibehält.

Die tellurische lüirbelkraft.

Hedem Teile der oorbandenen Weltkörper, und so
a u ch jede m, selbst dem allerkleinsten und anscheinend
ruhend enTeile unserer Erde ist die ursprüngliche W i r -
b e 1 k r a f t in p b y s i Ii a I i s di e r, di e m i sch e r oder organ ischer
H i n s i di t eigen, ja, was nodi wunderbarer ist, sie ersetzt
sichundwäcbststärker, wenn sie heroorgerufen wird. Doch
belehrt uns über diese weiteren Betätigungen der lüelt-
kraft an und auf Weltkörpern — abgesehen oon den Er¬
gebnissen des Teleskops und des Spektroskops — in
der Hauptsache nur unsere Erde. Uns fehlt jede zuoerlässige
Kenntnis oon den Zuständen auf anderen Planeten oder gar auf fremden
Sonnen und ihren Planeten, welche letzteren wir nidit einmal sehen, weil
sie oermutlidi nidit eigenes Cidit haben und audi zu klein sind, um in den
unermeblidien Fernen uns siditbar zu werden. Dom ITlars glauben wir be-
ziiglidi seiner Cand- und Wasseroerteilung sowie beziiglidi seiner Bewohner
etwas zu wissen, aber das geht alles über die Dafür der unsichern
Hypothese nidit hinaus.

Unser Erdkörper ist jedenfalls durdi die centripetale Wirkung der
Rotation, des Wirbelumschwunges, immer kleiner und dichter geworden.
Zugleich hat er sidi durch Wärmeausstrahlung in den kalten flether oer-
öndert. Eine Schladrenrinde Uberzog den feurigen Körper. Das Wasser,
weldies denselben erst in Dampfform umgab, kondensierte sidi in und auf
dieser Rinde, doch so, dafi dieselbe nodi immer oon einer wasserhaltigen
Atmosphäre umschlossen blieb. Die weitere Zusammenziehung des Erd¬
körpers bewirkte im üerlauf oon Habrmillionen eine Runzelung und Faltung
der Rinde, und so entstanden die Gebirge und Tiefen, weldie das IReer
bis zu zwei Dritteln der Oberflädie überdeckt. Die belastende Wasscrmassc
sdieint die Erdrinde an manchen Stellen in der Weise eingedrückt zu haben,
dafs Brudiränder entstanden, an denen sidi die Wirbeltätigkeit des Erdinnern
in Form der Dulkane äufeert. IRan denke nur an die Kreislinie Dcsuo,
Ätna, Stromboli und oor allem an die Dulkanreihen zu beiden Seiten des
Stillen Qceans. Es gab übrigens früher andere Kontinente und IReere, als
jetzt, war doch nodi zu Piatos Zeit die Dorstellung oon einem früheren
Festlande Atlantis lebendig, weldies sidi zwisdien Europa bezw. Afrika

10*
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und Amerika erstredtt haben niubte, ebenso ioic es zweifellos zwischen
Afrika und der Sundainselwelt eine Candoerbindung gegeben bat. Das
Einsinken und Steigen der Erdrinde wiederholte sidi nodi oft und an oer-
schiedenen Stellen, wie es sidi nodi heutigen Tages fortgesetzt wiederholt.

Der Weltkraftwirbel und die 11 aturwisse 11schatten.

Der Wirbel der lebendigen IDeltkraft wirkte aber audi
in und auf der Erdrinde schöpferisch weiter. Er offenbart
sidi überall unter den Ersdieinungsformen oon Sdiwere,
niagnetismu s, Elektrizität, Wärme, Cidit, Farbe, Gestalt,
Sdiall, Geschmack, Gerudi u. a., und zwar ebensowohl in der
anorganischen Welt, z. B. im ITlagneten, im Radium, in den
Kry's fallen, wie in der organischen, die, 00 m lüasser ab¬
hängig, oermutlich in der Hauptmasse des lüassers, dem
Weere, ihren Anfang nahm.

Die scheinbar toten Produkte der llaturkraft in der anorganischen
Welt unserer Erdrinde erforsditen die Geologie, die Geognosie und später
mit ihnen zusammen die Paläontologie, die üersteinerungskunde, während
die Physik und die Chemie die lebendigen Erscheinungen und Wirkungen
der Kräfte in der anorganischen Welt, wie auch ihre Übergänge in die
organische behandeln. Die Physik und die Chemie weisen nach, dab überall,
wo niaterie oorbanden, audi llaturkraft oder Ceben da ist, gleichoiel ob
latent, oder entfesselt, dab diese llaturkraft stets bestrebt ist, sidi zu be¬
tätigen, und dab sie, durch Widerstände beschränkt oder näher bestimmt,
immer wieder neugestaltend wirkt.

3m gewöhnlichen Derständnis nennen wir übrigens die llaturkraft erst
dann eigentlich Ceben, wenn sie Organismen bildet, d. b. Wesen mit ge¬
sonderten und für oersdiiedene Zwecke bestimmten, zusammen aber ihrer
Entwickelung unentbehrlichen Werkzeugen. Dcmgemäb oersteht man unter
Biologie häufig, ja gewöhnlich, in diesem engeren Sinne die Cebre 00111
organischen Ceben. Diese Cehre, die als Botanik und als Zoologie das
Pflanzenreidi und das Tierreidi umfabt, war im Altertum nur bis zu dürf¬
tigen kompilatorisdien Ceistungen (z. B. in der Historia naturalis des Plinius)
gelangt, war im IRittelalter ganz liegen geblieben und hatte sidi dann all¬
mählich aus pbantastisdien und unzuoerlässigen Darstellungen zu der will¬
kürlichen und medianischen Systematik Cinnes erhoben. Abgesehen oon
wenig erfolgreidien Einzelbestrebungen kam in der Cehre oon den orga-
nisdien Wesen die Biologie noch nidit zum Worte; die ihr notwendige in-
duktioe ITtetbode ermangelte nodi des rediten Tatsachenmaterials, und es
hatte nidit geholfen, dafä bereits Giordano Bruno, sowie die realistisdien
Philosophen Cocke und Hume in England, Ca lTiettrie und der Derfasser
des Systeme de ia Nature in Frankreich die sinnlidie Wahrnehmung als den
einzig sidiern Boden aller Erkenntnis nachgewiesen hatten. 3a nodi bis
zum 3abre 1859 galt die Frage nadi der Entstehung der Organismen für
supranaturalistisdi und transcendental, d. b. ihre Cösung erschien als der
menschlichen Erkenntnis nidit zugänglich. Erst Darwin *) setzte, nadi den
Dorarbeiten besonders oon Goethe und Camarck, die Biologie in ihr gebüh¬
rendes Recht ein.

*) Cb. Darwin „Über die Entstehung der Arten" 1859.
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Alle diese lüissenschaffen nun haben e i n e u n e r 111e ß I i di e
Fülle oon Erscheinungen und Gesetzen für alles Werden und
üergebcu nachgewiesen, innerhalb deren sieb das Ceben in
der Welt aollzogen bat und o o 11 z i e b t, auf eine allgemeine
Formel aber haben sie das Werden und Hergeben nicht g e -
braebt, so sehr dieselbe auch aus den Einzelarbeiten hätte beroorgehen
müssen.

Die b i o 1 o g i s di e Formel für alles Werden und üergeben
ist der lüirbcI der lüeltkraft.

Kosmische lüirbelhraft. Centripetale und centrifugale Wir¬
kung des Wirbels gIcidi Eigenart und Reusdiöpfung.

Überall sehen wi>r den Wirbel der Weltkraft tätig, ja
mir sehen ihn heutzutage mit unsern leiblichen Augen in den allergrößten
mie in den allerkleinsten Dingen. Wir sahen ihn oorbin zunächst in
den Copcrnikanisdien revolutionibus orbium caelestium, d. h. in den Bc-
inegungen der Weltkörper, und oermöge des Riesenteleskops in den Ur-
nebcln, mir haben ihn aber ebenso unter dem IHikroskop oor Augen
in den milden spiraligen Bewegungen der Protozoen eines
Wasser tropfe n s.

Was mir Schwere nennen, ist nichts Anderes, als die An¬
ziehungskraft der Erde. Diese Anziehungskraft aber besteht wiederum
in nichts Anderem, als in der centripetalen Schwungkraft oder Wirbcl-
kraft der Erde, die Hewton als Graoitation nidit blof3 als der Erde,
sondern als allen Körpern angehörig nachgewiesen bat. So ist der IHagne-
fismus nur eine z. B. im IRagneteisenstein aufgespeidierte, zugleidi mit
der Kraft neuen Wachstums begabte Wirbelkraft der Erde, die so recht
ansdiaulich in der Tatsache zu tage tritt, daß, wenn man zwei ITiagncte
einander nähert, der Rordpol des einen immer die Curoe zum Südpol des
andern und dieser wieder die Curoe zu einem neuen Rordpol anstrebt.
Und ist es im geringsten anders bei der Elektrizität? Audi da stoßen
sidi die gleichnamigen Ströme ab und meiden es, in einander zuriidizukebren,
nur ungleichnamige Elektrizitäten ziehen sidi an, um Reues zu bilden.

Da ferner audi die atmosphärische Cuft unter dem Einflüsse der
Erdanziehung, d. h. der Erdwirbelkraft steht, werden die auf- und ab¬
steigenden Cuftströme durch dieselbe oersdioben, und da die Temperatur¬
unterschiede zwischen den Äquatorialgegenden und den höheren Breiten sehr
grosse und sehr beständige sind, entsteht — trotz unzähliger Wediseloer-
bältnisse an einzelnen Stellen — das allgemeine Circulationssystem der
Cuftströmungen. Gewissermaßen als oon der centrifugalen Kraft der
Hauptströmung abgesdileuderte Teile erscheinen jene Cuftwirbel, die man
in kleinster Gestalt als Windhosen, in größerer Form als Wirbelstürme
unter den Hamen Cyklon, Tornado, Teifun, Hurrikane kennt und fürchtet.
— Den hauptsädilidien Cuftströmungen aber, besonders den lange wehen¬
den Passatwinden, haben im wesentlidien audi die IReeresströmungen
als Driftströmungen ihr Dasein zu danken, die außerdem noch durch die
Wirbelkraft der Erde in ihrer Riditung weiter bestimmt werden. In diesem
Sinne spridit man geradezu oon einer Rotation des ffleeres. — Es ist auch
eine immanente Wirbelkraft, welche die Kr y st alle beroorruft, indem sie
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die kleinsten Teile (fltome) oieler flüssiger Körper beim Eintritte geeigneter
Umstände, nämlich teils bei der Abkühlung ihrer Dämpfe (z. B. Sdiwefcl),
teils beim Erstarren aus dem gesdimolzenen Zustande (Eis), teils bei der
üerdunstung ihrer Feuchtigkeit (Salze), in eine derartige Bewegung oersetzt,
dafj sie mehr oder roeniger sdinell eine durdi ebene Flädien begrenzte feste
Gestalt annehmen, für deren Art wabrscbeinlidi die Ratur ihrer Atome mab-
gebend ist. Ummer ist die Reigung zur Bildung paralleler Flädien oor-
handen, sodab die höchstentwickelten, die oollflädiigen Krystalle, oon lauter
Flädienpaaren begrenzt sind. Diese parallele Richtung der Flädien deutet
audi auf ein Kreisen der Bildungskraft bin, uienn dieselbe attdi roegen irgend
roelcher Einuiirkungen nicht gerundete Gestaltungen beroorzubringen oermag.

Es unterliegt ferner keinem Zuieifel, dafi audi in den diemisdien
Urstoffen eine latente Kraft enthalten ist, uicldie in der Erscheinungsform
der Affinität oder diemisdien Anziehung beim Zusammenbringen zioeier
diemisdier Körper mit einem lRale wirksam wird und einen neuen diemisdien
Körper bildet. Audi sie wird uns wie beim IRagneten als aufgespeicherte
und beim Freiwerden neue Kraft bildende Wir bei kraft der
Erde oerständlich.

IDas ist die lüärme Anderes, als Wirbelkraft? Was ist sie Anderes
in Gestalt der Sonne und in der als Rolz und Kohle aufgespeidierten Sonnen¬
wärme?

Tun wir dann einen Blidi in die organische Welt, so drängen sidi
oor unsern Blicken die Beispiele für die Wirbclforni der Cebenskraft. „Auf
rein diemisdiem Wege*) oder, wie wir es ansehen, durdi den
Wirbel der Urkraft bildete sidi aus rein anorganischen Koli-
lenstoffoerbindungen jene höchst zusammengesetzte stidistoffhaltige
Kolilenstoffocrbindung, weldie wir Plasson oder Ursdll ei m nennen,
und weldie der älteste materielle Träger aller Cebenstätig-
keiten ist. Aus Plasson bestanden die ältesten llrwesen, so geartet wie
die fRoneren, d. i. die einfachsten Organismen, die wir beute kennen, deren
Körper blob eine soldie eiweibartige Substanz ausmacht, und die, da sie
ohne Organe sind, nur insofern zu den Organismen gerechnet werden können,
als sie gleidiwobl wirbelnde Bewegung haben und die organischen Ccbens-
erscheinungen der Ernährung und Fortpflanzung, der Empfindung und der
Bewegung zu bewirken imstande sind. Es gibt nodi heute soldie fRoneren,
und zwar Pflanzeumoneren und Tiermoneren, oon denen die Pflanzen¬
moneren die ältesten sind und in unsern Teichen und Wassergräben oor-
kommen. Sie stehen oollkommen auf der Grenze zwisdien anorganisdien
und organischen Raturkörpern. Schon bei ihnen ist es die centrifugale
Wirkung des immanenten RaturWirbels, weldie die Teilung
und üermehrung beroorruft. Aus einer Urform, wie wir sie nodi
heute in den tRoneren finden, entstanden aber später einfadie
Zellwesen, und zwar dadurch, dab sidi die Plassonrnasse der¬
selben in zwei Stoffe differenzierte, non denen einer den Kern
(Nucleus) der Zelle, der andere weidiere den Zellenleib bildete.
Diese Bildung zweier Stoffe aus einem Urwesen bei seiner Teilung können
wir nodi heute bei niandien niedern Urwesen (z. B. Gregarinen) beobachten.
Die Erklärung für die Bildung des besonderen Zellenkerns

*) So Rachel, Rntbropogenie 5 fl. II, S. 521.



143 —

ioerden uiir aber wiederum in der centripctnlcn lüirIiung der
Urwirbelkrcift finden, durdi weldie somit die Entwickelung einer
lebendigen Eigenart herbeigeführt wird. Audi wird dadurch
oerständlicb, da?3 der Zeilenkern nichts Anderes ist, als ein
Zcllenkeim, denn in ihm hat sidi die zur Fortsetzung des Da¬
seins durch lleugestaltung drängende Cebcnskraft konzentriert.
Audi soldie Einzel-Urzellen giebt es nodi heute in Gestalt der formlosen
Amoeben, die in siifien und salzigen Gewässern unseres Erdteils zu finden
sind. Eine solche selbständige Zelle ist nichts Anderes, als ein selbständiges
Ei, ein Drei. Sic hafteten an etwas fest als Urpflanzen (Protophyten),
oder sie bewegten sich als Urtiere (Protozoen). Dodi sind die Ur¬
pflanzen älter und die Urtiere erst ans ihnen durch Umkehr des ursprüng¬
lichen Stoffwedisels entstanden.*) Audi hier erkennen wir die riiddäufige
Kuroc der sdiraubenförmigen lüeltkraftbewegung, des IDcltkraftwirbels.
Die Zelle ist oonSdileiden als der Grundbestandteil eines
jeden pflanzlidien oder ticrisdicn Organismus auf Erden,
also audi des nlensdiüdicnCeibcs, nadigewiesen worden, fbre
cinfadistc Form ist kugelig, dodi zeigt sie außerdem eine endlose ITZannig-
faltigkeit der Form, durch die sie zur Anpassung befähigt wird. Die meisten
Zellen sind dem blossen Auge unsichtbar, dodi manche sind oiel grösser,
z. B. als ITiuskelfaser oder neroenfaser oiolfadi meterlang. Die Zellen
sind selbständige lüescn, denn sie können an beliebigen Stellen ihrer Ober¬
fläche Habrung aufnehmen, also fressen, und sie können sidi fortpflanzen.
Beide Tätigkeiten sind Erscheinungsformen der fortwirkenden lücitkraft, die
erstere oon zentripetaler, also arterbaltender, die andere non zentrifugaler,
also neubildender Hatur. 3n der üermehrung der Zellen und in der
lüeiterentwickelung der Organismen durdi Häufung der zur
Bildung ihrer Organe erforderlidien oerscbicdcngestalfcten
Zellen finden wir wieder die wirbelnde Ccbenskraft tätig.
Die üermehrung, weihe am einfadistcn durdi spontane Zellenteilung, aber
audi nodi auf andere Art, nadi üollendung des lüahstums erfolgt, wird
durdi die centriftigale Kraftbewegung beroorgerufen. Bei der üermehrung
zu getrennten gleichartigen Einzelwesen wirkt zugleih die centrifugale Kraft
des lüirbels neubildend und abtrennend, die centripetale Kraft aber art-
crbaltend. Bei der üermehrung durdi Zellenanhäufung, durch weihe die
Herstellung und Erhaltung eines neuen, komplizierten Organismus, z. B.
eines Tierkörpers, ermögliht wird, wirkt ebenso die centrifugale Kraft des
lüirbels neubildend, aber nidif abtrennend, und innerhalb der Form des
durdi Häufung neugebildeten Körpers wirkt nun audi die centripetale Kraft
nicht mehr stark genug, um eine genaue Artcrbaltung für die Einzelzelleu
durdisetzon zu können. Dieselben ändern sidi dem Bedürfnisse der neu¬
entstandenen Art entsprediend und zwar in einer für die entstehenden Organe
derselben passenden uersdiiedenartigen lüeise.

Bei den höheren Organismen, sowohl Pflanzen als Tieren,
entstand infolge des centrifugalen Kraftstroms eine
Sonderling der Gesdilediter. Audi durdi die Zeugung setzt sidi der
lüirbel der lücitkraft wieder in centrifugaler Wirkung fort, mit centripetaler
Kraft das Erzeugte entweder zur höchsten Stufe der gleihen Art wie die

*) Rachel, flnthropogenie 11, S. 540.
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Eltern heranbildend, oder unter oeränderten Cebensbedingungcn zu neuer
Eigenart entwidcelnd. Ordnete die U ribplt kraft die zur Fort-
zeugung nötigen Organe als fortbildenden Ausgang des
ganzen Körpersystems an, so betätigt sie ihren wirbelnden
Ümsduoung auch sdion in den oorhergehenden Körper-
organen. Die Zirkulation des Saftes in den Pflanzen, wie
der oon Harvey entdeckte Umlauf des Blutes im Tier- und
Iffens dienkörper sind solche Kraftioirbel, die nicht etwa eine
reine Kreisbewegung, sondern eine dem Kreise oerwandte Sdirauben- oder
lüirbclbewegung darstellen, insofern sie wieder zu einem Ausgange, zur
Samen- bez. Eibildung und somit zur Heubildung hin strebten. Der
Prozeh der Geburt selbst oollzieht sich liödist charakteristischer IDeise in
sdiraubenförmigen IDindungen.

Audi der Derdauungsapparat oollzieht peristaltisdie d. h.
sdiraubcnförmige Bewegungen, und zwar nidit, um den Inhalt zu entleeren,
das ist nur eine Hotfunktion, sondern zu dem Bauptzwedre, das Blut zu
bilden, welches den Organismus ernährt. Seine Tätigkeit stellt also das
selber schon wirbelartige Do rbereitungsStadium zum Blut¬
umlaufe dar, in welchem, wie wir gesehen haben, die ffaturkraft sdiliehlidi
zur ffeuzeugung hindrängt, beim menschen aber nodi oorber den in eigen¬
artiger IDeise hodi ausgebildeten Denkapparat, das Gehirn, in Funktion
erhält und immer weiter entwickelt.

Sehr beaditenswert sind am tierisdien und menschlichen Organismus
audi gewisse äuhereErsdieinungen des lüirbels, so die spiraligen
Cinicn auf der knorpligen Zwisdienwirbelsdieibe mensdilidier Rüdren¬
wirbel,*) ferner die lüirbelform der Behaarung auf der mensch¬
lichen Schädelhaut, die spiraligen Fjautfurchen auf der inneren Band-
fläche und der Innenseite der Finger, zumal der äubersten Fingerglicder.

Der lüirbel der lüeltkraft in der Entwickelung der Arten
bis zum menschen.

Grössere Curoen solcher ID c'l't kraftwirbel, als beim
Jndioiduum zu finden sind, besdireiben die Arten der Organismen
oon der Zelle bis zum Iffens dien, die in derselben IDeise, wie die
hidioiduen, werden und oergehen. Die centrifugale Cebenswirbelkraft lieh
aus einer oorhandenen Art bei sich ändernden, z. B. durch erhöhte Konkurrenz
sidi ersdiwerenden Cebensbedingungcn neue Arten entstehen, die sich besser
anpahten und entwickelten, während die centripetale Kraft die älteren zwar
durch Dcrerbung zur geschlossenen Jndioidualität gebradit hatte, sie aber
in der gesteigerten Konkurrenz, d. i. im Kampfe ums Dasein, infolge
geringerer Anpassungsfähigkeit oielfadi oerkümmern und oergehen
lieh. Den neuen Arten aber erging es, wie den älteren, und jüngere über¬
holten sie. Jedesmal fand eine Deränderung der Tierarten statt in Ge¬
staltung, Gliederung, Bewaffnung, Ausrüstung, in der Einriditung der Cebens-
organe, wie Baut, Cunge, RUind (Sdmabel), fRagcn und Darm, Augen,

*) S. Abbildungen bei Rachel, Antbropogenie II, S. 175.
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Ohren u. s. in. — Der ITlensdi bildet das letzte Glied in der unendlidi

langen Reihe der dnrdi die mirbelförmige Weltkraft heroorgerufenen Ent-
wickelungen, und mir sind darinit zu einem Punkte gelangt, der sdion am
Anfange unserer Erörterungen betraditet morden ist. Don einer Dor-
stufe so 1 drer Tiermesen, denen in dunkler Unklarheit allerlei

Anlagen der späteren IRensdiennatur und zugleich Affen¬
natur eigen maren, haben sich oermöge der meiter
drängenden centrif uga leti lü el 11 ebenskr af t, die auch bei ihnen
als junger und Cicbe, d. h. Zeugungstrieb, auftrat, allmählidi im Kampfe
ums Dasein neue Arten abdifferenziert und in zunehmend centri-

pctaler Wirkung derselben Cebenskraft sidi mehr und mehr eigenartig
entwickelt. Die unoollkommeneren dieser neuen Arten maren

die oersdiiedenen Arten der Ofens dien äffen, die oollkommeneren

maren die in untersdiiedlidicn Rassen entstehenden Tier mens dien, die

megen der anfangs geringeren Unterschiede oon der anderen Abzweigung
audi als Affenmenschen bezeidmet werden können. 3ene maren spradi-

los und geistlos und blieben oermöge der bei ihnen wirkenden
centripetalen Cebensmirbelkraft in ihrer Eigenart. Beiden
Affenmenschen braditc die centripetale Kraft des Welt-

Wirbels einen gesteigerten FamiIiensinn und in üerbindung
damit die S pradie und also die üernünf t heroo r.

Der lüirbel der Wcltkraft in den Bewegungen der Dölker.

Run finden wir in den Familien, Phg 1 en oder Stämmen,
üölkern der Ofensdiheit dasselbe Bild. Der Wirbel der Weltkraft

bradite durdi die centrifugale Bewegung immer neue beroor, durdi die
centripetale Bewegung zur festen Gestaltung, zur Blüte, aber audi zum
Welken, Altern und üergeben, während meistens bereits wieder eine Ab-

sdileuderung und Reubildung durdi die centrifugale Wirbelbewegung oor
sidi gegangen oder wenigstens oorbereitet war. Der Raturtrieb der

Dölker gehl wie früher, so nodi heute, auf Dereinigung und
auf Teilung oder, was dasselbe ist, auf Selbsterhaltung
und Reubildung zu gleicher Zeit. Das grofibritannisdie Königreidi
erstrebt möglidist centripetale Einheitlichkeit, Irlands centrifugale Rcigungcn
widersprechen derselben. Spanien strebt seine Einheit zu erhalten, Cata-

lonien, die in niensdilidier Entwickelung am weitesten oorgesdirittene Prooinz,
mödite sidi unabhängig machen. Gleidies ist in der nördlichen Rcilfte

Italiens der Fall, wo man die siidlidie Rälfte als Fjeipmnis empfindet. Ähn¬
liches glauben mandie audi bei dem bairisdien üolke gegenüber dem grofien
kaum geeinigten Dentsdien Reidic zu erkennen, wenn gleidi in diesem
Falle nidit eine höhere Kulturentwickelung, sondern andere selbstsiiditige
llfotioe gewisser Beoölkerungsgruppen das centrifugale Element bilden.
Die Bewohner der skandinaoisdien fjalbinsel sind auf poiitisdie Solidarität

angewiesen und demgemäß meist oereinigt gewesen, aber Rorwegen hat
sidi daoon abdifferenziert. Die Ungarn sind bestrebt, ihr Königreidi zu
konsolidieren und die fremden Rationalitäten mit dem HTagyarcntum zu
oersdimelzen, die kroatisdic Dölkcrgruppe aber strebt nadi nationaler UnaW

hängigkeit und eigenem Staatswesen.
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Fl u di aus der G e s di i di t e lassen s i di Beispiele für glcidi-
zeitige Bliite, Entartung, üerkümmerung, neüsdiöpfung bei den üölkern i n
llfenge anführen, und es möge hier nur zincier besonders berühmter
kurz gedadit tuerden.

In meidier munderbar rcgelmäbigen und lehrreichen lüeise oollzicht

sidi die mirbelartigc Entiuickcluug des Staates der Athener oom patriardia-
lisdicn Königtum durd) die aristokratische Intcressenberrschaft, die gemäbigte
Republik Solons, die I grannis, die darauf reagierende rein demokratische
Republik und sdilieblidi die oölligc Pöbelherrschaft hindurch bis zur politischen
Indifferenz und Impotenz und dem üerlustc der politischen Existenz an die
neu aufgetretenen ITiakedonier! Und da der Staat die hödiste sittlidic Form

tnensdilidien Erdenlebens ist, so mar diese ganze Entroickelung des atlie-

nisdien Staatslebens nur eine Abbildung oon der sittlidicn Entmickelung des
athenischen üolkes, meldies mit seiner hohen Kultur, aber sdunindenden

sittlidicn Tüchtigkeit in die frische üolhskraft der lllakedonier einmünden
muhte, um das neue Gebilde des Hellenismus sdiaffen zu helfen*.

Es bedarf keines ausführlichen Radiuieises, dab sidi derselbe Entmidrel-
ungsgang, nur in oiel gröberem lTlabstabc, bei den Römern miedcrholte,

bei denen das Hahr 133 o. Chr. in so redit augenfälliger lüeise den Höhe¬
punkt der ccntripctalen Kraftentfaltung und Reichsoergröberung, zugleidi
aber mit der pergamenisdien Erbsdiaft den unaufhaltsamen sittlidien Rieder-

gang mit seiner ccntrifugalcn auflösenden lüirkung bezeichnet. Audi das
Römerreidi, in der Kaiserzeit sdion miederholt in Teilreidie zerfallen und

seit Theodosius endgültig in zmei Hölften geteilt, murde oon übermäditigen
lüirbelströmen frischer germanischer üolkskraft uöllig zerrissen und mubte
mit seiner Kultur in staatliche Reubildungen oon barbarischer Art einmünden.
Auf meiiere meltgesdiichtlidie üorgänge dürfen mir oerziditen.

Der lüirbel der lüeltkraft in dem geistigen Cebc 11

der lHensdiheit. Kunst. Philosophie. Glauben.

Dahingegen haben mir einen Blick auf die Ersdieinung des lüeltkraft-
mirbels in der geistigen Ratur des fflenschcntums zu merfen. Denn menn
audi anfangs die lüirbclkraft des Gebens den ITtensdien nicht anders als

das Tier nur in Gestalt oon Hunger und Ciebe in den Kampf ums Dasein

trieb und zu seinen oersdiiedenen Bestrebungen führte, den Häger der Ur¬
zeit, den Romaden, den Pflanzer und Bauer, den Handmerker, den Kauf¬

mann, so sind dodi jene Urmotioe mit der Zeit mit höheren lllotioen und
Interessen oerschmolzen bez. oon ihnen ocredelt morden.

Und in den mehr oder uieniger rein geistigen Interessen der Künstler,

der Forscher, der Entdecker erkennen mir mieder die lüirbelbemegung der
treibenden Urkraft. Die ägyptisdie und die oor der asiatische

Kunst z. B., sie erstarrten durch centripetale Sdimingung im Heünatlandc,

aber sie uerjiingten sich, centrifugal abgesdileudert, in der griech¬
ischen Kunst. Audi diese madite einen munderoollen Entmickelungsgang
bis zur sdiönsten Blüte durch, aber sie sank allmäblidi, mit der römischen
oersdimelzend, zum Kunsthandmerk herab, und auch dies erstarrte schlieb-

lidi in der diristlidi-byzantinisdien Kunst. Aber der Kreis sdilob sich nimmer,



— 147 —

oiclmchr erstand der flu ti Ire ein oerjüngtes Flbbild jugendkräftig
in der Kunst der Renaissance.

Ganz ähnlich erging es mit der Dichtkunst, IDeldie bewunderns¬
würdige organische EntWickelung zeigt das unoergleichlich begabte öolk der
Griechen in der Poesie! lüie entwickelte sidi in regelmäbiger, sogar
in Rinsidit auf die metrisdie Form folgerichtiger, Wirbelbewegung nadi der
Epik die homerisdie Rymnenpoesie, die politisdic Elegie, die subjektioe
Elegie, die subjektioe fllelik, die Chorik, das Drama, immer eins aus dem
andern! Und mie roirkte die griediisdie Poesie befruditend nidit nur auf
die der Römer, sondern audi auf diejenige der späteren Dölker, oor allen
der Deutschen! Eine ebenso wunderbare organisdie Entwickelungsreihe
sehen wir in den philosophischen Systemen der Griechen oor
uns. Immer wenn das eine abgewirtsdiaftct zu haben siheint, ist oon
ihm längst der Keim zu einer Reuentwidielung ausgegangen. Aber audi
die Philosophie der Griechen wirkte wie die Poesie weiterzeugend bis in
spätere Jahrtausende hinaus. Don ihnen stammt der Pantheismus,
die philosophische Annahme einer Einheit oon Gottheit und IDeltall. Radidem
Xenophanes oon Elea zuerst ausgcsprodien, dab „Gott Eins und Alles"
sei, die Stoiker ebenfalls Gott und IDelt als Eins gesetzt hatten, indem Gott
die bildende Kraft der lllaterie sei, hat dann Giordano Bruno (oerbrannt
1600) wieder derselben Idee Rusdruck gegeben, indem er sagte, dab eine
lüeltseelc das Ganze durchdringe, eine sdiaffcndc üernunft als innerlicher
Künstler die FRaterie bilde. Die höchste Ausbildung erfuhr der Pantheismus
wieder fünfzig dahrc später durch Spinoza, der die Substanz, aus der alle
cndlidicn Realitäten sidi abmodifizierten, als Gott bezeidinctc. Der spino-
zistisdien Anschauung stand Goethe nahe. Immer wieder oon neuem und
in immer uerjiingtcr Gestalt wälzt der IDit'bel der pantheistischen lüclt-
ansdiauung in den Gesdilcditeru der [Renschen sidi um. Und mit dem
Gegenteil der freien geistigen F o r s di u n g, dem Glauben,
dem mythus und dem Aberglauben ist es nidit anders. Er¬
hebt dodi, um nur eine Einzelheit heroorzuheben, der Bilderdienst, auch
wo er durch eine höhere Religion oöllig beseitigt war, unmerklich immer
wieder sein töridites Raupt. Die Israeliten beteten zeitweise das goldene
Kalb an statt des unsichtbaren Dehooa, und der Buddhismus ist meist in
Götzendienst ausgeartet. Ebenso ist aber audi umgekehrt das Gute und
wahrhaft IRensdiliche nidit tot zu kriegen. Immer wieder hat die centri-
fugale lüirbelkraft des Derlangens nach lüahrheit und Gerechtigkeit forschende
Geister zum Suchen und Prüfen, sowie audi herzenswarme, eifrige und
sclbstoerleugnende Raturen als Religionsstifter und Reformatoren
zum Cehren und Bessern getrieben, freilidi ist allezeit zugleid) die cenlri-
petale Triebkraft tätig gewesen, die gefundene lüahrheit durdi einseitige
Ausdeutung zu oerunstalten und edle Religionssysteme durdi IRangcl an
Derständnis, sowie durdi Sclbstsudit, Prunk, Gewalt und Hinterlist unkennt¬
lich zu madicn.

Der iüeltkraftwirbel in der Spradie.

lüenn wir nun früher erkannten, dab alles tRenschentum auf der
Spradie beruht, so ist es ganz selbstoerständlidi, dab wir audi in der
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Sprache, ja gerade oorzugsmeise in ihr, die Wirbelbewegung der Wcltkraft
sidi betätigen sehen.

Wie im Weltraum kosmisdies Ceben entstand, indem ans Rcbelflecken
durdi die mirbelnde lüeltkraft oermöge einer üerdiditung der Unnasse
Sonnensysteme heroorgernfen lonrden, d. h. Hauptmassen zu Sonnen luurden,
um loelche herum kleinere Bildungsansätze, sdiliefälicb losgerissen, als
Planeten loeitcr kreisen muhten, gerade so entioickelte sidi an ocrsdiiedencn
Stellen unserer Erde, auf jetzt oersdnoundenen Kontinenten, ebenso in
Afrika; Amerika, Australien, oor allem aber in Asien und Europa, ein
Spra dlleben.

Innerbalb gröfierer Bezirke, die oielleicbt geioisse Bedingungen des
Klimas, des Bodens, der nabrungsmittel gemeinsam hatten, entwickelten
sidi aus primitioer Spradimatcrie, oon der nadiber die Rede sein
wird, durch den centripetal wirkenden lücltkraftioirbel und durdi die oon
ihm herbeigeführte üerdiditung jener Spradimatcrie zu glcidier Zeit un¬
deutliche Ansätze kleinster Familienspradien und zuglcidi umfassenderer
Gesdiiediterspradien, llrstammspradien, Uroolksprachen, indem sie alle,
anfänglidi nur wenig untersdiieden, zum Ganzen strebten. So gab es
umfangreidie primitive Sprachgebiete oon innerer ü e r-
wandtschaft. Aber zu gleicher Zeit brachte die wirbelnde Gesamt¬
bewegung oermöge ihrer centrifugalen lüirkung manche Zusammenhänge
zum Reiben, manche Primitioansätze zu tatsädilidier Selbständigkeit als
Spradigruppen, und es bildeten sidi oermöge der in ihnen fortsdireitenden
centripetalen üerdiditung gesonderte Sprachsysteme, die glcidiwohl
mit den andern zur Gesamtgruppe gehörigen in üerwandtsebaft blieben.
Die centripetale Kraft der engeren lüirbel führte sdineller zu eigenartigen
Gebilden. Dann wiederholte sidi audi bei ihnen derselbe Prozcb, und
die Einzelbildungen oermebrten sidi unbesdiadet der allgemeinen üerwandt-
sdiaft in immer engeren Grenzen. Aus den Spradigruppen wurden
so d e u 11 i ch e r begrenzte S p r a di s t ä m 111e, S p r a di f a m.U i e n,
Sprachen, Dialekte, Hauptmundarten, Untermundarten. So
ist in allen Spradibildungen nodi immer zu gleicher Zeit ein UTebden,ein
üergeben und ein lüiederneumerden bemerkbar.

Diese Entwichelungen haben sidi in sehr langen Zeiträumen
oollzogen. Das lllensdiengesdilecht ist zwar oon gestern im üergleidi zu
dem Hlilliardenalter der Erde, denn sein Eigendasein lässt sidi durch wissen¬
schaftliche Hachmeisungen nur bis auf etwa 100,000 Jahre, durdi bc-
rcditigte Annahme bis auf etwa 300,000 Jahre oor der Gegenwart zurüdc-
fiihrcn.*) Aber im üergleiche zu dem geringen Zeiträume oon etwa 7000
Jahren, den wir 00m Cicbte oder 00m ersten Dämmerschein der Geschichte
erbellt sehen, ist die üorzeit des ITiensdien immerhin beträditlidi lang.
Der Beginn der mensdilichen Eigenart ist audi nidit überall gleichzeitig ein¬
getreten, und wo er eintrat, gesdiab das nidit überall in gleicher Weise.
Ebensowenig ist die Fortentuiidielung eine gleichartige gewesen, lüie bei
den Tierarten ging es audi hier. Bei den einen führte der centripetale
lüirbel zu früherem Absdilusse der Eigenart, und sie blieben auf einer
primitioen Kulturstufe und also auch auf einer primitioen Spradistufe —

*) S. lüollschlagcr, fpandbuch der Urgeschichte. Cpz. 1880,
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denn Spradie madit die Kultur — stehen. Andere führte die innewohnende
centrifugale lücltwirbelkraft zu weiterer, wieder andere zu nodi weiterer
EntWickelung. Heger, Australier, Indianer, oersdiieden an lüert der Eigen¬
art, stehen dodi alle ihrer Hatur nach hinter den Europäern überhaupt
zurück. Der Centripetatsdiwung der lüeltkraft arbeitete überall auf eine
einbeitlidie IHensdienbildung hin und erreidite diese Einheit auch in der
Bildung der diarakteristisdien gemeinsamen Organe, wie des Gebfufios und
des oergröberten Gehirns, aber sie erreidite diese Einheit in oieler Be¬
ziehung nidit, z. B. in der Behaarung, der Hautfarbe, der Sdiädelbildung,
dem ganzen Körpertypus. Denn hindernd wirkte ihr entgegen die gleich¬
zeitig wirkende centrifugale lüirbelkraft, welche zur Absonderung, zur
Einzelcentripetie, zur Rasseneigenart führte und höhere und niedere Rassen
schuf. Ganz ebenso erging es audi mit den Sprachen. Die Cen tripetal-
kraft arbeitete überall auf eine einbeitlidie Spradie hin
und e r r e i dl t e diese Einheit in der Bildung o o n S p r a di-
e d e 11 a u t e n, die in allen S p r a di e n, wenn a u di in o e r-
sdiiedenem 1TI a b e oorha 11den sind und ein dem fflensdien
unbewubtes System, also das Spradimaterial einer U r-
spradie bilden. Gleichwohl kam es zu keiner Ursprache, zu
keiner Einheit der Spradie, weil die Centrifugalkraftdiesem Prozesse
entgegenwirkte, sodab getrennte Spradigruppen entstanden, oon denen die
einen als unoollkommene, die andern als oollkommenere erscheinen, insofern
nämlich die letzteren zur Satzbildung, und damit zu höheren geistigen
Aufgaben befähigt waren.

Jm einzelnen wissen wir über das lüerden der grossen Spradien-
gruppen auf der Erde und ihre Sdiiditungen ebenso wenig, wie über das
lüerden und die Sdiiditungen der Rassen. Audi für die Gegenwart ist eine
sdiarfe Abgrenzung und systematisdie Einteilung nidii überall oöllig durdi-
führbar, weder bei Rassen nodi bei Spradigruppen. Aber es lassen sidi
für die üergangenheit wie für die Gegenwart zweifellos Haupttypen
unterscheiden, und dabei erkennen wir ebenso zweifellos Unter¬
schiede in dem lüerte ebensowohl der Rassen wie der Spradien-
gruppen.

Die Wirbelbewegung der lüeltkraft in der a s i a t i s di -
e u r o p ä i s di e n Sprachengruppe.

üon allen Spradigruppen ist die asiatisch-europäische die
für die Entwickelung menschlicher Kultur w i diti g s t e
gewesen.

Die riesige Ausdehnung dieser Gruppe hat nidits Befremdenderes,
als diejenige der hidianerspradicn, die sidi heute über den ganzen Kontinent
oon Amerika oon Pol zu Pol ausdehnen und in üerwandtsdiaft mit ein¬
ander stehen, lüie die üertreter jener asiatisch-europäischen Spradiengruppe
in ihrem weiten Cande während gesdiiehtsferner Urjahrtausende entstanden,
wohnhaft und oerteilt gewesen sind, darüber ist nidits bekannt, und man
hätte gar keine Bereditigtmg oder Oeranlassimg, eine urferne Zusammen¬
gehörigkeit für sie anzunehmen, wenn nicht sprachliche Gründe dazu drängten.
Aber im Gegensatze zu andern Spradigruppen der lüelt ist ein Zu-
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sa 111me n Ii a n g z w i s di e n d em T ibetan jsch-Chinesisdien, den
altaisdi-turanisdien S pradien, dem Agy ptiscben, den s e m i -
tisdicn und den indogermanischen so in die fingen fallend,
daß man an eine urferne Zusammengehörigkeit und lokale Hachbarschaft
der ersten Ansätze der entsprechenden Dölker denken muh. Wenn mir auch
die Chinesen in China, die Ägypter in Ägypten, die Semiten bis nach Arabien
hinein, die Jndogermanen größtenteils in Europa finden und wenn auch
die Gelehrten, mie mir nachher nodi sehen merden, die Heimat der hido-
germanen bald nadi Europa, bald nadi Asien ocrlegten, mie sie audi die
Semiten bald aus Arabien, bald aus Assyrien herleiteten, so erinnert die
spradiliche üerwandsdiaft aller dieser üölker dodi immer miedet- daran,
daß man unter den späteren Sdiiditungen oon grosser Ausbreitung audi
in der asiatisdi-europäisdien Sprachengruppe die älteren einer engeren llach-
barsdiaft oorauszusetzen bat. Und so merden mir nidit umhin können,
uns aon der Bildung und Entmickelung der miditigsten Spradiengruppe,
der Trägerin der mensdilichen Kultur, folgendes Bild zu machen:

Auf dem groben i n n e r a s i s ch e n Fj o di 1a n d e samt seinen
Randgebirgen mohntenurasische üölker, meldie es in der
centripetalen Gestaltung der Sprache alle zunächst bis zur
Bildung oon Edellauten und einfadrsten Komplexen der¬
selben, sogen, lüurzeln, brächten. Der centrifugale Trieb des
physischen Bedürfnisses, d. h. der Hunger, oeranlaßte zuerst den östlichsten
Teil jener üölker üom Thiansdian her am Küen-Cün entlang durch Ost-
Tibet zum Queligebiet des Fjoang-ho zu ziehen und den Strömen folgend
neue lüohnsittfe zu suchen. So zog das üolk der Chinesen
aus. Dasselbe entmickelte sidi in centripetaler Bcmegung zur Eigenart
und blieb auf dem sprachlichen Standpunkte der einsilbigen
Wurzelbildung stehen. Im Chinesischen ist uns der llicdersdilag
jener ursprünglichen einsilbigen Wurzelsprache erhalten, meldie die inner-
asiatischen Utmölker den ßauptelemonten nadi gemeinsam besaßen.

Wahrscheinlich mestlich oom Thian-Schan lag die Fjeinmt der U r-
Tu r a ni er, in deren S pr a chen si dt ein Zu s a mmensdrmei ßen
mehrerer unoeränderter Wurzeln zu neuen Cautko mplexen
uollzog. Jn urfernsten mie in jüngeren Zeiten strahlten aon hier
Sprachen- und üölkerbemegungeu nadi allen Himmelsrichtungen aus,
die der Japaner und IRongolen nadi Osten, die der finnisch-
ugrischen üölker zum Ural und Uber ihn hinaus, in historischer Zeit
die der ta rtarisdien und türkischen Uber üorderasien und Ost-Europa.
Der Turanismus blieb infolge seiner centripetalen Eigenartung auf der
Stufe der mechanischen Wurzelansatzsprachen stehen.

Auf der langen halbmondförmigen Gebirgsreibe, meldie oom
Altaigebirge bis Armenien hin das dürre mestlidie Turan umrahmte,
m oh nie in urfernen Zeiten mahrsdieinlidi eine dünne Beoölkung, die oor-
zugsmeise üiebzudit trieb und zum Umziehen und Ausmandern geneigt mar.
Auf dem nordöstlichen Teil des Bogens maren es die späteren Arier
im m eiteren Sinne (Waldgebirgs- oder Höhenbemobner), auf den
südwestlichen^ oom Paropamisus bis zum Elbrus und Zagrosch die
nachherigen Semiten. Als beide bei überaus einfachem Sprach¬
bestande sidi sprachlidi nodi sehr menig unterschieden, aiidi die
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ücrioandisdiaft mit der benadibartcn turanisdien Sprachfamilie nodi ganz
lebendig mar, sonderte sidi eine Gruppe, die oermutlich in der Gegend
des gemeinsamen Winkels, oiclleidit im beutigen Afghanistan, heimisch mar,
ab und zog allmählich bis zum Eupbrat und meiter nadi dem Un¬
lande, mo die Ankömmlinge eine dünne Herrensdiidit in der oorgefundenen
bamitisdien oder libyschen Beoöjkerung bildend und aieles aus der Candes-
spradie annehmend die ägyptische Spradie schufen. Die ägyptisdie
Sprache, durch centrifugale Bemegung heroorgerufen, durch centripetale
Bemegung aber immer eigenartiger entmidselt, bezeichnet somit, ab¬
gesehen oo n dem ha mitisdi -libyschen Sprachkörper, der
sie trug, den Stand des n o di ungetrennten Arisch-Semi-
t i s di e n, bei dem dazu n o di ein starkes U r e I e m e n t des
Tu ranisdien mahrzunehmen ist. Das Ägyptische hat sidi nur nodi
mährend des lllittelalters im Koptischen erhalten, dann ist es oon der
stärkeren Schmungkraft des eingedrungenen Arabischen mitgerissen morden
und oersdimunden.

Die Spradien der semitisdien üölker entmidcelten sich bei
zunehmender Ausdehnung ihres Bereiches oermöge der innemohnenden
centripetalen lüirbelkraft immer mehr zur Eigenart und sonderten sidi
immer mehr oon Turaniern, Ägyptern und Ariern ab, mäh¬
rend zugleidi die centrifugale Kraft sie mieder in das
Assyrisch-Babylonische, Aramäische, Arabisdie, Fj e b r ä-
isdie u. s. f. auseinandergehen liefi.

lüie ein nodi übrigbleibender Sonnen körper er sdiei n t
die grofiarisdie oder indogermanische üölker- und Spradien-
melt, die freilidi audi ihrerseits den Prozefe meiter fortsetzte und nodi
immer fortsetzt. 3m Gegensatze zum Semitismus und Turanismus sidi
du r di centripetale Bemegung konsolidierend, unterlag sie
d o di a ti di der g I c i di z e i t i g m i r k e n d e n centrifugalen Trieb¬
kraft und sonderte einzelne üölker- und Sprachengruppen
ab. Deutlich sind zunächst zmei einzelne lüirbelcentra oder
nach der organisdien Analogie zmei bei der Zellenteilung entstandene Kerne
zuerkennen, die arische Gruppe im Süden und die euro¬
päische im Horden. 3 n jeder dieser beiden Gruppen
und danach in jeder i b r er Unterarten setzte s i di der
gleidie Doppeloorgang fort. 3m Mischen, Iranischen und Ar¬
menischen einerseits, im Griediischen, Jtalisdien, Keltisdien, Germanischen,
Cittliauisdien, Cettisdien und Siaoisdicn andererseits kam es auf den
lüanderzügen und auf dem Boden einer neuen Heimat jedesmal ebensosehr
zu einer Einheitlichkeit des spradilidicn Gesamtdiarakters, mie zu einem
Zerfall in Einzelspradien und Dialekte.

So gab es bcispielsmeise oor jeder Gcsdiidite und Sage ein g r i e di i s di e s
Ursprachmaterial, dessen unzählige Familien- und Gesdilediter-Sprachansätze
auf dem ursprünglichen Boden, dann auf der Wanderung, dann in einer
neuen Heimat an üermandtsdiaft und Glcidiartigkeit gemannen und sidi dodi
ztigleidi zu Hauptdialekten differenzierten. Diese finden mir beim ersten
Cichtsdiimmer der Sage und der Gesdiidite oor. Eine IlTenge teilmcise
redit unähnlicher IHundarten umfabte der äolisdie Dialekt, andere der
dorische, mieder andere der ionisdie Dialekt. Dieser rnurde der Kern für
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eine neue Phase ccntripctaler Entioichelung. Denn er bekam zuerst in einer
älteren, nicht ganz ungemischten Form, dem Romcrisdien Jonisdi, dann in
dem jüngeren Jonisdi des Rerodot, sdilicblidr aber besonders in der attisdien
ITiundart eine übergreifende Bedeutung, sodafs dieser attisdie Dialekt zur
bödistentioidielten und deshalb allgemeinen griediisdien Sdirift- und Bil¬
dungssprache rnurde. Rber audi jetzt blieb die centrifugale Gegenbeioegung
nidit aus. Denn nachdem das Attische den Röhepunkt erreidil hatte, erfuhr
es allmählich infolge seiner Ausbreitung über die ganze Alte Welt, besonders
durch Aufnahme dialektisdier Formen und fremder Spradielemente die Aus¬
artung zur Koine, d. Ii. zum Weltattisdien, Weltgriechisdien. Während
die eigenen nodi lebendig gebliebenen Dialekte allmählich mährend des
ITiittclalters oersdnoanden, bildeten sich aus der Koine bei fremden Döfkern
ganz neue Spradien, und mit der Zeit auch im Reimatlande eine einheit¬
liche Spradie, die neugriediisdie.

Die Wirbelbeiuegung der löeltkraft im Germanis die 11.

Ebenso entstanden die germanischen Spra di an¬
sät z e — mir missen nicht mo ? — in autodithonen und sidi ausbrei¬
tenden Familien, meldie megen gleidiartiger üerbältnisse des Klimas, der
Bohrung, der Flora und der Fauna eine oerioandte Hatur hatten, ohne dodi
in jeder Rinsidit körperlich und spradilidi durdiaus gleidi zu sein. D i e
centripetale lüirbel kraft sudite diese urgermanischen Einzel¬
elemente zu einem einheitlichen Ganzen zu aerdichten, d.
h. alle Uutersdiiede körperlicher und spradilidier Hatur aufzuheben, aber
die centrifugale Wirbel kraft (besonders in Gestalt des Rungers
oder Hahrungsmangels) sonderte umgekehrt immer 10 i e d e r
einzelne Gruppen ab, gleidioiel ob sie
an Ort und Stelle blieben und sidi
Gesamtbereich gemonnenen Kräfte in
Sprache zur Eigenart ausmuebsen,
Ortsoeränderung und Aufnahme ganz
indioidualisierten. So hat es eine
geben und nidit gegeben,
germanischen Stammes eine oöllige Gleidiartigkcit
und niemals haben sie eine oöllige Gleichartigkeit

anderer sidi ermebrend phgsisdi
unter Witmirkung der aus dem

ihren Eigensdiaffen und in ihrer
oder ob sie mirklidi unter

neuer Einflüsse sidi nodi stärker
germa 11isdie Ursprache ge-
niemals haben alle Angehörigen

des körperlidien Typus
der Sprache besessen.

Aber eine hochgradige oermandtschaftliche Überein
Stimmung in körperlichen und sprachlichen ü e r Ii ä 11 -
nissen hat es gegeben, — in körperlidier Einsicht jedenfalls eine
oiel höhere, als jetzt —, nur mar die Abartung, und besonders die spradi-
lidie, beständig im Gange. 3m centrifugalen Umsdimunge midi der spradi-
lidie Gesamtbestand mehr und mehr den Einzelbildungen.

3m Cidite der Gesdiidite und gar in sdirif11 idier Fix¬
ierungfinden mir nur germanische Einzelspradien oor, die
denn allerdings eine innige üermandtsdiaft mit einander aufioeisen, sodaf3
man eine germanische Ursprache aus ihnen bis zu einem
gemissen Grade nachträglidi ersdiHessen d. h. künstlich
konstruieren kann. Aber es ist nicht bekannt, moein Zentral¬
punkt des Urgermanentumsund dergermanischenürspradie
gelegen hat es ist mithin audi nicht bekannt, meldier Weg oder meldie
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Wege die germanischen Stämme bei ihrer centrifugalen Diffusion eingeschlagen
haben. Es stchl das so inen ig fest, mie das ursprüngliche Fieimat-
gcbiet der Indogcrmanen überhaupt, für melchcs mir oorhin
unsererseits die mestlicben Gebirgsabdachuugen nom Fjindukusch bis zum
Altai in Ansprudi nahmen.*) lüenn mir die Zahl der Tbeorieen über die

Heimat der jndogermanen um eine neue bereichern dürfen, so spredicn
mir die flnsidit aus, daf3 die Germanen das nördlichste Glied

der indogermanisdren üölkerreibe bildeten und in der Tat
im beutigen Südsibirien ihre lirsitze hatten, dafi sie nom

Altaigcbirge aus am oberen frtysdi entlang über dem fsdiin und den Tobol

hinmeg durch das Uralgebirge zur Kama oder um das Uralgebirge herum
zur Wolga und an dieser aufmärts bis zum ihrem Quellgebiete zogen und
teils unmittelbar ins beutige Rubland, Polen und Ostdeutsdiland einmanderten,
teils zur Ostsee gelangten und die südskandinaoischen Cänder uon der See
her erreiditen, morauf sie oon hier aus sudmärts dringend, die mestlidie
Hälfte des heutigen Dcutsdiland besetzten, aus der sidi die Kelten teils
sdion oorher herausgezogen hatten, teils erst nor ihnen zurückmichen. Die

11 a 111en Altai in Sibirien, W a 1 d a i an der Wolgaquelle und
Ardey an der Ruhr für Waldgebirge, meldre entmeder alt¬
in d o g e r m a n i s cb e n oder germanischen Ursprunges sind,
sdieinen Etappen des Gesamtmeges zu bezeidvrtcn, ohne dafs
dabei entschieden merden kann, ob die Richtung oon Osten nach IDcstcn

oder umgekehrt genommen morden ist und ob die Dcrleiber des Hamens
Ardey, falls sie nicht selbst autochthon maren, unmittelbar oon Osten her
oder auf dem Unuoege über den skandinaoiseben Horden gekommen sind.
Audi die Flubnamen Südsibiriens, Ob (ogl. Oppa, frz. Aube),

Jenisey (ogl. Ten-a, Ten-badi, Inn, d. Ii. Jnnenstrom) dazu is = Strom
und ey = Egge d. i. Gebirge, mobinter mahrscheinlich a, oerkürzt in ton¬
loses e, = Wasser ausgefallen sein toird), Cena (ogl. Cennc, Ceine),

Angara (Angerflufj, ogl. Angerapp), frtisdi (= fnnenbergland (fr) durdi-
brechender (t) Rausdiestrom (tisch), Tobol ( Tobel), sind gegenüber
den späteren uralaltaischen und nodi späteren russisdien Hamen der

dortigen Gegend als indogermanisch oder als urgermanisch
iinoc r k e n n b a r.

Die Ostgermanen (besonders die Goten), die Hordgermanen

und die Westgermanen im Wirbel der Welt kraft.

Die abgesdileudertc Gruppe der Germanen, die an Oder und Weidisel

längere Zeit haften blieb, aber jedenfalls meiter östlidi und siidöstlidi aus¬
gebreitet mar, oor allen die Goten, (mahrsdieinlidi gehörten die älteren

*) Die meisten Forscher halten fiir das indogermanische Urland hräftig an Asien fest,
oor allen Pictet, Schleicher, fflax müller, IRuir, Kiepert, Fi dt, Ijöfer, ü. 5 e h n, oan den
Gheyn, Brunnhof er, soioie Delitzsch, Cremer, Rommel, die eine ursprüngliche Gemeinschaft
zwischen Indern, Germanen und Semiten annehmen. Sie sind teils für Bahtrien oder Indien, teils fiir
"Curan, d. h. alles Dand zwischen Ural und f^induhusch, auch für das Pamirplateau oder Armenien.
Aber bedeutende Forscher oertreten auch ganz andere Ansichten, indem der Engländer Catham Europa
überhaupt, Benfey die Gegend nördlich oom schwarzen ITieere, Cazarus Geiger Deutsch¬
land, C u n o das nordeuropäischeUiefland, Fried r. müller das südwestliche Europa,
doch ursprünglich Armenien, Poesche die Rohitnosümpfe (als Entstehungsort der blonden Rasse),
P e n h a Shandinaoien, Comaschek Ost-Europa, o. C ö h e r D e u t s di l a n d, 0. Schräder
das mittlere lü o l g a l a n d, ü i r ch o w D e u t s dh l a n d (s i ch e r für die Germanen) als
Ursprungsland für die Jndogermanen in Anspruch nehmen und Cindenschmidt den Rachweis zu
führen suchte, dab der lüanderzug, der heute nach lüesten geht, ursprünglich n a ch Osten
ging und so a u ch die Jndogermanen oon Europa n a ch Asien führte.

11
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6 e t e n und späteren Daher zu ihnen*), diejenigen Germanen, die man
unter dem Hamen Ostgermanen zusammentatst, sind in der
grossen üölkcrroandcruug com lüirbel der IDelt-
kraft oersdilungen morden. Don den in grofsem Halb¬
kreise herumgetriebenen Westgoten assimilierte sids ein Rest
mit den romanischen Bemohncrn Südgalliens, dahingegen sind die durch
byzantinische Kultur sdson selber höher entuiidieltcn Ostgothen, auf lang¬
samen Zügen zur Donau und nadi '.Italien gelangt, oon der stärkeren
Strömung italisdieu üolhslebens, dem sie sich durdsaus nidst anzupassen
oermoditen, eingekreist und oernidstet morden. Hidit anders erging es
den ihnen nahestehenden üandalen in Hordatrika, somie den Gcpidcn und
Rugiern, die oon Hcrulern, Ostgoten und Cangobarden in deren Schicksale
mit fortgerissen rnurden.

Dahingegen hat die Gruppe der |ordgermanen,
die, n a di Skandinaoien hinübergegangen, s i di dort
dauernd erhielt, und die a u di einen g o t i s di e n B e s t a n d-
t c i 1 enthielt, s i di dem neuen Boden gut a n g e p a h t und
a u di z u g 1 e i di in centripetaler Entmickelung einen
nordischen Sprachentypus, in c e n t r i f u g a 1 e r aber Ii i n-
m i e d e r u m die Einzelsprachen d e s H o r m e g i s di e n, D ä n i-
s di e n, Isländischen, Sdimedischen kräftig ausgebildet.
Audi in politischer Hinsidit mar die treibende centrifugale Wirbelkraft in
den nordgermanischen üölkern nicht erlosdien, als sie dort einigermaben
festen Fub gefafät hatten. Etma nadi 1000 Dohren, im 9. Jahrhundert,
zogen die sdnoedisdien Waräger mieder ostmärts und gründeten ein
russisdics Reidi zu Homgorod, zogen audi meiter nadi Kicio und Kon¬
stantinopel. Die Dänen und Hormeger aber nibbelten um dieselbe Zeit zur
See nadi Britannien, nadi den deutsdien Küsten, nadi Hordfrankreidi und
meiter herum nadi Sicilien und Italien.

Ob, mic sdion angedeutet mtirde, die gröbte, dauerhafteste
und für die Kulturentioickelung m iditigste Gruppe der gcr-
manischen Stämme, die der Westgermanen, die um Christi
Geburt zmisdien Rhein, Donau und Oder mohnten, allmählidi ausschließlich
oon Horden her ins Cond gekommen ist, indem diese Scharen
die oorher dort oielfadi ansässigen Kelten oerdrängten, oder ob nicht an
mandien Stellen dort Germanen mindestens mit den Kelten gleidizeitig, ja
zum Teil früher als diese, sefihaft gemesen sind, oder ob mir sie gar,
der berühmten Angabe des Tacitus**) entsprechend und in Über¬
einstimmung mit Caz. Geiger, oon Cölier, üirdiom und
Cindensdimidt als ein eingeborenes IIrooIk zu erkennen
haben, das ist durchaus nicht mit Sidierheit festzustellen.
Audi die oon Penka behauptete aussdilieblidie Heimat der Urgermanen in
Skandinaoien ist ebensoioenig einmandfrei, mie die eben ermähnte aus-
sdilieblidi aus Skandinaoien erfolgte Germanisierung Detitsdilands, so an-
sdiaulidi audi dieser Prozeb in Darstellungen und Kartenmerken, z. B. in
dem hodioerdienstlidien des russischen Generals oon Eckert***) sidi ab-

*) üergl. Uah. Grimm, Geschichte der deutsdien Spradie.
**) "Cacitus, Germania c. 2. Jpsos Germanos indigenas crediderim Die Germanen selbst

möchte ich für Ureinioohner halten.
***) Ro de rieh o on Erhe rt, Umänderungen und Sicdelnngen der qcrmanisdicn Stämme in

mittel-Europa. 1901.
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spielt. Allerdings mutet einen die nom lautbiologischen Stand¬
punkte aus wahrzunehmende Urwüchsigkeit der germa¬
nischen Sprachen in Cauten und Wurzeln gar seltsam an.
Rudi erklärt sid) die oiel stärkere Wildheit und Widerstandskraft der West¬
germanen im Dcrgleidie zu den Ostgermanen nur unoollkommen aus dem
geringeren Bildungseinflusse der römischen Hadibarsdiafi im üergleidic zu
dem stärkeren griechisch-byzantinischen auf die Ostgermanen. Indessen ist
hier nidit der Ort, kühnen üermutimgen und Combinationen Raum zu geben,
meldie die unerläbliche Annahme einer auch lokal zusammenhangenden
ursprachlichen asisdien üerwandtsdiaftsgruppe ausschliefen mühten. Wir
müssen uns hier mit der Tatsadie begnügen, d ah, uioher audi
immer entstammt, die W 'e s t g e r m a n e n mit ihren S p r a di c n
dem indogermanischen S p r a di s t a m nie angehöre n und d a f3
das älteste und reinste Spra chgut der Wensdiheit gerade
in den ia est germanischen Sprachen, besonders in man dien
ihrer Ramen, nodi heute cleu11 idi erkennbar zu Tage tritt

P o 1 i I i s di e und s p r a di I i ch e Wirbelbewegungen unter den
Westgermanen bis zum Frankenreiche. Die Stämme und
S t a m m s p r a di c n. Die neuhochdeutsche Schrift- und Gesamt-

s p r a di e. 17 e u b i I d u n g e n.

hi ruhelosem Spiel treibt die centrifugale Weltkraft diese mest-
germaniseben üölker mit ihren Sprachen durcheinander und über die
Grenzen hinaus, uiährend der centripetale Trieb gesdiäftig ist, Dölker-
üereinigungen zu sdiaffen, die sidi immer mieder in Unterabteilungen, und
zwar sowohl politisch, wie sprachlich, auflösen.

Ganz 1ockere üerwandtschaftsgruppen waren in den
oorchristlidien Jahrhunderten die Herminonen (d. i. die Ceute
in der gebirgigen Witte: Her =(Haar)= Breites Gebirgsland, m-Witte, in-in,
o männliches Personalpronomen), die fstäoonen (die Ceute in den
— rheinischen — Tannenwaldgeländen, üoii ist = est == ast gradeberatis-
gewadisener Stangenbaum (ogl. flstenberg), aw = eo = ebb r ~ sidi breit
abdadicndes Gebirge, dann überhaupt Gebirge), und die Ingäoonen (aer-
mutlich = flngäoonen, wie heute fngland für Rngland gesagt wird, die
Ceute, die an den nördlichen Berglandrändern [bis zum Weere hin] wohnen).
Rus den Herminonen begannen nadi ihrem centrifugalen Zerfall in Diele
üölker und Sprachen, wie Cherusker, Chatten, Congobarden, Hermunduren,
Semnonen, Warkomannen, Quaden, sich in centripetaler Bewegung — unter
groben Ortsoeränderungen — wieder neue Komplexe zusammenzuballen,
und so beriditet I acitus non einer sie teilweise zusammenfassenden Ge¬
meinschaft, die er Sueben (Sumpfwaldgebirgsbewohner ooti su = nasser
Boden und ebbe = Gebirge) nennt. Sie erscheinen im 3. bis 5. Jahr¬
hundert als AI mannen (so bei Walter o. cl. üogelweidc) = Waldgebirgs-
mannen non al = Waldgebirge, wieder im Westen und erobern das ober-
rheinische Cond (das heutige Baden, Elsab und die Sdiweiz), weldies schon
oier Jahrhunderte ziwor einer ihrer Heerkönige, flriooist, nidit ohne an-
fänglichen Erfolg, zu erobern nersudit hatte.

Die centrifugale Bewegung bei den Istäoonen rief die Gestaltung der
älteren rheinischen üölkersdiaften lieroor, der üangionen, Ubier, Usipcter,

Ii*
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Tenhlcrer, Tubanten, Sugambrer, fflarser, Brukterer, Bataoer, ans denen
nadi oielcn Wirbelfabrten und Kämpfen gegen die Römer und gegenein¬
ander das weltbeberrsdiende üolk der Franken entstand.

Die oon der Seeküste aus landeinwärts wohnenden Jngäooncn
endlidi gliederten sidi bauptsädilidi in Friesen, Chauken, Angrioarier, Sadisen
und Angeln. Später gingen durch centripetale Wirbelbewegung Chauken,
Angrioaricr (— Engern) und Sadisen in dem Gesamtoolke der
Sadisen auf, und dieser üölkerball hat sich teils im Aciniatlande zur
einheitlichen Eigenart fest ausgebildet, teils bat er im 5. Jahrhundert in
üerbindung mit den nördlidier wohnenden Angeln und Jüten, sowie mit den
Friesen grobe Teile wieder abgeschleudert und die angelsädisisdie
fnoasion in das romanisierte Britannien oollhradit.

Inzwischen waren Jahrhunderte lang hinter den ausgewanderten
öölkern Ostgermaniens her die Slauen nachgerückt und bis zur
Cinie Elbe- Saale-Regnitz-Donau oorgedrungen. Ihrer
weiteren Ausdehnung wurde nur durdi die Aerrsdiaft der
Franken Aci 11 geboten, unter denen sidi in centripeta 1 er Be¬
wegung, zumal durdi Karl den Groben, eine politische Eini¬
gung Dollzog. Aber die eentrifugale Kraft äuberte sidi
grade in der gleichen Zeit sowohl in ethnisdier wie in spradilidier
Beziehung, und es bildeten sidi unter den Karolingern räumlidi und
spradi 1 idi begrenzte Stämme aus, die Baiern, A1 mannen
(Schwaben), Franken, Sadisen, Thüringer, die nodi heute fort¬
bestehen.

Gleichwohl fand nidit etwa damit der grobe deutsche Dölkerwirbe
sein Ende, olelmebr wird gewissermaben eine rückläufige Cmme desselben
durdi dieBemübungen derDeutschen bezeidinet, denslaoisch
gewordenen Osten wiederzugewinnen. Die österreiebisdien Bän¬
der, Böhmen, Sdilesien, Brandenburg, ffiecklenburg, Pommern, Preubcn
wurden wieder deutsch und sind es im Wesentlichen bis heute geblieben.
Einzelne deutsche Beoölkerungsgruppen wurden teils bald, teils im Banfe
späterer Jahrhunderte bis in den fernen Osten, nach Bioland, Rubland,
Siebenbürgen abgesdileudert, wobei ihre Sprache natürlich oon der fremden
Umgebung nidit unbeeinflubt blieb. Was aber die ITIundarten der
alten Stämme betrifft, so b e s t e h e n sie als B a i r i s di, S di w ä -
b i s di - A1 m a n n i s di, F r ä n k i s di, Hiedersädisisdi, Thüringisch
nodi heute fort, indem sie in centripetaler Bewegung sidi immer mehr
zu getrennter Eigenart entwickelten, mit eentrifugaier Sdiwungkraft aber
beständig Einzeldialekte absonderten. Radi dem Ainzutreten der
neuen Cändcr in Ostdeutschland hat die centripetale Wirbel¬
kraft der Spradie in grösseren Gebieten sidi audi wieder zur Geltung
gebracht und schwingt die Gesamtheit der südlichen Dialekte
herum als Oberdeutsch, eine andere als lTfitteldeutsch, die letzte als
niederdeutsch, mit der Wirkung, dab manches Gemeinsame sidi bestimmter
festsetzt, während ebenso dialektische Besonderheiten immer neu geboren
werden.

Dab, abgesehen oon oorübergebender üorherrsdiaft, z. B. des
sdiwäbiscben Dialekts zur Aobenstaufenzeit, während des Wittelalters keine

'Stammesmundart und keine der drei erwähnten Aauptformen eine über¬
greifende Bedeutung, wie das Attische bei den Griedien, gewann, kam baupt-
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sächlich daoon her, dafi das fremde Catein diese Aufgabe übernommen
hatte und als Kultus- und Dermaltungsspradie diente. Damit hat denn der
lüirbelsturm der Reformation aufgeräumt, und Cuthers Bibelüber¬
setzung soioie seine populären Schriften gaben dem Deutsdien

ü o I k e die fehlende gemeinsame Schriftsprache der Raupt-
sadie nadi in Gestalt des genau in Deutschlands ITlitte g e -
sprochenen und gesdiriebenen Obersädisisdien Dialekts.

Diese Sprache ist dann in centripetaler Entuiidrelung die allgemeine Bil-
dungs- und üerkehrsspradie gemorden, uiährend sie sich doch der centri-
ftigalen lüirbelkraft audi uiieder nidit entziehen kann, indem sie heute
durdi die 11odi oorhandenen Stammesdia 1 ekte überall sehr

oersdiieden lautlidi gefärbt und sogar audi — z. B. im
Österreidi isdien — lexikalisch und grammatisch üersdiieden
ausgestaltet uiird.

IDeldic ungeheure Bedeutung und lüeiterentmichelung der

sdion im IRittelalter a bgesdi leuderte Planet der angel¬
sächsischen Spradie geioonnen hat, braucht hier nidit beleuchtet
zu uierden. Eine besondere lüiditigkeit hat dies üerhältnis für den Radi-

uieis der Tatsache, daf3 die lüeltlebenskraft sidi in Einzelerscheinungen nie¬
mals auslebt oder oerliert, sondern bödistens zu sdieinbarer Ruhe kommt,

oft aber in iiberrasdiender lüeise sidi neu entflammt und zu ungeheurer
Entfaltung steigert. lüic mir in der Physik die Kräfte des FRagneten dttrdi

den Gebratidi zunehmen sehen, uiie in der Chemie die Sprengstoff-lTfisdiuug
plötzlidi eine gemaltige Kraft' entmickelt, so entmickeln audi mandic Sprachen

eine in anbetradit ihrer bescheidenen Anfänge überraschende Zeugungskraft
d. h. ein eigenartiges Dermögen, auf dem Gebiete der mensdilidien Sprache

frisdie lüeltlebenskraft beroorzurufen. lüie einst der Dialekt des engen
Cänddiens Catium zur römischen lüeltspradie murde und die noch lebenden

romanischen Sprachen hcroorrief, so umspannt die Spradie der

Angelsachsen jetzt die Erde. Dabei entgeht audi sie nidit
der centrifuga len lüirkung ihrer gemaltigen lüirbelkraft, in
dem das Amerikanische und andere Gruppen sidi oom eigent¬
lichen Englisdi deutlich zu sondern beginnen.

lüirbelbemegung im inneren Spradi leben des

Deutschen. Beispiel: Die beiden Cautoersdiiebungen.

Den redenden Deutsdien unbemubt oollzog sidi oou
Anfang au allerlei lüo.nde 1 in ihrer Spradie, und auch dieser
IDandel hat die Form des sdiraubenförmigen lüirbels, d. Ii. eine
kreisähnliche Curoe, die dodi nie in sidi zusammentrifft,
sondern immer uiieder einem neuen Ziele zueilt. Als ein

Beispiel für Diele sei aus den spradigesdiiditlichen Tatsadien hier nur
die uon Hak. Grimm nadigemiesene doppelte Cautoer-

sdiiebung in ihren Rauptzügen angeführt, durch meldie erstens der
Unterschied zmisdien dein Germanischen und den andern indogermanischen
Sprachen, zmeitens aber tausend Jahre später der Untersdiied zmisdien
Oberdcutsdi und tliederdeutsdi bestimmt murde, indem in dem ersten Falle

nur das Germanische, im zmeiten Falle nur das Oberdeutsche die Caut-

ücrsdiiebuug erfuhr. Der üorgang ist folgender:
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Bis in die Witte des 1. Jahrtausends o. Chr. grenzte sidi das Ger¬
manische oon den andern ihdogermanischen Sprachen endgültig dadurch ab,
dafs es da, roo ein indogermanischer Explosiolaut (sogenannte
Tennis) gemesen mar, einen entsprechenden aspirierten Caut (Aspirata,
Ipaudilaut, audi Reibelaut genannt) zur Anmendung bradite, also statt t, p,
h die Caute engl, th, f, di (Achlaut) oder h, dann aber rneiter statt der
Aspirata eine Illedia, also d, b, g, statt der indog. IRedia aber audi toieder
eine Tennis u. s. f. setzte. So murde beispielsmeise aus lat. tres das
gotisdie tlireis, aus lat. pater das gothisdie fathar, die TlTedia g in lat.
ego zur Tennis k im deutschen ik, endlich die Aspirata f in lat. frater zur
IRedia b im gotisdien brothar.

Etma tausend Jahre später, also um die lllilte des 1. Jahrtausends
o. Chr., fand eine zmeite, nur unoollständige, Cautoersdiiebung ihren Ab-
sdiluss. Es trennte sidi damals das Fjodideutsdie oon allen übrigen deut-
sdien Sprachen (Gotisdi, Riedcrdeutsdi (spez. Altsädisidi und Angelsädisisdi,
Friesisdi und Rordisdi) endgültig dadurch, dafi es statt der Tennis, die jene
beibehielten, eine Aspirata, riditiger ausgedriidit, einen Reibelaut, und statt
der fRcdia eine Tennis setzte. Genauer gesagt, mird aus germanisdi
t, p, k im Anlaut somie nadi Konsonanten z, f (pf), di, nadi üokalen aber
z oder zz. So mird z. B. german. tid zu bodid. zeit, holt mird holz, äten
mird ezzen, dat mird daz, lopen mird laufen, ik mird ich. Ebenso mird
in german. aadder die IlTedia zu t in oater, dag mird tag.

U7ir können uns die Wirbelbewegung, in meIche r si di
die doppelte sogenannte Cautoersdiiebung u o 11 z o g ,
an folgendem S di e m a d e u 11 i di m a ch e n :

German, tenuia.

Hochd. Aspirata

X
Hochdeutsche

tenuis.
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Riidib 1 ich. Zidcdi 1osigkeit künstlicher Sprcidibildungen.

Wir nehmen daoon Abstand, weitere Ersdieinungen des Wirbels im
Ceben der Spradie hier oormeg zu betrachten, da mir unserer Hauptauf¬
gabe zueilen, diese Erscheinung für die Haute nadizuweisen.

Als Übergang dazu sei uns ein kurzer Rtickblidi und eine Sdiluss-
bemerkung gestattet.

Selbstoerständlidi hat nidit der lRensd) die Spradiedel-
lau t e o o m ersten U o k a 1 an bis zum letzten Konsonanten
nacheinander gebildet, am allermenigsten mit Bewubtsein und
Absid)t, sondern aus dem regellosen Wildspradienmaterial haben sidi die
Edellaute ordnungslos, ohne sein Bemuhtsein herausgeklärt, die ihn dann dodi
gleichmohl in den Stand gesetzt haben, seine Cebenstätigkeit mehr und mehr
mit Bewubtsein zu üben. Die den Hauten gleichwohl eigne mun¬
derbare Ordnung und innere Beziehung zu einander ist, grade
mie man das bei jedem Weltkörpersystem findet, durch jene rätselhafte
Urkraft heroorgerufen morden, die mir das Heben nennen,
und die s i di allerwegen in einer schrauben form igen lüirbel-
bemegung zu betätigen sdie int. Ihre centripetale IDirlumg bringt,
mie bei den ersten Spradiclemcnten, den Hauten, so in fortgeschrittenen
Bildungen das Gewordene zur Befestigung, aber auch zur Erstarrung und
zum Absterben, ihre centrifugale Wirkung aber oder absdileudcrnde Kraft
sdiafft immer neue Sprachformen, ja ganz neue Spracheinheiten, die mie
kleinere Sonnen oon gröberen herrührend, wieder Planeten um sidi sdiaffen,
die dann hinwiederum den IRonden oergleidibare Sprachtümer bilden. Run
sdieint uns kultioierten FRenschen doch ein Unterschied die menschlidic
Spradie oor allen Hebensschöpfungen in der Welt auszuzeichnen, dab näm¬
lich die einmal heroorgerufene geistige Tätigkeit des IRensdien die Formen
der spradilidien Reubildungen mit weiter gestalten helfe. Aber mir IRensdien
dürfen unser Bern übt sein bei weiterer Fortgestaltung der
Spradie und unsere schöpferischen Kräfte dabei nicht zu
Ii o di einschätzen. Reu s ch a f f e n können mir kein II r 1 a u t -
in a t e r i a I. A u di die D e r s u di e, die man zur Herstellung einer
einheitlichen Weltsprache angestellt hat, — wobei man ohnebin
non den oorbandenen Elementen der toten und lebenden Spradien ausging —,
sind als gesdieitert anzusehn. Wie wollte man audi aus abge-
sebnittenen Gliedmaben dieser toten oder lebendigen Organismen einen
neuen lebenden Organismus herstellen? Und zwar gleidi mit der IRabgabc,
seine Gültigkeit dauernd zu behalten, d. Ii. sidi nie zu oerändern und um¬
zubilden? Weder das Dolapük, nodi das Esperanto oder andere
künstliche Weltspradien haben sidi wesentlich über die Stufe des
Curiosums erhoben. Die organische Entwickelung der oorbandenen
Sprachen aber geht unaufhaltsam weiter, und wenn es jemals eine alle
Dölker umfassende Weltsprache geben sollte, so wird sie, wenn es nidit
eine schon oorhandene, z. B. die englisdie, ist, doch nur auf organischem
Wege zustande kommen.

Das natürliche Hautsystem. Haute und Hautbedeutung.

Da die Haute oon Anfang an der lRitteilung dienten, so hatten
sie audi oon Anfang an Bedeutung. So wird die llr laut lehre
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g 1eidi zur lirlciutbedeutungslehre. Die Bedeutungen lassen sidi
nur zum Teile aus den einzelnen Urlauten selbst, uienn sie interjektional
gebraucht werden, erkennen, mehr aus ihrem Zusammenwirken in Komplexen.

Die Bedeutung der C a u t e ist z u n ä di s t g r a m m a t i s di
infinitiüisdi d. b. formlos. Sie bezeichnen nidit üerbum, nidit Hauptwort,
nidit Eigenschaftswort, nidit Person, numerus, Tempus, ITfodus, nur einen
unfinierten Grundbegriff. Bei der Übertragung der Bedeutung in den heutigen
Ausdruck muh man die angemessenen Redeteile nadi Bedürfnis daraus
bilden. Da bleibt denn Diel Freiheit für die Wahl des attributiuen oder
prädikatioen Eigenschaftswortes und für die Geltung der Regation.

DieCautc selbst, wie ihre Bedeutungen waren unab¬
lässigem Wandel unterworfen. Es sind sowohl in der Cautbildung,
wie in der Bedeutungsbildung Sdiidihingen zu beobachten und nadi
ITföglichkeitzu unterscheiden. Die Grenzen derselben werden niemals
sdiarf erkennbar sein, die neuentwickelung wird meist lange neben der
älteren hergehen und die ältere gar nidit schwinden, sodab die Spradic
eben nadi Caut und Bedeutung bereichert wird, manchmal wird aber audi
Älteres, auf meldies man sdiliebt, zurückgetreten und oersdiwunden sein.

Was noch für die ältesten geschiditlidien Spradilaute und Spradi-
wurzeln galt, z. B. für die der Ägypter, dab sie nämlidi oieldeutig
waren und die Geste Diel zu ihrer Erklärung beitragen muhte, das gilt
gewib audi für die oorgeschiditlidien und für die 11 flaute. 3m
Ägyptischen gab es nach Karl Rbel *) Wörter mit unzähligen Bedeutungen
und für eine Bedeutung unzählige Wörter. „Fast jeder nationale Caut
bezeidmete fast jedes Ding." Daher war die Interpretation durdi Bilder¬
schrift und Geste nötig. Jti der Praxis der uorgesdiicbtlidien (Renschen
wird es denn mit den ersten Cauten und Wurzeln ähnlich ge¬
gangen sein. Wenn ein Caut ein Ding bezeidmete, so bezeichnete der
Urmensch auch alle einzelnen Eigenschaften und fRerkmale dieses
Dinges durdi denselben Caut und umgekehrt setzte er einen Caut, der
einen engeren Begriff bezeichnete, auch für den weiteren. Beispiele hierfür
folgen später. Es ist selbstoerständlidi, dab das Gedäditnis
für den wichtigen Gebt-au di und den eigentlichen Sinn sidi
in der lebendigen Wenge nurhödist langsam entwickelte.
Wan denke an die Ceute, die beute grammatisch falsdi sprechen! Aber
den Gebenden unbemubt bestand das Richtige dodi im
Stillen fort und es stellte sidi immer klarer eine syste-
matisdic Ordnung heraus, um dabei allmählich mehr und mehr zum
Gemeingut zu werden.

Die Klang Idute (üoka I e).

Wenn wir eine dem Ulensdien unbewubt entstandene Entwickelungs-
reilie der Edelspradilaute in der Form des Wirbels nadiweisen wollen und unsere
frühere Feststellung uon der Priorität der Empfindungslaute bedenken, so
werden wir die Folgerung ziehen, dab der erste Caut jener natür¬
lichen Entwickeln n gsreibe mensdilidver Edel laute ein
Empfindungslaut war.

*) Karl Abel, tlbcr den Ursprung der Sprache. 2. A. 1881.
Karl Abel. Der Gegensinn der llrinorlc 1884.
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Empfindungslciute aber, die andern Wesen dcutlidi oernebmbar
rnerden sollen, kommen aus offenem Wunde und sind deshalb, trotz aller
üersetzung mit andern Cauten, den Gesangslaulen uermandt, sind Klang-
laute, D o k a I e.

Der o-Caut. Der erste Klanglaut mar zmeifellos derjenige,
der sidi dem IHensdien oom Zmerdifell her durdi den Kehlkopf zum bequem
geöffneten [Hunde hinausdrängte, menn er, aufgeriditeten Ganges daher¬
kommend, die üeranlassung zu einer Empfindungsäusserung fand. Das
mar aber ein o-Caut, derjenige Caut, der noch heute einem Über¬
raschten entfährt. Dieser offene gedehnte o-Caut, der durdi zmanglose
Öffnung des IHundes, ohne Kontraktion oder fluseinanderzerrung der Cippen-
muskeln entsteht, ist nodi heute im Deutsdien, d. h. in oolkstümlicber Hus-
spradie, somie im Englischen (z. B. all, hall, hall) und im sdimedisdicn
ä erhalten. Er kann in allmählichen Übergängen auf der einen Seite durdi
Kontraktion der Cippenmuskeln und üorstiilpen der Cippen zu o merden
und sidi dem u nähern, andererseits durdi meitere Öffnung des IHnndes
immer mehr a-Klang bekommen, lllag dieser o-Caut nun mehr oder meniger
rein, oder aber mit a- und u-Klängen oermisdit gemesen sein*), mag er
kurz ausgestoben oder audi offen lang gedehnt morden sein, mag er für
sidi allein, d. b. also mit Zmcrdifellatemdruck (spiritus lenis) oder mit
daoortretendem sdiarfem Fjaudilaut (spiritus asper) = h heroorgebracht
morden sein oder gar bestimmtere Gerätisdilaute oor sidi oder hinter sidi
gehabt haben (z. B. in so oder Or), — gleidioiel, dieser offene o-Caut mar
der älteste und urspriinglidiste Empfindungslaut der Urmenschen, und zmar
hatte er oon ftnfang an eine Bedeutung, die den Urniensdien freilidi niemals
zum Bemubtsein gekommen ist — sind dodi heutzutage nodi die lüenigsten
sidi derselben bemubt —, in uieldier er aber im üerlaufe der Qahr-
buudcrltausende mehr und mehr üermendung fand.

Erblidtte der Urmensch etmas ihm lüiditiges, ein Wild,
ein Reh, einen Bären, erblidtte er einen menschlichen Feind, erblidtte er
ersehntes Wasser, — oder aber hörte er ein Gcräusdi, meldies aus derselben
Ursadie herrührte, so drängte ihm das unm i 11 kür 1 idie Bedürfnis,
diese Wahrnehmung dem Begleiter mitzuteilen, den o-Caut
auf die Cippen, someit er ihn nidit aus Zmeckmäbigkeitsgründen ab-
siditlidi unterdrückte. Dabei ist etmas Besonderes zu beobaditcn. Wenn
man bedenkt, dab bei entstehendem Rahrungsmangel der Familienoater
selbst, oder dodi, menn die Familie zu grob gemorden mar, die Söhne
oder Enkel gezmungen maren, meiter zn ziehen und einen neuen Wohnort auf-
zusudien, mo sie die miditigsten Bedingungen für ihr Dasein fanden,
so erkennt man ieidit, dab unter den mahrgenommenen
Gegenständen das Wasser eine besondere Widitigkeit hatte.
Es gibt kein allgemeineres Bedürfnis (auber der Cuft, deren Hotmcndigkeit
dem (Renschen nur selten zum Bemubtsein kommt), als das Wasser. Ohne
Wasser kann er nidit existieren, ohne Wasser keine Rührung finden, denn
ohne Wasser gedeihen audi Pflanzen und Tiere um ihn herum nidit. Das
Wasser begrüben die lHensdien als die Garantie ihres Daseins, die üor-
bedingung zur Ricderlassung. (So sagt Tacitus oon den Germanen: Colunt
discreti, ubi fons, tibi nemus placuit, cl. i. sie siedeln sidi ocreinzelt an,
mo ihnen ein Quell, ein Wald behagt.) Die Folge mar, dab das

*) Sälomo heibf im Gotischen Saulaumo.
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Erblicken oon lü u s s c r oder das f> ö r e n seines Rausdiens
überall gleichermaßen in erster Cinie den Caut o auslöste,
mährend zahlreiche andere Dinge, die ihn ebenfalls beroorrufen, nadi Cand
und Umständen oersebiedenartig maren. So hat der Caut o allmählidi
bei den Urmensdien das gemeinsame Derständnis als Bezeichnung
für IDasscr gefunden. Aber es lag in ihm zugleidi nodi mancherlei.

Zunächst lag darin nodi ein Stutzen, Fjaltmadien, mcldies leidit
durch oorgesetzten starken Fjaudilaut ausdrücklidi zur Bezeichnung gelangte.
So fand das o einen ähnlichen Gebrauch, mie mir ihn jetzt nodi oon den
Interjektionen ho! ha! oder ah! machen.

Ferner lag in ihm der Begriff des üorban densein s,
gleidi unserem deutsdicn „da ist!"

Endlidi merden mir nachher genauer erkennen, dafä der bodiauf-
geriebtete Iffensch unmillkürlidi audi etwas Oberes, Fj ober es, oon oben
her Kommendes in dem o-Caute zum Ausdruck bradite.

So hatte der im Cautsystem und mohl audi in der Wirklichkeit erste
menschliche Spradicdellaut die oollständige Bedeutung : „Da oben üorbanden-
sein oon Wasser." Dieser Begriff Wasser mar dem ältesten Urlaut
immanent, und das äufsert sidi denn audi in allen Cautmandlungen, die
mir oon o kennen lernen merden. In dem französischen o (gesdirieben
eau) dürfte der einfache Urlaut nodi erhalten oder dodi miedergemonnen
sein, jedenfalls ist awa und akwa (=- aqua), mooon man es ableitet, selber
erst eine spätere und zmar zusammengesetzte Bildung. Don Cautkom-
plexen, in denen das o in der Bedeutung lüasser steckt, seien ermähnt:
os (die Oos bei Baden-Baden), mo s das Sausen, d. i. das kräftige Flief3en
bedeutet, ofi (im normeg. Fofs = Wasserfall) : sdiarf strömendes lüasser
osch = sdiäumendes lüasser, ferner ow, audi Ob (frz. Aube,
Oppa) — abmärts ziehendes bez. hüpfendes lüasser, audi zu ouwe, auwe,
aue gestaltet, ferner og (Oog, Rordseeinsel) = (aus) dem lüasser stark
Aerausragendes) und ok = lüasser scharf herauskommend (z. B. Ok -er
Oka, gr. okys = schnell).

Gegenüber dieser Bedeutung „lüasser" für das o ist aber dodi fest¬
zuhalten, daf3 der Caut o ursprünglich ein Empfindungslaut mar und seine
Urbedeutung die des Existenzbegriffes ist. In erster Cinie bedeutet das o
ein üorbandensein, und zmar ein üorhandensein mit dem nebenbegriff oben
oder hoch. Audi in diesem Sinne (also ohne den nebenbegriff „lüasser")
fand der o-Caut üermendung. Cautkomplexe dieser Art sind od = lüald,
d. Ii. eigentlidi „oben Festsein," „Oben auf befindlidi sein," „etmas oben
fest Aufliegendes," denn d bedeutet „fest oder haftend." (NB. Odin
ist = Im lüalde drin erg. er : - Wod-an, nur mit dem Anlaut w, der sanfte
Abdachung bedeutet.) Ferner gehören dabin or — Obenoorhandensein oon
rauhem lüald (r eigtl. = rauhes Rausdien) z. B. in griedi. oros : Gebirge
Berg, und in den mestfälisdien Flufmamen Orke - aus rauhem lüaldgebirg
heroorkommendes lüasser (e = a) und Orpe ebenso mit dem Begriffe des
Aiiptens. Endlich sei ermähnt ol - Obenoorhandensein oon Caubmald
(I = meidies Rausdien.) Daoon z. B. die griedi. Flamen Olbia, Olpe,
Olympos und Olynthos, die mestfälisdien Olpe (Caubmaldbadi), Olsberg,
sonst Ölten (Sdnoeiz) = lüaldort, Oldendorf u. d. m. (Bei soldien Er¬
klärungen sind natürlich immer die oielen ücranäbnlidiungen durdi den
üolksmund zu bedenken, mie z. B. ohl meist aus owel, awel, auel enf-
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standen, tiidil unmittelbares ol ist und ols leidit ans hols, holz korrum¬
piert sein kann. Es gilt eben bei allen Hamen die möglidist echte Form
aus der schriftlichen Überlieferung und der Dolksausspradie zu ergründen.

lTiit dem K1 ang 1 aute o begann einemirbelartigeCebens-
e n t m i ck e I u n g, deren s p i r a 1 i s ch e C u r o e s i di o o n ihm e n f e r n t,
aber wieder in seine H ä h e z u r ü dr f ii b r t, um mit dem 5a 1b-
ookale in die grobe Wirbelcuroe der Caute iDciterzufiibren.
Haben mir, um in einem andern, dodi analogen Bilde der Biologie zu
reden, den Klanglaut o als die Urzelle des mensdilichen Spradisystcms
anzusehen, so erkennen mir, dab die erste Zellenteilung einen neuen Caut
sdnif, der dem alten der denkbar nädiste mar und blieb.

Der a - C a u t.

Wahrscheinlich führte der Untersdhed, den der llrmensdi zioisdicn
trübem und klarem Wasser zu madien lernte, und der Dorzug, den er
dem letzteren gab, zur Bildung eines Cautes für klares, reines Wasser.
]hm unbeioubt oollzogen die Spradiorgane eine Bemegung, um einen dem
klaren Wasser analogen klaren Caut beroorzubringen. Je meiter er oon
o aus den Wund nad) allen Seiten hin öffnete, um so klarer erstand in
nicht zu zählenden Zmischenlauten der a-Caut bis zum absolut reinen und
mohlklingenden a, meldies durch die meiteste, nidit mehr zu steigernde
IHundöffnung ermöglicht mird. (Dgl. Horaz: C.raiis dedit ore rotundo Musa
loqui = den Griedien oerlieh die ITlufe, mit rundgeöffnetem llümdc d. h.
mohlklingend zu sprcdicn).

So ist a nur eine Abart oon o, und daraus erklärt
sidi, dab beide den meiteren Cautmandel, oon dem nachher
die Rede sein mird, gemeinsam durchmachen.

Es mar ein freudiges Gefühl, meldies beim a-Caute den HI und des
Urmcnsdicn öffnete und, ähnlich dem Cadien, Cippen und Zähne ausein¬
ander treten lieh, mährend der aus der Brust dringende Atemstrom den
Caut bildete. Wir haben den Caut nodi jetzt in unserm Ab! mit der Be¬
deutung des Befriedigtseins über erhaltene Aufklärung. Dem llrmcnsdicn
bedeutete das a sooiel mie „Das ist Wasser oon klarer Besdiaffcnheil",
mährend in o diese Eigenschaft nidit hcroorgehoben mar. Dieser Caut a
ist in dem Worte Aa in Westfalen und auch sonst in Deutsdiland und in der
Sdnociz als Ausdruck für Flüsse oon klarem Wasser häufig, und locnn
ein Wasser dieses Hamens, z. B. bei IHiinstcr, dieser Bedeutung jetzt nidit
entspricht, so dürfte das in der Urzeit besser gemesen sein. Ulan sieht daraus
mieder, dafs man aus der Kenntnis der Urzeit audi für die modernste
Gegcnmart Gutes lernen kann. Die mestfälisdien Wörter Ahse, Hase, die
sonstigen deutsdien Asch, Ache (= Wasser heroordringend, HB. soioeit
Ache nidit Agg-a d. i. Gebirgsmasser ist), Asse, das Wort Wasser selbst
(gleidi Wassara, Wasra, IVesra, Weser, assimiliert Werra und Werre, in
ITietathcsis Werse = Herab fliehendes im Gelände Wasser), ferner
Arne Aue, Au (z. B. Königsau) d. Ii. still abmärts ziehendes Wasser
(samt dem Gelände), mo das Au häufig zu a, ja zu e abgesdimolzen mird,
überhaupt audi und ganz besonders die meist zu tonlosem e oerkümmerte
Endung a, sie alle enthalten das ursprüngliche reine a in der Bedeutung
„reines Wasser".
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Weitere Bedeutung des n-Coutes und des o-Cautes.
Run dürfte oon dem zuerst gewonnenen Cautmaterial des o-Cautes und
des a-Cautes aus ein widitiger Schritt in der weiteren Bildung der
Spradilaute und ihrer Bedeutung auf folgende lüeise sich oollzogen haben:

Wenn für die Urmenschen, wie wir früher gesehen haben, Er¬
nährung und Fortpflanzung die Aauptmotioe ihres Tuns uud Strebens
waren, so wurden sie d u r di die Ca u te o und a a uch in den
Stand gesetzt, zwisdien Wann und lü eib s p r a h t i di zu
unterscheiden, wie das im griechischen ho und ha (dorisch)
für er und sie bero ort ritt. Schon bei dieser anfänglichen üeran-
lassung haben wir Gelegenheit, die wunderbare Triebkraft des organisdien
Cebens in der Spradie zu bewundern, indem sich ein oielfacher Bedeutungs¬
wandel an den obigen Cauten und Begriffen oollziebt.

Wit a war der Begriff des Klaren, Reinen gewonnen, als Gegen¬
satz zu o, weldies dabei mindestens die gegcnsätzlidie Bedeutung des
nidit so Reinen gewinnt. Bas reine lüasser im Besondern, wie das Reine
überhaupt, erfreut und befriedigt z. B. als Getränk fdion an und für
sidi, noch mehr aber dadurch, daf3 es Reinigung bewirkt. Denn nur das
Reine kann reinigen. Das lüeib, selber immer wieder rein werdend,
reinigt den Wann oon seinen unruhigen Trieben, ihn, der im Gegensatze
zu ihr als der wilde, stürmisdic, gewalttätige erscheint. (S. Sdiillers
„Würde der Frauen'.) Das a zur Bezeidmung des Weiblichen ist in allen
indogermanisdien Spradien uorbanden gewesen und in den lebenden nodi
oorbanden, wie z. B. der Artikel la im Französischen und halicnisdien etc.
und besonders die Endung a allenthalben beweisen. Die letztere ist oft
zu e oerkürzt oder ganz geschwunden. Dodi hat sie sidi in Hamen, z. B.
in deutschen und slaoisdien Hamen, audi oielfadi edit erhalten, nidit nur
durch Catinisierung ncugebildet, z. B. in Emma, Anna, Olga. So bekam
das a (od. ha) in Anwendung auf den Wensdien audi die Bedeutung „da
ist sie!" oder blob „sie". Der reiche Bedeutungswandel oon a erscheint fomit
in folgenden Bedeutungen: a = „üorbandensein" überhaupt, wie o, also
auch = „Da ist", dann = da ist klares Wasser, da ist Reines, da ist
Reinigendes, da ist sie, da ist Erfreulidies, da ist Ciebes, da ist Wertooijes,
da ist Bemerkenswertes (nobile,!, da ist Aeroorragendes, da ist Deutlidies,
da ist üornebmes, da ist Aobes. Es erklären sidi so die Bedeutungen des
Aeroorragendcn und Fjoben in Wörtern wie Asen, Adel, Aar, Adler (Aäclaar),
und schon in den einfachsten Cautkomplexen, wie ar. Es bedeutet dem-
gemäh ar ein deutlich sichtbares rauhes Waldgebirge, bez. einen solchen Ge-
birgswald oder ein soldies Gebirge oder audi blofs Gelände, ja bioh Boden
oder Cand (s. or). Ebenso bedeutet al ein deutlich siditbares (hohes) Caub-
waldgebirge oder einen solchen Caubwald. — Das deutsche „klar", nicht
aus dem Tat. clarus, sondern wie dieses aus einer Urform chlor, lor ent¬
standen (man oergleicbe wegen des oorgesetzten di den Gcbirgsausdruck
lamm in Aarlamm bei Weyringen mit dem gebräucblidieren Klamm), zeigt
deutlich die Abdifferenzierung nah a hin zu der Bedeutung „rein" und
„hell", während das griechische chloros die Bedeutung „grüngrau",
„schmuddelig" beibehielt oder noch sdiärfer bestimmte. Das di oor dem
Worte ist nur der oerstärkte spiritus asper oder rauhe Atihaud), der sidi
bis zu g und k oerstärken kann. Die Cautgruppe lo aber bedeutet als
Regatiowurzel (s. darüber später) oon ol (Aodilaubwald) sooiel wie Fjodi-
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laubwaldblöbe oder Caubjungwald, der ja eine gelbgriinlidic Farbe bat.
Das r am Ende bat zunächst die sdion abgesdiwädite Bedeutung „Boden",
„Gelände"; mit der Zeit aber oerlor sidi das Bewubtsein oon der Be¬
deutung dieses IDortelements oällig, sodab „klar" die beutige Eigensdiafts-
bedeutung für Gegenstände jeder Art geioann.

manche Spr.adien lieben das a oor allen Klanglautbildungcn
und uienden es einseitig an, sodab die andern Klanglaute ganz zurück¬
treten. Das gilt besonders oon dem flltindisdien (Sanskrit). ITIan bat mobl
gar auf die besondere Lirnatur des hidisdien daraus gesdilossen. Aber
das Gegenteil ist erioicsen, und der einseitige a-Dokalismus ist
keine ü o 11 k o m men b e i t, sondern eine Sdiuiädie der Spradientwidcclung.
Er b c z e i di n e t eine centripetale Eigenartbildung und so¬
mit ein A b z to e i g e n oon der 5 a u p t e n 110 i ck e 1u n g, wie denn das
Sanskrit ja audi stehen geblieben ist. llidit unähnlich dem Altindischen
entwidiclte sidi das Gotbisdie, weldies oöllig oersdnounden ist. Besser
misdite seine Klanglaute das immer nodi an a-Cauten sehr reidie Griediisdie,
sowie das Deutsdie.

lüenn wir nun gesehen haben, dab das a nur eine Abart oon o war,
so bemerken wir dcmgemäf3 audi, dafs diese beiden Caute sehr oerwandt
mit einander blieben und immer wieder mit einander oertausdit wurden,
ohne daf3 der Bedeutungsunterschied jedesmal zu Tage trat. So bilden sie
bis zu einem gewissen Grade eine lautlidie Einheit und madien demgemäb
gemeinsam in dem natürlichen Cautsystem den weiteren Caut- und Be¬
deutungswandel durch.

Zunächst führt dies dem ITTensdieuunbewubte, und sidi dodi natürlich
entwickelnde System in seiner üokal-lüirbelcuroe zum e-Caute.

Der e-Caut.

Es entstand das unbewubte Bedürfnis, neben dem Fjolien, Oben-
b efiudlidien (o) und seiner Abart, dem deutlich ßohen (a) audi das Breite
und Ebene auszudrücken, und der ITiund setzte sidi unwillkürlich in
das entsprechende üerbältnis. Indem beide mundöffnuugen, die engere des
offenen o und die weiteste das a, allmählich eine breite Form annahmen,
entstanden, in manchen Schattierungen, die Übergangslaute ö und ä, die in
ferneren Abstufungen zum reinen c wurden, wobei das oon ö ausgehende
mit geringerer, das oon ä ausgebende mit gröberer Ulundbreife gesprodieu
wurde. Die sogenannten Umlaute ö und ä sind ursprünglidi
durdiaus keine üokaloerbtndungen gleidi oe und ae, audi hat keinerlei
i-Catii der Radibarsdiaft zu ihrer Bildung mitgewirkt, sie sind oiclmehr
reine und einfadie llr laute, einzig und allein durch jenes unbewubte
Bedürfnis heroorgerufen, den Begriff des Breiten durch die tllundgestaltung
beim Fjeroorbringen des Cautes nadizuabmen, worauf sie dann nadi und
nadi audi ohne diesen dem lTlenscben ohnehin unbewubten Zwedc lieroor-
gcbradit wurden. Roch beute ist man im Rannöoersdicn, im breiten
Riederungslande, geneigt, reines a als ä zu spredien, und das Englisdie
hat aus dem Angclsädisisdien, weldies ja teilweise aitdi aus jener ost-
fäliscben Gegend herrührt, dieselbe Aussprache behalten. IDas läge sonst
für ein lautlicher Grund dafür oor, dab der Engländer wie der ßannooe-
raner das einzelne lüort man nicht wie alle andern Deutsdien mit einem
a, sondern män, und band als händ ausspricht? Das für oiele Fälle zwed?-
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dienliche — ncitürlidi immer unbemubte — Herfahren, die Urookale o und
a zu e-Cauten zu verbreitern, führte eben bei manchen üölkergruppen zu
einer zmcddosen, ja zmcdimidrigcn Reigung, dies möglidist oft zu tun,
gerade so mie mir bei den Ritindern die übertriebene Reigung zum a
kennen gelernt haben.

Ursprünglidie edite und zmedimäbige Übergänge oon o und a zu e
zeigen sid) in er (z. B. in Erde) aus or und ar (art, hart) und in cl (z. B.
in der sehr häufigen nämenendung el aus ol und al, mo er und cl beide
das breite Gelände bezeichnen sollen, ferner in eb-en aus ab-, ferner in
leer aus locr und laer und diese aus lor und lar (Ortsnamen Cobr, Cord).
Cahr, Caer in Westfalen und Ceer an der Ems), ferner Reede = breite
leere = ruhige Fläche eingedrückt (ins Weer) aus rode, rade = leere lüald-
flädrc eingedrückt (d), nämlidi in den lOald, desgl. Brede, Bredde und Brei
= sich abdachende breite kahle Fläche, eingedrückt (in den Wald, das
Rauhe). IRoor und War mird zu Weer d. i. Ohne Witte = uferlose, meite
ebene Flädie. Rudi See (nidit strömendes breites Wasser) ist zu beaditen,
abdifferenziert aus so und sa (z. B. in Sand) nicht strömendes Wasser.
Wir sehen, der dritte ßaupttypus c, samt den Übergangslauten ö und ä,
hat die Bedeutung des Breiten, Ebenen.

Der i - C a u t.

Weiter führte das mit natürlicher Rotmendigkcit, den Wenschen freilid)
unbemubt, sid) entmickelnde Klanglautsystem zum i-Caut.

Das unbemubte Bedürfnis, das üerhältnis des Innerlichen zu be-
zcichnen, brachte die Sprachorgane des Wenschen in eine entsprechende
Gruppierung, Don der breiten c-Cautform drängten sid) die inneren Spracb-
organc immer mehr nad) der Witte zusammen, mährend die Zähne und
Cippcn unbeteiligt und offen blieben. So entstand aus Übergängen über
oersdiiedene Zmisdrenlaute, mie ei und ei', der reine Klang laut i,
der „innen" bezeichnet. llTit dieser Bedeutung gibt es im Cateinischen
und Deutsdren die Präposition in samt ihren Ermeiterungen, so aud) das
deutsdie ik (ich) und lateinische hic (bei den römischen Komikern oft
ego gebraucht) = im Innern sid) heraussondernde Stelle, denn c ( Ii) hat
diese Bedeutung mie in lucus (aus Urmaldumgebung sid) kahl oder nur
jtmgbemachsen. unten heraushebende Stelle) und locus, loc, Cod), locus,
lacuna, Cudie, Cücke u. s. f. So zeigt sid) der Begriff des Innern aud)
in ir (Irland = Innenrauhland), il (III, Wer) - innen mäklig, in (Indus
und Inn — Innenmasser) und is (Isar, Iscr, Isere, Isenberg an der Ruhr
und sonst) = Innenmasserstrom.

Der u-Caut.

Endlid) blieb dem unbemubten Cautgestaltungsoermögen des Ur-
mensd)en noch die Aufgabe, das üerhältnis des Untenseins zu be¬
zeichnen. Um ihr zu entsprechen, bildete das Sprachorgan, indem es die
Cippen bis auf eine enge Öffnung zusammenzog, in zahlreichen Über¬
gangsformen, cor allem durch den sogenannten Umlaut ii hindurch, der aber
in manchen Sprachen, z. B. im Gricd)ischen, mit Rcd)t als durchaus selb¬
ständiger und primitioer Caut (<;, y) erscheint, scblieblidi den Caut u in der
Bedeutung „unten", „tief". Der Caut kam dadurch zustande, dab die
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Öffnung der Hippen, mehr und mehr inieder kreisförmig werdend, sidi dabei
so weit oerengte, als es möglidi mar, wenn der zur Cautbildung dienende
Brustaterridruck nodi einen Ausweg finden sollte. 3m Gegensatze also zn
der gröbten runden lTiundöffnung für den a-Caut, der klare Röhe ausdrückt,
erfordert die engste lTiundöffnung der u-Caut, der das Tiefste, Unterste
bezeichnet.

Beispiele: llr bedeutet: Da ist tiefgelegener Rauhwald. Zugleidi
bedeutet es den darin lebenden Stier, zugleidi audi alles in tiefer lüildnis
örtlidi und zeitlidi Zurückgelegene. U1 ist tiefliegender, also sumpfiger,
Caubwald, griedi. hyle, Urwald, Urocgetation. Das lTegatiowort zu ul ist In
und bedeutet Tiichtoorhandensein oder Beseitigen 0011 ul, d. b. oon Schmutz.
Daoon lat. luo spülen, hüben, lutum Spiilidit, lustrum Reinigungsopfer der
Römer und daher fünfjähriger Zeitraum danadi. Ferner ist su ein oon
nidit strömendem lüasser durdizogenes, aber dodi nasses Cond, so in Suhl
und Sumpf; Sulanke j Sumpf-Cänke d. i. sumpfiges sidi lang an einer
Röhe oder einem lüaldc hinziehendes Gelände); Stiege = aus dem lTforast
herauskommend IDildsdiweine; Suelme (Schwelm) = Sumpfbodenmitte,
Suerte (Schwerte) Sumpfwald, Sumpfland; Suberg oder Sybcrg bez.
Syburg Rablandberg, (oom umgebenden Ruhrtal); Sueben = Rabgebirgs-
oder Sumpfland-ITUinner; Sugambrer, Sygambri, Sicambri = Sumpfgebirgs-
Bewolmcr oder -Häger (Ambri oon amb = herum, griedi. amphi, lat.
in ambare); Syginne = Feuchtberglandflub.

Dem Anscheine nach hat ungenaues Sprechen einer späteren Zeit
oielfadi diese Klanglaute gegeneinander oertausdit, sodab zuweilen der
entgegengesetzte Sinn entsteht. Besonders ist das bei den beiden lautlidi
so nahen und der Bedeutung nadi entgegengesetzten Hauten u und o der
Fall. Aber das Rätsel löst sidi meistens. Ulan denke an die nieder-
dcutsdion und englisdien Wörter uf und up, engl, up und lipon, ebenso an
das griechisdie liypo unter und hyper und hypatos = über und oberst!
Die Erklärung bringt der daneben stehende Hippenlaut. Die Hippenlautc
p, b, w, auch oersdiärft in f, bedeuten eine abwallende Riditung z. B. in
Ebbe, aber diese kann zugleidi audi als aufwärts gehend betraditet werden.
So bedeutet up oon unten hinauf, wie es das englisdie upon ausdriiddidi
bezeidmet.

Rückblickend erkennen wir, dab die spradibildende und lautwandelnde
lüeltlcbenskraft dem Urmenschen unbewubt seine ursprünglich wilden und
trüben Empfindungslaute zu allgemein deutlidi untersebeidbaren und gültigen
Klanglauten gestaltete, meldie zunädist für den Zwedi der Mitteilung den
Existenzbegriff ausdrückten, zugleidi aber durdi die üersdiiedenheit der
Färbung örtlidie Bestimmungen (oben, unten, innen) und damit zugleidi
körperlidie Dimensionen (hoch, tief, breit, didi) zum Ausdruck braditen.

Rur auf die Klanglaut-Typen o, a, e, i, u kommt es bei
der Betrachtung der U r 1 a u t e an, indem o - oben und oorne
sein, a = klar hodi sein, e = breit und eben sein, i = innen sein, ti =
unten sein bedeutet. Alle andern Urklanglaute sind Über¬
gangsformen oon einem ßaupttypus zum andern, so audi die editen
reinen Urlaute ö, ä, ii. Die übrigen Diphthonge und üokaloerbindungeu
sind entweder wildlautige unklare Dorläufer bez. Rückbildungen der reinen
Dokalfypen, oder sie sind, wie z. B. ai und neugebildetes au oder ia und
uo aus dem Zusammentritt oon üokalen mit den beiden 5albookalen j und
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id entstanden und sind nidit als Urhlanglaute, sondern als Cautzmeibeiten,
mithin als zioeisilbig zu betraditen.

Die uns als Ordnung und Z w c ck erscheinende 11 ot-
uaendigheit beim Wirken der lüeltkraft in den nach Schiller
„hart im Räume sich stohenden", nadi ßeraklit „eiaig streitenden" Dingen,
inelchc die Basaltsäule meist fünfediig, die Blume mit Dorliebe fünfblättrig
madit, weldie dem Stier die Börner, dem Rlimikri die schützende Pflanzcn-
äbnlidikeit gibt, roeldie im Körper des kleinsten Cebeioesens roie in dem
des niensdien die nötigen Organe bildet, weldie Weltsysteme ordnet und in
Gang bringt, — sie bat audi bei den 111en sehen dies kleine
Klanglautsystem heroorgerufen, und zwar in i e immer in
der Form eines 10 i r b e 1 s, d. i. einer kreisähnlichen K u r n e,
d i e gleichwohl nicht inieder in sidi selbst zu unfruditbarem Dasein zurückkehrt,
sondern entweder sidi centripetal-spiralisdi selbst oerzehrt, oder i n
centrifugalem Streben zu Reubildungen übergeht. Das
Cctztere ist hier der Fall, weil der letzte Klanglaut u seine Hatur als
Klanglaut aufgeben Jiann. Indem der oolle Brustatemdruck des Empfindungs¬
lautes durdi starkes Oorstülpen der Cippen gehemmt wird, gestaltet
s i di der K 1 a n g I a u t u zum Geräuschlaut w , der nun neue
Wandlungen a nbahnt.

Ulan bat die Klanglaute oder üokalc, die Baupttypen und ihre
Darietäten, diese „Gruppe oon Sonorlauten, weldie mit offenem lllunde
und dorsaler Artikulation der Zunge gebildet werden",*) immer in gewisse
Reihen zu ordnen gesudit. Die Spradiwissensdiaft bat das oon oer-
sdiiedenen Gesidifspunkten aus getan. Anfangs nahm man für die indo-
germanisdie Grundsprache an, dafs sie nur drei bestimmte Ookalqualitäteu
(oder Typen) besessen habe, a, i, u, dodi bat sid) dies als irrig erwiesen.
ITian ordnete diese drei Cautc so, dafi sie an die Spitzen eines sogenannten
üokaldreiedis, die andern üokale aber als Übergänge dazwischen kamen.
Als, zumal bei Bmzuziebung lebender Spradien, dies Sdicma nicht mehr
genügte, erfand man andere üokaldreiedie, Dokaloicrecke, üokalpyramiden,
Ookalkreuze, Ookalbogenschemata mit mandiet'lei llntersdieidungszeidien
und Zablenexponenten, Sdicmata, die manchmal etwas IRystisdies haben,
wenn man sie bei Sieoers und üietor oor sidi sieht. Für die lebenden
Spradien mag sdilieblidi das oon Sieoers gebilligte Dokalsystem des
Sdiotten Bell das beste sein, weldies die gegenwärtig lebenden üokale
nadi der Artikulationsweise ordnet. Für die Urklanglaute ist es unmöglidr,
die Einzelheiten der Artikulation festzustellen, weder historisdi, noch
hypothetisdi. ITfan ist auf dieBcupttypen oon Klanglauten an¬
gewiesen, und diese ordnen sidi nadi der oben gegebenen Darstellung
ganz oon selbst zu einem einfachen lüirbelscbema.

Dasselbe kann als erster Teil des ganzen natürlichen oder
b i o 1 o g i s di e n Cautschemas, w e 1 ch e s am S di 1 u s s e d c r C a u t-
lehre folgt, eingesehen werden. —

Die Geräuschlaute.

a) Die C i p p e n 1 a u t e.
Es ist wohl möglidi, dafi tatsächlich die Cippenlaulc unter den Edel-

spradilauten die ersten Geräusdilaute waren, die oon Urmenschen heroor-
*) Sieucrs, S. 19 ff.
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gebracht wurden, also die Caute w, f, (pb), p, b. Dodi ist das nicht
weiter nachzuweisen.

Jedenfalls sehen wir aber im natürlichen Cautsystem durch den Über¬
gang oon u zu w sich an die Klanglaute die Cippenlaute zu neuer Ent-
wickclung ansdiliefaen. Sie sind wohl in erster Cinie aus der Rachahmung oon
Windesgeräuschen entstanden, wie sidi das nod) in den deutschen Wörtern Wind,
wehen, wüten, fliehen, fliegen, pfeifen, pusten, blasen, brausen kundgibt.
Da der Wind oon obenber sdircig abwärts wirkt, sind dieselben Caute audi
für andere analoge üerbältnissc zur Anwendung gelangt, so z. B. w und
b für das abnehmende Wasser des Weeres, die Ebbe. Das b oder bb ist
ja aud) nod) beute in der Ausspradie mit dem w oft oöllig idcntisdi, wie
man in Hamburg ein Ebbeboot einen Ewer nennt und in Thüringen Ciewe
statt Ciebe sagt. Audi ist ein in Westfalen erhaltener Familienname Ew
identisdi mit Ebbe, allerdings wieder in einer andern Bedeutung als der
der Weeres-Ebbe. War nämlich sdion bei dieser, wie bei awa und ouwe
(= abwärts fliessendes Binnenwasser) an die Stelle der Wahrnehmung
durch das 6ehör die Gesiditswabrnebmung getreten, so war das in weiterer
Übertragung aud) der Fall beim Erblicken einer Gebirgsabdadnmg, über¬
haupt eines Gegenstandes, der an Gröf3c oder Röhe abnahm. So sind
Aw, Ab, Ap und in breiterer Erstreckung Ew, Eb(b), Ep sich abdachende
Gebirge oder Gelände, ja derartige Gegenstände überhaupt, lllit dem
lüasser bedeutenden a am Ende uersehen bedeuten sie abfliegende Ge¬
wässer, aber auch Eva, gried). Hebe, erklärt sich aus diesem üerbältnissc
als „Die Kleinere", im üerhältnis zum Wann Abnehmende. Die Gebirgs-
bezeichnungen haben dann durd) den Spradigebramh infolge des Anklangs
die Endung a und e der Gewässer aud) bekommen, ohne dah eine Be¬
deutung damit oerbunden wird. So besteht der häufige Personenname
Abe neben Abs = (üom) Gebirge (her) er(-s). natürlich bekam „Ebbe"
durd) Bedeutungswandel auch die allgemeine Bedeutung Gebirge überhaupt,
wie wir das nad)ber aud) oon Egge sehen werden, lüir erkennen also
als Bedeutung oon w den Begriff „allmählich abwärts", mit
weldrem aber, entsprechend der jedesmaligen Auffassung und üorliebe des
Besdrauers der Correlatiobegriff „allmählich aber sanft aufwärts"
in Ucrbindung steht und gegebenen Falls sein Red)t in Anspruch nimmt.

Der Caut w ist oon seiner ookalisdren Hatur her bilabial, d. h. er
wird nur oon den Cippcn gebildet. Er wird aber leicht zum labiodentalen
w, d. b. er wird oon der Unterlippe und oon den Oberzäbnen gebildet.
Dem ersten entsprad) das gried)isd)c Bigamma, mehr dem zweiten ent-
sprad) das lateinisdre v und das deutsche w. Es hat im Bedeutungs¬
wandel neben der Ursprungsbedeutung des allmählich abwärts
Ziehens die allgemeineren Bedeutungen des Allmählichen, Sanften,
Ruhigen, Weidren erhalten, so in lüall (sanft ansteigende Röhe) und
lüald (sanft ansteigende bewaldete Röhe), aud) in war, obwohl ar rauhes
Gebirge oder Gelände bedeutet, dod) zur Bezeichnung des allmählichen An¬
steigens, aud) in wol (ülieb) und wor (z. B. Worms — (In) sanft abge-
dad)ten rauhen Waldlandes Witte Strom), aud) in weil (Wullen bei Witten
in Westfalen = in sanft abgcdad)tem = sanft ansteigendem Tiefbodeu
(Wohnsitz).

Der Wirbel der Cippenlaute bringt zuerst das f zum
Dorsche in. Das f ist eine scharfe spirans; nämlich ein w mit sdmrfem

12
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feaudi statt mit oollem Brustatemdruck. Ursprünglich glcidi dem w bilabial,
wird es leidit labiodental, indem statt der oberen Cippc sidi das kräftigere
Organ der oberen Zalmreihe an die Unterlippe legt. Das erstere pflegt die
deutsche Schrift durch die Form pb, das andere durch f auszudrücken.
(Pbol, ein altdeutsdier Göttername, und Caasphe, Stadt in Westfalen; da¬
gegen Fiiditcn, Effeln. Dodi sdiwankt die Schreibung in der Überlieferung
häufig.) Das Griediische hatte nur das eine Sdiriftzeidien </ dafür und hat
den Caut 100hl meist bilabial gesprodien. Das Cateinisdic hat in der Sdirift
für das griediisdie </ stets ph, aber in echt lateinischen lüurzoln f, (z. B.
Formiae, Fabius). Es hat also den labiodentalen Caut beoorzugt.

Entstanden ist der f-Caut in beiden Formen wahrscheinlich durch Hadi-
ahmung oon Windesgeräusdi, und er kam nadi und nadi in Gebraudi a 1 s
Cautbezeidinung für das Flüchtige, Windige, Eitle, Falsche,
so in griedi. pheugo, lat. fugere, deutsdi fliehen, fort, Floh, lat. falsus,
deutsdi falsdi n. dgl. m.

Als bilabialer Caut wurde der f-Caut leicht durdi starkes üerengen
des Cippenluftweges bis zum üersdilufs und durch das darauf notwendig
werdende plötzlidie Wiederöffnen zum Explosiolaut p. Diesem konnte
aud) noch ein scharfer Hauchlaut folgen, so dab die expirans ph entstand.
Der letztere Caut wurde oon den Grammatikern als Aspirata bezeichnet
und ganz ungenauer Weise mit bilabialem f identifiziert. Allerdings sind
diese oersdiiedenen Caute wohl oon jeher leidit in einander Ubergegangen.
Auch differenzierte sidi der bilabiale f-Caut (ph) in ein deutliches p und
mittelbar folgendes labiodentales f, also in pf.

Der Caut p, nur durch den Üordermund-Cuftdruch gebildet, bat
die besondere Bedeutung des Plötzlichen, denn p ist ein dem
Platzen oon Wasserblasen oder dgl. nadigebildeter Caut. Da es dem
Spradiorgane nach zu dem Cautkreise oon w, mithin auch zu seinem Be¬
deutungskreise gehört, so bedeutet es neben der plötzlidien Süßkraft im
Windstobe und der Explosion ein plötzlidies Ab- und Ansteigen,
hüpfen, und zwar oon Wasser (Apa, -epe = hüpfender Badi, z. B.
Ennepe in Westfalen = Innerer Bach), oon Bergen (Kap üorspringender
Gebirgsabsatz), Tieren (Ape, Affe, com Abhüpfcn), Gegenständen [Treppe].

Der Caut b, durdi den oollen Brustatemdruck zunädist als kräftiger
Explosionslaut, dann als Dauerlaut gebildet, bat die besondere Be¬
deutung des im Abspringen und Ansteigen Kräftigen. So
bedeutet das griediische bebaios stark, sicher, und die Wurzel ha lieibt
kräftig sdireiten [lat. vado). 3m Deutschen ist bal = kräftig ansteigender
Waldberg [z. B. Beleben, frz. Ballon, in den üogesen; so audi Badenstedt,
Balga und der Pers. Harne Ballauff — Walluf], So bedeuten bor und bar
[oft neben und statt war] ein kräftig ansteigendes rauhes Waldgebirge oder
-gelände, z. B. Bahrenberg, Bart, Bar le Duc, Bor in Borbach. Buer bedeutet
kräftig heroortretenden Tiefboden. So Burg = [Aus]festem Tiefboden fest
Fjeroortretendes [g], z. B. ein Sdiutzgebäude oder ein hügel mit Sdiutz-
gebäude. Ebenso Berg = aus festem breitem Gelände kräftig Fjeroor-
tretendes. Oft wird hierbei audi gleich an ein darauf befindlidies Sdiutz¬
gebäude gedacht. Daher werden Burg und Berg in diesem Sinne oft
identisdi gebraucht, und es helfet z. B. Altenberg eine im Waldgebirge ge¬
legene Burg [also = Waldenburg] und nahe dabei Burg a. d. Wupper,
beides die Stammsitze der herzöge oon Berg.



13 und p sind in den Dialekten non jeher uiel mit einander nertauscht
morden, ohne dab dabei an den Bedeutungsuntersdiied gedacht murde. So
mie man sdion in frühesten Zeiten pure und perec statt bürg und berg
sagte, so spridit man heute in Sachsen [audi in manchen Gegenden Süd-
deutscblands] beinahe grundsätzlich b statt p und p statt b. Das alles
nimmt aber den llrlauten nichts non ihrer Grundbedeutung, die aus der
iibermältigendeu Blasse der Beispiele erkennbar bleibt.

Die 11 a s a 1 e.

lüir sahen soeben: lüenn beim üersdilusse der Cippen ein kräftiger
Brustatemdruck sidi die Öffnung erzmang und meiter fortmährte, so entstand
der explosioe Dauerlaut b. lüenn aber die Explosion nidit erfolgte, der
Blund also gesdilossen blieb, dann konnte gleidimobl ein Catit uernebmbar
merden dadurdi dab der Rtemdruck im Basenraume eine Resonanz beroor-
rief. Es entstand audi bei geschlossenen Zähnen ein unartikulierter Caut
oder lüildlaut, bei offenen Zähnen und gesdilossenen Cippen aber der
artikulierte Caut m, in der natürlichen oder biologischen lüirbel-Rcihenfolge
der erste der Basale m, ng, n, [n j].

Diese Basale oder Basenlaute, die schon früh oft mit einander den
Platz tauschten, aber ursprünglich der Bedeutung nach genau gesdiieden
sind, merden alle in der Basenböble und in einem mehr oder meniger groben
Teile der Blundhöhle gebildet, die durch Zusammenmirken uersdiiedener
Organe abgesperrt merden.

Der Caut 111 ist, mie mir gesehen haben, bilabial, das 11g ist oelarer
Batur, d. h. es mird am velum = Gaumensegel gebildet, das n ist ent-
meder palataler Batur, d. b. es mird durdi Dnsetzen der Zungenspitze an
den Gaumen gebildet und dadurch dem 11g oermandt, oder es ist rein
dentaler Batur, indem sich bei seiner Bildung die Zungenspitze an die
Innenseite der gesdilossenen Zähne driidit. Die Basale sind immer hörbar
und stimmhaft. Das erklärt sidi einigermaben daraus, dab auch die Basale
ursprünglich mohl Scballnacbabmungen der lüindsgeräusdic maren, mit der
Eigenheit, dab sie, entsprechend dem irgendmie zusammengedrängten lüinde,
stets ein Zusammendrängen bedeuten. Bodi erklären sidi die Basale, unserer
früheren Ruseinandersetzung zufolge, des lüeitcren audi aus dem Umstände,
dab audi bei bloben Gesichtsmahrnehmungen durch unbemubten Beroenreflex
die geeigneten Sprachorgane sidi in ein dem mahrgenommenen Zustande
entsprechendes Derhältnis setzen.

Der m-Caut.

Da nun auch bei der Bildung des 111 ein Rbsdilub durdi das Zu¬
sammendrängen der äuberen Cippenrändcr gebildet mird, so dab ein be-
träditlidier Bohlraum unisdilossen mird, so ahmt audi das m zunächst
lüindeslaute und andere Caute nach, die unter gleichen Bedingungen ent¬
stehen, z. B. Brummen, Summen, lüimmern. Rudi kann man an BTurren
und andere Caute unterirdischer Bemegtmgen denken, somie an Caute non
Tieren, mie das Blühen der Rinder. So entstand das 111 in lüörtern, mie
lTlurren, lat. murmur, mhd. murmer = starkes Getöse. Don dem Begriffe
„11111 r r e n" aus bedeutet aber m audi für die Seele ein „u n r u b i g
sein", ein Rodig cfii hl. Dies Rocbgefübl, altdeutsch rnuot, lat. animus
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oder mens, griedi. menos, kann sidi äufjcrn 1. als E n t r ü s t u n g, Zorn,
Unmut, wie im altdeutschen muwen, mhd. mflen — sidi mühen, Wiibsal

empfinden; 2. als tapfer standhalten und bleiben, also als 111 u t,

so im griedi. meno = bleiben und monos = bleibend, mo alles geht, d. i.
allein; 3. als begehren und streben. So in der grieeb. Wurzel m
in memaa = begehre und menos Wut, Unternehmungsgeist, lat. animus,
altbodid. munan = streben, trachten, begehren, lieben, mhd. minnen, neu-
bodid. meinen. Daoon kommt auch Sanskrit man, Zend man, Altpers.

man, deutsdi Wann, Wensdi oder Wens [mestf. Aussprache] — „denkend
und strebend im Innern er."

In inniger Derbindnng mit dieser oon der Gehörwahrnehmung aus¬
gehenden Bedeutungsreihe des m steht aber eine ziueite, die oon der Gc-
sichtsioahrnehmung ausging. Die Sprachorgane setzten sidi in ein dieser
entsprediendes üerhältnis in der Weise, dafs der Wund, besonders die
Cippen, sich festgesdilossen um die frei in der ITiitte spielende Zunge zu¬
sammendrängte. Hicroon erhielt der Caut m die Bedeutung des Begriffs
„ITiitte, mittleres", Wir sehen diesen Begriff enthalten in dem deutsdien
Worte Witte, dem lateinischen medius, dem griechischen mesos. Die Ur-
rourzel om oder am bedeutete „Da ist Fllitte" oder „da ist etiuas in der

mitte Gelegenes". !11it h, dem Zeichen des Auffallenden, Überraschenden,
loird es zu harn, Hamm, d. i. da ist etioas auffallend mitten im (erg. Ur-
loalde oder Gebirge) Gelegenes! Dies letzere eignete sidi daher zum Be¬
siedeln. Daher stammt auch der Harne Ham, Cham des Candes der

wichtigsten Hamiten, der Ägypter. Aus om uiurde hom, home, unser Heim¬
ln Westfalen ist die Endung um als Ortsendung mit gleidier Bedeutung

häufig (Bochum). Daneben finden sich audi am (Anklam), eni (Berdiem)
und im (Pardiim). Diese Endungen om, am, em, im, um gingen leicht
in on, in, en etc. über, und zioar sowohl uiegen der üerioandtsdiaft des

Cautes, uiie derjenigen der Bedeutung. Denn n bedeutet „innen", also eben¬
falls einen inneren Wittelpunkt, Wohnort, roie m, uieldies nur mit demselben

den Begriff einer gewissen Ausdehnung in die nächste Umgebung oerbindet.
Im Heim oersammeln sich die Angehörigen. Daher erhielt m die Bedeutung
„zusammen", uiie im griech. hama, homou, lat. cum (con). Das latein.
homo und hum-anus hängt zweifellos mit hom = Heim zusammen. Das o

ist die urlautliche, indogermanische, griechische, römische, germanisdie Be-
zeichnung für „er", d. i. der Dahingehörige, dort Wohnhafte, der Besitzer,
wie in Otto. Also ist homo = der Heimische, der Gesellige. — Die Wörter

ram, rotn bedeuten demgemäß „kable Illitte" (im Urwaldgebirgc ar, or),
sem wasserlose — dürre Witte (zw. den Strömen Eupbrat und Tigris),
mar ohne Witte Höbe = grenzenloses hohes Weer. [Über die Hegatio-
wurzeln ra, se, ma etc. siehe später.]

Aus m — Witte differenzierte sich die Bedeutung „umherum"

(griech. amphi, latein. in ambare, ambire,) im Zusammenhange mit der er¬
wähnten Bedeutung „zusammen". So bedeutet z. B. latein. umbra (Schatten)
eigentlidi „die untenberum Witwandelnde." So sind Umbri die im Tieflande
zusammen umherum Wandernden — Wohnenden, ebenso mit starkem An¬

hauch Humbri, Kumbri und ebenso sind Kimbri, Kymerii, Kymmerii die im

Innern Zusammenwobnenden. So sind audi Ambri (in Sygambri und in
Ambrones) die Zusammenherumgebenden oder Zusammenwohnenden,
Sygambri die auf sumpfigem Gebirgslande Zusammenwohnenden. (Das b



im griedi. ba (oerstärkt aus ma = mallen) — gehen, begehen und in der
Bedeutung immerfort begehen = bemohnen; ambages, Umsdimeif, ambare
= um die UTitte herumgehen, ringsum zusammen bemolmen.

Das uralte alpine lüort IUnre bedeutet: llnten nicht zusammenhaltende
d. i. unten sich loslösende, losbrechende Bodenmasse, Sdiuttlamine. Erst

oon der Form der entstandenen Aufschüttung entstand später die Bedeutung
tnurus = Blauer.

Der Basal m ist zu beaditen als derjenige Caut, der die mensdi-
lidien Sprechorgane oorne absdiliebt.

Der Basal 11g mird durch das Andrängen des Gaumensegels bis
an den Gaumen teils mehr hinten, teils mehr oorn, gebildet, und so be¬
deutet er ein Babeandrängen. Zunächst mag er ein entsprechend ent¬

standenes Windsgeräusdi oder ähnliche Baturlaute nachgeahmt haben, mie
aus Wörtern mie Sang singen, engl, song und griedi. klangos beimorgebt.
Sodann aber hat audi miederum die blofee Gesiditsmahrnehmung die Caute
011g, ang, eng, mg, ung ausgelöst. Das griech. angehi und enggys = nahe,

das deutsche ang usm. in Anger, Angri, Angeln, Engern, Jngerniannland,
somie „eng" und die Endungen -ang, -ing und -ung, somie die Ortsnamen-
bestandteiie -angen, -ingen, -ungen bezeidmen sämtlidi das Dcrhältnis des
„sich eng An-, Ein, Umschmiegens" je nadi der Sonderbedeutung der Klang¬
lautfarben. So bedeutet ing eng bineingesebmiegt, hineingebörig, ung unten
eng herum oder darangeschmiegt oder dazugehörig, z. B. Anningen einen
ins Tiefland bineingesdmüegten Ort (oon Ann = niedrig, unten drin, mie
Aiihner = niedrig fliegend, unten lebende üögel, und Aünengräber =
Biederungsgräber), Aeldrungen einen an Waldgebirge unten sidi ansdimiegenden
Ort. „Ding" bedeutet „Freiliegendes, meldies aus innerer Enge heraustritt",
Zank „Aitziges eng aneinander Ausgebrochenes." „Anger" bedeutet „sidi
an Gebirge oder Wald eng ansdimiegenden Boden." „Engel" ist aus griech.
angelos, angalos entstanden, melches = angaros ist. Das angareion mar
bei den Persern ein Reiterbotendienst, dessen Bedienstete mohl oorzugsmeise

auf Bodenstrecken oon Angernatur oormärts kamen, mo sie die Relaispferde
fanden. Das latein. angulus = Winkel, Angel, zeigt sidi im Griechisdien
noch in älterer Form mit k in ankyla toxa = hakige Pfeile. Ankylos beifet

also eigentlidi „didit angeschmiegt heraus (k) ragend an der unteren Stelle
(yl)", mie ankyra und latein. ancora = Anker. So ongkos = Acmrmulst,

eigentlidi „oben angeschmiegt berausragend", im übertragenen Sinne Sdimulst
und Aufgeblasenheit. So „Wange" = meich angesdimiegt heroortretend,
auch oon Gegenden, z. B. Kirche Wang im Riesengebirge und Wangen in

Württemberg und der Sdnoeiz, Wengern in Westfalen, Wengern-Alp in der
Schtoeiz. Gange ist eine sidi an (Wald) eng ansdilicfäende Waldblöbe,
Gängen ist ein Wohnort (n) darin. An der Trennungslinie oon Wald und
Blöbe hat das Auge des Urmensdien die Ersdieinung mahrgenommen, aus

der er den Begriff „lang" gernann. ]n Conk (Waria Conk, Wallfahrtsort
in Preu&en) und Canke tritt zu dem Basal nodi ein oermandter k-Caut
hinzu, dodi mit der besonderen Bedeutung „heraus, herausgebrodien", mie
in lacus, Coc in Schottland, Codi, sodafä Canke ein am Walde oder Gebirge

sidi hinziehender langgestredder Weiher ist.
Der Basal n mird durch das Andrängen der Zunge an den inneren

Gaumen oder an die oberen Zähne gebildet, mobei die Zahnreiben ge-
gesdilossen, aber audi offen sein können. (Jedenfalls mird ein Absditub
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und eine Einengung des Brustcitemstronies bewirkt, durch wcldie derselbe
in den Hasenraum gedrängt wird. Audi das n bann 100hl zuerst ein uu-
willkürlidicr Radiabmungslaut für ein entsprechendes Winds-
geräusch geioesen sein, loofür die Wörter Ton, latein. sonus, engl, sonnd,
latein. ventus, deutsd) Wind, Föhn bezeidinendc Beispiele sind.

Dann aber drückte der bei n eintretende allerinnerste üersdilub der
IBundhöhlc audi allerlei innere üerhältnisse aus, die oom Urmensdien durch
den Gcsiditssinn loahrgenomincn lourden. Es ersdieint daher zunächst in
Bezug auf den oorzugsioeise widitigen Begriff innen strömendes
„Wasser" in der Form „Unn" und 3nd(-us), ioo das d das Tiefein-
gedrückte, s aber das strömende Wasser bezeidmet. Ebenso Anz (in
Anzengrubcr), Enz und Enns. Dann bedeutet es überhaupt innen und
Inneres, z. B. in der Präposition in, latein. in, frz. en, ferner innen,
hinein, gricdi. en, enti, endon, engl, in, into. 3m Bcrgisdicn Cande gibt es
oiele Ortsnamen mit ant, ent, end, coie audi Ende bei lüitten in Westfalen.
Sic haben die Bedeutung „Jnnentäldien" und, locnn ein Geioässer darin ist,
„3nnenflübdien". Der Ausdrudi „Ende", der idcntisdi mit Grenze ist, uiie
das latein. finis, coird daher stammen. Der Uokal bei 11 kann audi anders
gefärbt sein, als mit i, z. B. engl. 011, dtsdi. an und im, uiie z. B. in manchen
westfälischen Ortsnamen. So lieibt Annen: Freiliegend(a) innen (11) Wohn¬
ort (11) = in offenem Tal liegender W. Wannen bat nodi den 10-Caut oor-
lier, der sanfte Ansteigung bedeutet, uionadi also der Harne einen in offen
liegender, mit sanft ansteigenden Rändern oersebener üertiefung — einer
Wanne — gelegenen Ort bezcidinet. Unna, aus Unnauia entstanden, ist
als Tief-Jnnen-Au zu erklären. Das am Ende oon Ortsnamen oiel oor-
kommende n, nodi erhalten im engl, inn, Wohnung, Gastbaus, und in den
dculsdicn Endungen -an (Cauban), -011 (Brilon), -cu (Witten), -in (Berlin),
-im (sdiuicd. Fahrn), bedeutet Jnnensfelle - Wolinstättc, Wohnung, Wohnort,
Hiedcrlassung. Es hat in diesen Orten Bedcutungsoerioandtsdiaft mit dem
m in om, am etc., in denen das 111 Witte und deshalb audi Wohnort, Reim
bedeutet. Daher geben diese Caule leidit in einander Uber, manches kräf¬
tigere m mag sdion früh dem bequemeren n geioidien sein. So gibt es
z. B. neben dem Hamen Ralcm den Rotensee (im Walde innen gelcg. See),
neben Dahlem Dahlen usui.

Eine sehr uiiditigc Bedeutung hat n als Rogation, die
es sdio n in der gescbidilslosen Zeit der Urlaute gehabt bat. Diese Be¬
deutung kam zustande d u r di die Bildung der H e g a t i 0 -
wurzeln (oon denen später die Rede sein wird) aus den oorerwähnten
Urmurzeln 011, an, en, in, im. Tene wunderbare, meines Wissens nodi
oon niemand bcobaditetc Ersdieinung, daf3 die aus einem üokal und einem
Konsonanten bestehenden Wurzeln bei der Umkehr ihrer Caute den nega-
tioen Sinn bekommen, zeigt sidi liier derart typisdi, dab diese Formen
n0, 11a, 11e, ni, 1111 und das b 10 b e n geradezu die Ritsdrücke
und Zeichen der Hegation in allen Sprachen geworden sind.
Weil das n, zumal mit dem Klanglaut i, den allcrinnersten Punkt und die
engste Begrenzung ausdriiditc, eignete es sidi audi am besten zum Aus-
druchsmittel für einen Begriff 0011 so grober prinzipieller Bedeutung, wie
es die Hegation ist. Wenn nämlidi in „da ist innen drin" oder „üorbanden-
scin drin" bedeutet, so besagt ni: (Ein) Hiditsein oon drin üorbandensein
liegt oor d. b. „darin ist nidit." Das altdeutsdie nih ([ein] Hiditoorhanden-
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sein drinnen kommt heraus) ist die genaueste und oollsländigste Darstellung
dieses Oerneinungsbcgriffs, die sich in „nidit" unnötig oersdiärft und in
nit und net mit der Tennis t (durdi, heraus) in gleicher Bedeutung ooll-
zogen hat. Das latein. non, das engl, no und not, das frz. non usm. be¬
ruhen auf der Dorstellung oon on = offen drin und oben drin, mährend
das latein. ne und das franz. ne sidi der genauesten Bedeutungsform ni
nähern.

Der nasal-Schmelzlaut nj (ungefähr = frz. gn). Der Baut
nj ist nadi phonetischer Bezeidmungsmeise *) ein palatalisiertes oder nadi
französisdier Bezeidinung mouilliertes n. In der Tat ist er ein n, dessen
Deutlichkeit zu Gunsten eines palatalen (d. i. am Gaumen gebil¬
deten) j zusammenschmilzt, und man darf den Gedanken an den
j-Caut durchaus nicht so rneit fortmerfen, mie Sieoers (a. a. 0. 487) tut.
Jtn Gegenteil zeigt die biologisdie Auffassung des üerhältnisses und die
lüirbclgesfalt des natürlichen Cautsystems, dah gerade hier der halbookale
Baut j einsetzt und fortan mirksam rnird, nadidem er bis hierher dem
halbookalisdien Baute io den üorrang gelassen hatte.

ITfan kann deshalb den palatalisierten Basal nj als einen nidit ein-
fadien, oielmchr zusammengesetzten Baut ansehen und oon den einfachen
Urlauten aussdiliehen. Indessen ist die üersdimelzung eine so starke, und
der Baut kommt in den lebenden romanischen und slaioischen Spradien
neben andern Sdimelzlauten so stark oor, audi führt man altspradilidie
Eautformen so sidier auf den Schmelzlaut nj zuriidi (mie z. B. griech. ain
auf anj u. A.), dab man geneigt sein muh, das nj zu den einheitlichen Ur¬
lauten zu zählen. Im Griechisdien, Altitalischen und Germanischen ist er
freilidi nidit mehr oorhanden, sondern hat sich in n und ookalisdies i
aufgelöst, meldies oor oder hinter das n trat. Im Gothisdien ist er scheinbar
bei den Derben auf njan oorhanden, mie meinjan, aber n und j bilden liier
nidit einen Baut, sondern sind oöllig zu oerschiedenen Silben gehörig.

Jedenfalls hatte der Baut nj die Bedeutung „innen aufioärts"
oder „innen lebhaft", mie sidi aus der Bedeutung oon j ergibt.

Im römischen Fluhnamen Anio = Engfluh aufspringend (oon seinen
Kaskaden), dem lüorte unio = Perle, eigentlich oon unten innen empor-
machsend, dem franz. Fluhnamen Ognon oder Oignon (= Oberer lebhafter
Innenfluh, nämlich im üergleichc zur Saone, in voelche er flieht) merden
mir Beispiele für den Urlaut nj finden dürfen. Dor allem aber bieten uns
die litthauische und die slamisdien Spradien, die den Baut noch heute
haben, in ihren alten Hamen edite Beispiele, mie Hjemen und Dnjester.

Die Zungen-Zahnlaute (Binguodentalen).
Der j-Baut. Im natürlidien Eautsystem sehen mir nadigerade den

Halbookal m in seiner konsonantenbildenden lüirkung durdi den 5 a I b -
ookal j abgelöst merden, der sdion den letzten Basal erioeidiend beein-
fluhte, nunmehr aber in langer IDirbelkuroe die Zungen-Zahn-
iautc bildet, bis er zur Bähe des Ausgangspunktes zurüddiebrt und,
sidi selbst ziuar ähnlich, aber nidit mehr gleidi, in dieser oeränderten Ge¬
stalt eine neue Curoe anbahnt, um dann selber zu oersdiminden.

IDenn heftiges Derlangen den Urmenschen in dem Augenblicke ergriff,
mo er etmas entsprcdiend Anregendes hörte oder sah, so gestaltete dies

*) S. Sieoers, Phonetik, 5. fi. H. 482.
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ücrlangcn den Urlaut j, denselben, oon dem der reine Klanglaut i sidi zu
edleren Spradigebilden nadi und nadi abdifferenzierte. Aber audi der ent-
sdiiedene 6cräuschlaut j behielt Existenz und Kraft, zunächst zum
Ausdrucke des üerlangens. Unser deutsches „jappen", „japsen",
d. b. mit Körper und ITiund heftig sich nadi etwas Roherem hinbewegen,
zeigt nodi diesen Sinn des j, gerade roie das gricdiisdie iaptein (nadi etwas
langen, heftig streben) und der Harne des Titanen dapetos, der mit seinen
Titanensöhnen IHenötios, Atlas, Prometheus und Epimctbeus im uralten
IHythus niemanden anders, als den Wensdien oertritt. Ob nidit infolge
urältester Spradioerwandtschaft audi „daps", der turanisdie dapancr, soioie
andererseits der biblisdie dapbet ihre Hamen in dieser Bedeutung erhielten,
bleibe dahingestellt. Audi im latein. jacio, jaculum = werfe, Wurfspeer,
ist dasselbe j zu erkennen, mie im deutsdien „jagen", üiclleidit hat der
Urmensdi den Caut auf akustisdieni Wege, also durdi unuiillkürlidie Sdiall-
nadiahmung entioeder 11011 auffahrenden Windstöben oder oon ähnlichen
Wasserstrahlen, Geysern 11. dergl. geuionnen. Dodi genügte audi die Wög-
lidikeit, dab in dem Augenblicke, uio er etuias Derartiges sah, seine Spradi-
organe sidi ihm unbeuiubt in ein dem wahrgenommenen Zustande analoges
Dcrbältnis zu einander setzten, sobald er einem Begleiter das Wahrge¬
nommene mitteilen wollte, und dab er audi zu andern Zeiten und Gelegen¬
heiten beim Empfinden einer soldien eingeengten Gemütswallung sidi des¬
selben Cautes bediente, den der Haturoorgang bei ihm als Reflexlaut
ausgelöst hatte. Wurde audi ein Haturmensdi, der das tat, oon seines-
gleidien nidit oerstanden, so bildete sidi im üeriaufe oon [Jahrtausenden
— bei der oon allen möglidien anderen Cautansatzpunkten her beginnenden
Geistescntioickehmg — dodi eine unbewuf3te übereinstimmende Wahrnehmung,
Cautgcbung und üerständigung auch durch diesen Caut heraus. Hur ein
kleiner Schritt war es dann für den Urmenschen, den j-Caut (im Gegensatz
zu dem Wehelaute w) zur Bezeichnung stürmischer, plötzlidi
beroorbredicnder Freude zu gebraudien, wie das goiisdic jai! = ob!
und ja! - ja! sowie die altitalisdic Partikel io! und das lateinisdic Wort
iocus, sowie das deutsche jubeln und jauchzen sie ausdrücken. In der
Partikel io! ist nodi besonders durdi das unmittelbar angesdimolzene 0
der Charakter des Aufmärtsgeriditeten kenntlich gemadit, gerade wie ow
in besonders dcutlidier Weise die Bedeutung des w als eines oon oben
Abwärtsgeriditeten klarstellte.

Wir erkennen also als die Bedeutung des balbookalisdicn Cautes j den
Begriff, „lebhaft oon innen aufwärts" z. B. in jadi und jäh, = steil
ansteigend, womit sidi dann die korrclatioe Bedeutung scharf abwärts,
steil abfallend oerbindet.

Don Widitigkeit ist dabei jedodi, daf3 man die ganz besonders wild-
lautartigc Hatur des Cautes j beobachtet. Auber mit dem Dokale i ist ihm
nämlich nodi eine innige Derwandtsdiaft mit den Cautcn d und s
eigen, die sidi in der cnglisdicn Ausspradic z. B. justice, journey nodi
heute kundgibt. So eine wegen niederhaltenden Drudis besonders sdiarf
ausstrahlende Begier oder Freude nahm die C autform dj an, meldic,
wie nj, einen Caut _darstellt, der zwischen einfachem Caut und einer
zweilautigen Cautoerbindung als einheitlicher lHischlaut die Witte hält. Der
Caut dj Ii a I die Bedeutung: „ü 011 einer Stelle der R e m m u n g
aus lebhaft aufwärts oder oorwärts." Ein interessantes Beispiel
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dafür ist das oorzugsmeisc im Semitisdien ersdieincnde Wort Djebel (audi

oft in der Sdireibung Dschebel) = Steilberg, Steifgebirge, in toelcbem dj
die obige Bedeutung bat, rnozu dann nodi eb — Ebbe und et = Gebirge
oder Gelände darin enthalten sind. Dodi beruhen audi arische Hamen mie

Dschemschid auf dieser Bedeutung des dj oder dsch.

Wenn urspriinglidi die Haturersdieinung oon einer zumal eingeprehten
Wind-, Raudi-, Staub-oder Wassersäule den Caut j somie dj erzeugte,
so mar es natürlich, dah die oersdiiedenen Arten dieses Geräusdies und

der durdi das Auge mit mahrgenommenen Erscheinung audi zur Angleidiung
des Spradilauts an dieselben führte. Dorzugsmeise die Analogie'
mit den Ers di ei Illingen des Wassers mar dabei m irksam.

Durdi sie gelangte das s-artige Element in den Caut, sodah
sich das j zudem j, rnie es jetzt in der französischen Aussprache
ersdieint, ummandelte, meldics miederum samt dem entsprcdienden cij als

Ausdruck einer schärferen Erscheinungsform des aufspringenden Wassers
(mie z. B. in den Wörtern sdiiitten, schiessen, masdien) zu sch bezm.

[mie in patschen) zu dsch oder gemöhnlidi zu tsch murde, z. B. Piz
Chiampatsch, Morteratsch, Matsch, Quatsch). Dann fand eine Abnahme der
Intensität des Gischtlautcs in dem sdion sdimädicren ss oder f3 Ausdrudi

(Beispiele: Giehen, Gosse, Gub, fliehen, nah), dem der Caut dss, gemöhnlidi
zu ts oder z (tz) assimiliert, entspradi. So haben mir Itz, besonders
häufig als Endsilbe, und Ötz = sdiarfströmendes Innenioasser bezm.
Obermasser.

Die Anschauung und das Geräusdi eines ruhiger strömenden Flusses
führte dann dazu, dah der Urmensch dem einmal gemonnenen Caute für
den Begriff „strömendes Wasser" das sdiarfe Klangelement entzog und

so den weichen s- Caut gemann, den er mohl audi sonst im Windes¬
sausen mahrgenommen und oon da her unbemuht nadigebildet hafte. So
bedeutet meidies s ursprüngtidi das ruhige, aber nodi sehr malir-
nchmbare sanft sausende Windes- und Stromgeräusdi, dann aber
audi das Strombild mit seiner kräftigen üormärtsbemegung, infolge¬
dessen aber eine solche kräftige und stätige zumal feuchte,

saftige (z. B. in suats = Saft) üormärtsbemegung überhaupt.
Das Element des Gleidimähigen darin differenziert sidi sogar zum Begriff
des Sanften ab. Dodi ist dies nidit der Rauptbegriff, sondern das stätige

und kräftige üormärtsdringen. Und haben mir früher den offenen gedehnten
o- Caut, besonders iu der Form ho, als den Bezeidinungslaut für „er"
und „der" kennen gelernt, so sehen mir dies ho mit s sidi zu h'S's gestalten
und die Bedeutung „Da ist der Sauser", der Andringende, der Feind

(hostis)!" bekommen, indem das t das Durchdringen (durch den Wald) und
zum üorsdiein Kommen bedeutet.

Wenn mit dem meidien s-Caute nodi das (ursprünglich

Remm ung bedeutende) d-Element oerbunden mar, so entstand der
Caut th, der im Englischen in oersdiiedenen Hüancen (other, thuiider, nodi
oorbanden ist.

Bis bielier sehen mir die Wirkung des oon der Anschauung des
Wa ssers herrührenden und sidi darnach oersdiieden gestaltenden s-Caut es

reidien. Seine Bedeutung in der Urmurzel als irgend mie
strömendes Wasser und in der Hegatiomurzel als nicht

strömendes Wasser oereini gt sidi sdi 1 iehIidi zu einem
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ITCittclbcgriff Hasses oder IU asser sdi'le di t Ii i 11, mie mir ihn in
sar und sal (lat. saltu , dcutsdi Salburg) = feuditcs Waldgebirge oor uns
finden.

Das s loird nur. bei der lüeiterentioidielung des j-Cautes im natür¬
lichen Cautmirbel oon jenem d-Caut abgelöst, den mir als einen dem j eben¬
falls innerlidi oerioandten Caut bezeichneten.

Den d-Caut bildete der Urmensch, mic mir sdion früher ausein¬
andergesetzt haben, oielleidit zunächst als Sdiallnadiabmung bei Donner-
sdilägen oder andern starben Sdilägen auf einen festen Boden, jedenfalls
aber zugleich audi beim Sehen durch eine ihm unbemusste Parallelfunktion
des Spradiorgans mit der oon ihm mabrgenommenen Ersdieinung. IDcnn
er den Donnerschlag niederfahren hörte, menn er den Felsblock nieder¬
stürzen hörte und sah, menn er den Sdilagstein oder die Keule nieder¬
sausen lieh, hatte er den Sinneseindruck, dab etmas nidit nur plötzlidi mit
Gemalt niedergefahren mar, sondern dab es audi einen hemmenden Druck
ausgeübt hatte, der toeiter fortdauerte. So murde audi der starke Brust¬
atemdruck durdi die gemaltsam oordritigende Zunge am Zahngaumen in¬
mitten des Austritts gehemmt, sodass zugleich das Austreten des Cautes
und seine Hemmung dem Hörer oernebmbar murde, gerade so mie das
bei dem labialen b und dem gutturalen g der Fall mar. Don diesen
explosioen Dauerlauten, die oon der älteren Spradnoissensdiaft als Mediae
bezeidmet merden, ist d der dentale.

Der d-Caut bedeutete, somit in akustischer Hinsicht
„dröhnen,'" in optisdier aber „Hemmung", also sooiel mie „fest",
„festhaltend", „auf" und „an". 3n der latein. Präposition ad — an, zu,
erkennt man diese Bedeutung „da ist Druck", „da ist an", „da ist Hemm¬
ung" deutlidi, ebenso in der Hegatiomurzel dal — Hidit Hemmung bildender
d. i. offener Boden od. Tal ist da. Ebenso ist es im griedi. odont- =
„Hemmung (des harten Bissens) Beseitigendes ist da drinnen heraus-
(gemadisen) (t), im lat. dent-, got. tunth-us, niederd. tan, hochd. Zahn. —
So heikt dan: Hicht mit Aufliegendem (näml. IDald) oersehene, also glatte
bez. niedere (ergänze: Bodenstelle) ist darin (ogl. Danz, Tenne). So be¬
deutet auch lat. da sooiel mic „nidit festdrücken", (z. B. den Daumen
auf den Beutel) = geben. —

Der t-Caut.

Sehr nahe oermandt dem d ist der explosioe IHomentlatit t, in
meldten besonders am Ende oon lüörtern die Spradie aus d unmillkürlich
übergebt. Er entsteht bei Anlegung der Zunge an den Rand der oberen
Zabnreihe infolge eines explosioen Atemoorstobes durch eine gemaltsam
geschaffene enge Öffnung, meldie den Atemstob ganz durchläbt, ohne sidi
mieder sdilieben zu mollen. So bedeutet t ein Durchstoben, plötz¬
liches Durchdrücken, geradezu ein „durdi", danadi „hinaus" (niederdeutsdi
ut) und „drauben," also Aubenseite, Ende, Grenze, begrenzt oon
etmas und begrenzend. Durdi diesen Begriff Grenze erklärt
sidi man'di er Gegensinn gegenüber der ursprünglichen Bedeutung
„durch", denn Grenze ist ein Hindernis, Grenze läbt nidit durdi.
So haben zmar audi die llrmurzelu mit t (at, ot, ut u. s. f.) ihre Hegatio-
tourzeln (to, ta u. s. f.) aber die Bedeutung beider kommt manchmal über¬
ein. So beibt die Urmurzel ut zunächst „unten durch", „aus",
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„hinaus", „auhen" (Utermann = Aubenlandmann), ind die Gegenwurzel

tu (zu) zunächst „nicht durch", „nidit hinaus", dahertur=tür = tor
unten gesdilossenes hohes (r). Run bedeutet ut auch Randstelle, Grenze,
und die Gegeniourzel tu bedeutet in diesem Sinne „llidit Grenze,"
„offen", und tur, tür, tor wird zu etioas „unten Offenem". 3n der Tat läbt
sidi Tür und Tor ebensowohl schlichen, wie öffnen, es liann den Durchgang

hindern und ermöglichen. So erklären sidi Tor, Torn, Turm. Der Caut t bc-

zeidinet demgemäb einen IT!i11 e 1 beg r iff, näm 1 icb einen R b -
sdi lufä, der sich gleichwohl öffnen läht, wie z. B. aus har lüaldgebirge ohne
Begrenzung hart (harz) — umgrenztes lüaldgebirge wird. So bedeutet das
asiatische Urt = Urut ein (zwisdien Kaspisee und Rralsee) begrenztes Tief¬
land, Tur aber = Tuur (Turan) ein grenzenloses Tiefland. Gegensinn ist audi

oorhanden zwisdien at = da ist Grenze, da ist gesdilossen (z. B. in Gatter)

und der griedi. lüurzel ta : = ausbreiten (teino). Rus Urwurzeln erklären
sidi Rtter-See = deutlidi „hin durchs Cand", die Itter (Flühdien in lüest-

falen) = „innen durchs Cand", die löörter uten, uter = auhen, auher, das
lat. uterus (Unterleib), auch das griedi. öta, die Obren, = oben Durdilässe.

Bei starker Explosion wird t leidit zu th und sogar zu tsdi,
d. h. es drängt sidi hinter ihm her ein sdiarfer Rtemhaudi (spiritus asper)
und macht so die tenuis zur exspirans. Sogar die Gestalt eines
Sibilanten d. h. eines s-Cautes nimmt dieser scharfe Rus-

haudi häufig an, und so wird hart zu harz, ohne dab dem s-Elemente
dabei eine besondere Bedeutung innewohnte. Sdiliehlidi oersdiwindet beim
t-Ruslaut dies t-Element in manchen Sprachen mehr oder weniger gänzlidi,
und es bleibt statt dessen ein reiner s-Caut übrig. Soldies ist in der

griechischen und der lateinischen Spradie der Fall, die dann teilweise
Ersatzdehnung des Dokals eintreten lassen. So wird aus odont (Zahn)
im Griedi. odous, aus lat. dent aber dens.

IT! i t dem C a u t e t di ist der lü i r b e l der Z u n g e n - Z a Ii n -

laute wieder nahezu zum Ausgangspunkte derKuroe zurück-
gelangt, und der dem j fast gleichartige Dentallaut di oer-
liert den t-Charakter uöllig, um in selbständiger lüeiterentmidielung
eine neue Kuroe anzubahnen.

Die Kehl- und Gaumenlaute.

Der sdiarfe 5audi 1 aut erscheint also im System z u -

n ä di st als ein an den Rloeolen (Zahnhöhlen) gebildeter Sibilant (Zisdi-
I auf) di, aber er kann in der Reibe der Organe des menschlichen

Sprachapparates auch weiter rückwärts gebildet werden und so
in oersdiiedenen Übergängen am Gaumen einen palatalen, am Gaumen¬
segel einen oelaren, sdiliehlidi im Kehlkopf einen rein gutturalen Charakter
erhalten. Rus dem Tdi-Caut kann nadi Shleidier'scher Bczcidinungsweise
sdiliehlidi ein Adi-Caut werden.

Selbstoerständlidi soll mit dieser Darstellung nidit gesagt sein, dah
der Urmensdi erst alle oorber besprochenen Caute gebildet hatte und nun

erst zur Bildung der sdiarfen Fjauchlaute in der eben erwähnten Reihen¬
folge überging. Das Gegenteil ist der Fall gewesen, üicllciht, sogar
w a Ii r s di c i n 1 i di, waren die Kehllaute, uieldie ja dem aus tiefster
Brust mit offenem TRunde heroorgestohenen Klanglaut o am oerwandtesten
sind, die frühesten Geräusdilaute, die überhaupt hcroorgebradit
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lourden, allen ooran der blöke sdiarfe f^audilaut h. Aber es lag in der
Ratur dieser Cante, die ebenfalls aus tiefster Brust und offenem ITiunde
beroordringen, dak sie am Un o o 11 ho m m enst e n artikuliert d. b.
durch die Spradiorgane ulillkürlidi geregelt uiurden.*) Erst eine den
schneller zur Artikulation gelangten oorderen Sprach lauten analoge
En tinicke 1 ung bat a u di ihnen eine deu11iche Artikulation
gebradit. Und so finden wir in der Wirbelbewegung des natürlichen
Sprachsystems diese ältesten Geräuschlaute sich erst spät zu einer Knroe
artikulierter Caute ordnen und die Reibenfolge palatales ch, dann
g b, g, k, k b und b bilde n.

Diese Caute bezeichnen sämtlidi ein heraustreten, toie
sidi ja audi an ihnen selbst dieser Dorgang am sinnfälligsten loahr-
nebmbar madit.

Während der spradigescbiditlidi früheste, im System aber letzte
Guttural, der aus der fernsten Tiefe herkommende reine haucblaut h, gleidi-
oiel ob unartikuliert, mo er kaum hörbar ist, oder artikuliert, mo er ein
Empfindungslaut ist und oöllig frei oon akustischer oder optisdier
Sinnesnadiahmung ersdieint, demgemäb auch immer mit den Klanglauten
innig oerbunden auftritt, — sind die andern Gaumen- und
Kehllaute unoerkennbar Rachahmungslaute.

Etwa das Ijeroorkadiern und- knattern oon Steinen und festen
Gegenständen oerursachte einen k-Caut, das Aufsdilagen gröberer heraus¬
fallender Felsstücke einen g-Caut, das Geräusch einer Scbuttlawine einen
oelaren d)-Caut. Wenn der Urmensch zunächst nur den Sdiall auffabte
und mit der Zeit bei der IRitteilung an seinesgleidien nur diesen Sdiall
durch die ermähnten Caute miedergab, so kam dodi nadi und nach audi
die Gesicbtsioahrnehmung bei ihm hinzu und gelangte audi ihrer¬
seits zum Ausdruck. Er nahm mahr, dass die fallenden und das Geräusch
oerursacbenden Gegenstände aus etiuas herauskamen — nicht zu oergessen
sind hier mieder die Wahrnehmungen der gleichen Derhältnisse beim Ticr-
und IRensdienkörper — und jene Geräuschlaute icandte er nunmehr zur
Bezeichnung auch dieses üerhältnisses an und zioar bis zu dem Grade,
dab er ruhende Zustände damit bezeidinete. So bedeutete k nidit nur
das Geräusch des Köckerns u s. 10., fondern audi den Begriff „sdiarf
heraus", „plötzlich heraus", und g nicht nur den Begriff des wuditigen
Kollerns und Rollens, sondern auch den des massigen ßeraus¬
trete ns, und di nicht nur den Begriff des Rutschens und Schurrens,
sondern audi den des trockenen breiten Fjeroorströinens. Es
ist dabei gleichgültig, ob es sidi um eine oertikale oder um eine horizontale
Richtung handelt. Demgemäb steht k in Pik (Aufplatzen oon innen sdiarf
empor), toie in Ak und Ek (sdiarf beroorspringende Stelle am Felsen oder
Berge = Berg- oder Felsoorsprung), mie audi in Ecke (rein geometrisch
genommen eine in der Ebene sdiarf beroorspringende Stelle). So bedeutet
Og, Ag oder Eg eine kräftig beroortretende Stelle, oertikal einen Berg
oder ein beuialdetes Gebirge, Egge, zumal toenn sich damit die horizontale
Anschauung des Fjeroortretens aus der Klasse oerbindet. Dasselbe üer-
bältnis, nur in immer uieidierer und sanfterer Konfiguration der Künd¬
schaft, rnird dann durch gh oder di (Adilaut) ausgedrückt, lüie sehr im

*) S. über die Funhiionen der Spradiorgane, über Artikulation u. f. u>. Sicoers, Phonetik,c. 3. und 4.
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Grunde Klanglaut und Gcräusdilaut eines Blutes sind, zeigt sidi hier wieder
insofern, als oon Alters her die Reigung bestand, agg in ay oder ai
und egg in cy und ei zu uerwarideln. ITfan denke an engl, egg = Her¬
ausgekommenes = dfseb. Ei. So haben wir die früher erwähnten Hamen
Altai, Waldai und Ardey statt der ursprünglichen Altagg, Waldagg, Ardegg,welche letzteren auch noch oiclfadi in Waldeck, Ardeck umgestaltet existieren,
dnteressant ist, wie an der Ruhr die Stadt „Herdedre" mit fränkisdi-bodi-
deutsdieni Hamen neben dem Gebirge „Ardey" liegt, mcldies die sädisisdi-
niederdentschc Form behalten hat. Auf gewisse Gesetze des Cautwandels,
wie die Cautoersdiiebung, sowie auf historische Tatsachen desselben ein¬
zugehen, ist hier nicht der Ort. 3m Allgemeinen ist aber festzuhalten, dab,
wie wir das bei den Cippenlauten und bei den d-Canten gesehen haben,
s o a u di unter den Gaumen- und Kchlla utensebon fr üb Ber¬
ta uschun gen undeutlicherer oder deutlidierer Art eingetreten sind,
ohne d a h die eigentlich oorbandenen scharfen Bedentungs-
unterschiede dabei festgehalten wurden.

Audi des Gegensinnes der Wurzeln ist hier zu gedenken, Wenn ag
sooiel bedeutet, wie: Da tritt kräftig lieroor, d. h. da ist heroortretendes
Gebirge (z. B. Ag in Axenstein), so heiht griech. ga: Da ist nidit beroor-
tretender (nidit gebirgiger) Boden. Ebenso beifjt ok: Da ist sdiarf ber-
oorspringende Spitze! Dagegen heiht ko (indisdi = Gebirge, Berg) z. B.
in Hindukoh oder Kuh: Da ist nidit sdiarf beroorspringende Spitze, oicl-
mchr breit heroortretendes IRassengebirge.

Hur nodi ein paar Beispiele für die Bedeutung der Kehllaute können
liier Stelle finden. Aken (an der Elbe in flacher Cage) ist: Heraustretende,
d. i. oom Flusse im lüinkel oder Haken umzogene Wohnstelle (n). Aadien
ist = Wasscr(quc!len)beraustrif!sstadt (üertikale üorstellung). Hagen be¬
deutet: 3n auffallendem Waldgebirge gelegener Ort; Heggen dasselbe, mit
dem Begriff des Breiten, ebenso Egen. Hoc, Hodi = Auffallend oben ber-
ausspringend. Huc = auffallend aus der Tiefe heroorspringender Berg.
Griech. Präpos. ek, lat. ex, Odisc, engl, ox = oben heraus (die Hörner).
Adi, Adie = da ist (Wasser) herausbrechend. Adiwa, Akhwa, Akwa, Aqua
= da ist beroorkommendes abwärts fliehendes Wasser. Tac, Tag = Grenze
oder Beginn des (a) Helligkeits-Anbrucbs. 3ocus lat. = Cebhaft oben hinaus
er (s lat. is). Acus = Spitzes Ding, Hadel. Haken, Hacke. Woc, Wae
(mittelhochdeutsch) = Woge, eigentlich Wellen oben hinaus = Wellenschlag
(So die Waag). Weg = Zum (Wallen) Wandeln eben ruhig kräftig heraus¬
tretende Stelle = Weg. Wyck = Wallendes d. i. Ufeer-lnnen-Budit. Holl.
Buyck == Kräftige Einbuchtung, wie bug, boug, bog = Biegung, Ring. Badi,
Bach = Kräftig strömendes herausgekommenes Wasser. Cac (-us) — Glatte
Flädie heraus (gebrochen aus dem Gelände), Coc-us — Glatte obere Stelle
(Co Coli) heroortretend, so auch luc-us glatte (d. b. nidit mit Urwald be¬
standene, wenn audi oielleicht mit frisdiem Baumwudis bestandene) tiefe Stelle
heroortretend. So lacuna = Ciidce, Cagune. — Zu beaditeu sind noch
die Bedeutungen oon k in Edie = Grenzlinie, Rand (daoon wohl
Herdedie = Waldgebirgsrand), auch Sdineide (IRittelhodid. ein swert, daz
ser an stnen ecken sneit), ferner oon g im Der baisinne oon kräftig
hervorgehen, dahergehen, gehen z. B. in ag = betreiben,
dahergehend bearbeiten: griedi. agein, latein. agere, agrare (r = Boden)
ackern, beackern, Adwr : Bearbeitungsland. 3m Auslaut bekam das k leidif,
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wie p und t, einen starken Fjaücblaut und wurde zur Exspirans Ith,
welche zwar oiel uerwechselt mit der sog. Aspirata, d. h. dem urwüchsigen
uelaren ßaudilaut di, dodi nidit mit dieser identisdi ist.

Des k-Elements sidi ganz entäubernd, steht, im Cautsystem nunmehr
sdilieblidi der reine scharfe Aaudilaut h oor uns, nadidem er, selber
ein Empfindungslaut, bis dabin in der Praxis des Sprechens bei Urtnensdicn
und gesdiiditszeitlidien nienschen fast nur in öerschmelzung mit gutturalen
Hadiahmungslauten zur Anwendung gekommen war. Wandle lebenden
Sprachen aber bringen ihn auch heute nodi nidit fertig, z. B. die franzö¬
sische. ]n oölliger Selbständigkeit besteht er nur aus einem unmittelbar
nadi dem Einatmen wieder ausgeatmeten Cuftstrom und ist ohne jede
Artikulation. Doch gelangt er in dieser Form sogar in andern
Sprachen audi heutzutage kaum zur Anwendung, denn er ist für die
Sprachorgane zu umständlich herzustellen, auch gleidiwobl zu wenig hörbar.
Er erfährt oie l incbr immmerhin eine artikulierende Ein¬
wirkung der Sprachorgane in der Radienhöhle. Aber er ist dodi
nachgerade 0011 dem lladibarlaut di, der ein nachahmungslaut ist, deutlidi
geschieden. Dieser Caut h driidit die Empfindung des Über¬
raschenden, Plötzlidien, auffallend Acroor treten den aus,
wie wir das an der Interjektion ha! nodi heute sehen, Wenn ar und al
Waldgebirge und Aöbe bedeuten, so Iieif3t bar und hat auffallend beroor-
tretender Wald oder beroortretendes Obere. Daoon kommt unser deutsches
Aals und auch das griedi. hals = die lTleereshöbc mit und ohne die Heben-
bedeutung der Einengung zwisdien Cond. So beibt Auk: Auffallend 0011
unten beroortretende Erhebung usw.

Die Bedeutungen der Gaumen- und Kehllaute gestalten sich demnadi,
abgesehen oon ihren Schallbedeutungen, folgendermaben: Das di bedeutet
weidi heraus. Das gb als Übergang (im IRünsterlande nodi heute sehr
gesprodien) und das g bedeuten fest, kräftig, mächtig heraustretend (Aaupt-
wort Eckgebirge, Egge) und dann audi blob fest, kräftig, niäditig (Aaupt-
wort Gebirge, Egge), endlich auf die Bewegung und aufs Aandeln übertragen:
Kräftig gehen (go), begehen, betreiben (lafein. agoj, bearbeiten, arbeiten,
ackern. Das k bedeutet sdiarf heraus, dann eckig, hakig, spitzig, sdiarf.
Es bedeutet auch in Uerbindung mit ar und al in kar und kal den Begriff
kahl heraustretend, dtseb. kahl, latein. calvus, daher unter Umständen eine
im Urwaldgebirge passierbare Stelle, latein. callis = Bergpfad (ähnlich dem
späteren Rennsteig eigentl. Rainsteigl, auch erhalten in westfälischen Hamen,
wie z. B. Kalle (hei Wennemen) und öfter Kallehardt (durdi üolksetyniologie
korrumpiert in Kallenhardt) = kable Stelle im Waldgebirge. Das h endlidi
(der sog. spiritus asper) bedeutet „auffallend bemerkbar."

Dies b leitet zu der letzten Wirbelkuroe des natürlichen Cautsystems
hinüber, zu der der Zitterlaute oder Liquidae.

Die Zitterlaute (Liquidae.)

Der sdiarfe Kehlhauchlaut h gestaltete sidi 1eidit zu
einem ganz nahe oerwandten und ähn 1 idien Kehllaute r um,
der nur durdi eine, zunächst nur geringe, Zitterbewegung
eine Eigenart gewann. Dieser gutturale Zitterlaut r wurde dadurdi
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beroorgebracbt, dafj die feudite Zunge sidi nadi oben wölbte und sidi nahe
an eine (feuchte) Stelle der festen oberen ITCundböble legte, worauf dann
der durdrgcdriidde Brustatem nur auf die Weise die Enge passieren kann,
dab Zunge und obere Schleimhaut oibrieren und infolge dessen audi der
Caut selber oibriert oder zittert. Don dieser hintersten Bildungs¬
steil c an konnte der Zitterlauf r s i di a u di oermöge der
weiter nadi Dorne zu gelegenen Sprachorgane bilden.

Dodi ist ein hierbei eintretender grober Untersdiied zu beobachten.
Während in der Kehle beim oelaren r die feudite Zunge nadi
oben gewölbt ist und infolgedessen nur ein geringes Oibrieren des r-
Cautes ermöglidit, nimmt sie am Obergaumen und oon da an
weiter oorwärts die entgegengesetzte Gestalt an, indem sie sidi
musdielartig mit den Rändern nadi oben wölbt und nun¬
mehr das Oibrieren oiel kräftiger bewerkstelligt. 3c weiter
zurück zu der Stelle, wo sie heroorgewadisen ist, um so weniger ist die
Zunge nodi beweglich und um so weniger sondert sie Feuchtigkeit ab. fluch
oermag sie hier nidit sidi tief zu wölben. Um die Reibung des Atemstromes
in der Enge hcroorzurufen, mufä sie sidi umgekehrt, nämlich aufwärts
wölben. Infolgedessen entstehen die mangelhaft rollenden und trodeen
klingenden gutturalen und oelaren r-Caute. Am Obergaumen aber kommt
die Umformung der frei beweglidi gewordenen Zunge oöllig zustande, und
das r wird oon da an ein immer deutlicher rollender oder schnarrender
Caut. Dieser hinterste Obergaumen-Zitterlaut pflegt als
cerebrales r bczcidinet zu coerden, und er hat nodi insofern
eine besondere Bedeutung, als er durdi etwas kräftigeres wenn
auch sanftes flnd rücken des weidicn Zungenrandes in einen
oerwandten, aber immerhin andern Caut, das cerebrale l, o er wan¬
delt werden kann. Diese beiden Caute sind als nahezu
i dentis di anzusehen, sie lösen sidi audi in den Spradien der lüelt
fortwährend miteinander ab, ja sie sind oielfadi (nodi bis
auf den heutigen Tag) zusammen wie ein einziger Gesamtlaut
oorhanden, was sich oollkommen dadurch erklärt, dab an einer Stelle der
Zungenrand lockerer anliegt und einen r-Caut durdiläbt, an einer Radibar-
stelle aber sich weicher und diditer anschmiegt und so ein 1 bildet, lüie
das mittelalterlidie Deutsdi den Caut rl in werlte (weit) kannte, so ist er
heute nodi im englischen world und earl oorhanden. Dies selbe ücrbält-
nis, sowie der häufige Wedisel zwischen r und 1 findet dann weiter auch
bei den übrigen Zitterlauten statt, die sidi an den Zahnböhlen
als aloeolare, bei den Zähnen als dentale Zitterlaute, ja sogar bei den
Cippen als labiales r entwickeln, heutzutage gilt als eigentlidies
r und 1 der aloeolare Zitterlaut, obwohl die andern audi noch ge¬
sprochen werden. Audi diese beiden aloeolaren (d. h. an der Zahnwurzel¬
höhle gebildeten) Zitterlaute treten sehr häufig für einander ein, je nachdem
der eine oder der andere Dolksstamm, die eine oder die andere Person
mehr zur heroorbringung des sdinarrenden r oder des sanfteren 1 geneigt
war oder ist. Gleidiwobl werden wir sehen, dab dem lautlichen Unter-
sdiiede ursprünglidi audi ein prinzipieller Bedeutungsuntersdiicd zu Grunde
lag. hier ist oorher nodi ein anderer Punkt zu erwähnen. Zur
ferneren A b w e di s e 1 u n g im Klange des r führt n o di der
Umstand, dab oielfacb audi beim cerebralen, aloeolaren, den-
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talen r die Zunge die Wölbung nadi oben bildet, wodurdi denn in derselben
Weise, ioie beim gutturalen und oelarcn r, der r-Caut nur zu einem ge¬
ringen und trockenen Dibricren gelangt.

lüo aber stammt der Urlaut r her? — Er war zunächst eine
Sdiallnadiabmung des Urwaldrausdiens, also einer besonderen
Art oon Windsgeräusdi, zugleidi wohl aud) des Rollens und Ratterns
oon Steinschlägen im Gebirge. Unwillkürlidi ahmte der Urmensch,
wenn er einem seinesgleichen die üorstellung Waldgebirge oder Urwald
ausdriidien oder aber aud) einen soldien üorgang selber mitteilen wollte,
diese Raturgeräusche nadi, und so entstand auf akustischem Wege der
Caut r. Aber die Bildung dieses Cautes auch auf optisdiem Wege
ging entweder zugleich, oder doch nach und nadi in Anlehnung an den
schon gewonnenen Caut oor sidi. Das Erblicken des felsigen, zer¬
klüfteten, zerrissenen Gebirges übte auf die Heroen des Gesicbts-
organs und weiter auf das Zentralneroenorgan eine Einwirkung, welche
dieses oeranlasste, sie an das geeignete Sprachorgan weiter zu geben
mit der Wirkung, dafe das letztere seine Bestandteile in ein glcidies üer-
hältnis der Ungleidibeit, Zerrissenheit oersetzte, wie die Gesiditsneroen es
aufgefasst hatten. So entstand die s dm eil intermittierende,
oibrierende, zitternde Bewegung der gutturalen Sprach¬
organe, die den Kehlbauchlaut in das primitioe gutturale r oerwandcltc.

So bedeutet das r in akustischem Sinne Rausdien des Urwaldes
und zugleidi in optischem Sinne Rauheit (felsige, zerrissene Besdiaffen-
lieit, hohe kalte windige Cagc) des Geländes, in weldiem sich jenes raube
Rausdien bemerkbar machte. Es ist sehr wahrscheinlicher Weise bezeichnend
für den allerursprünglidisten Aufenthalt der Urmensdien, ja für die Ursprungs¬
stätte desselben, dafi dieses gutturale r offenbar einer seiner allerfrühesten
Caute, einer rauhen Gebirgsgegend sein Entstehen oerdankt. Erst oiel
später wird er zu sanfteren Gebirgsabhängen und mähig bewegtem Ge¬
lände mit weichen Caubholzwaldnngen hinuntergelangt sein und dort den
üerbältnissen entsprediend den rauben r-Caut in den milderen
1-Caut oerwandelt haben, und zwar so, dafi im ersten Falle der erstere
seine besondere Existenz und Bedeutung nidit oerlor, im zweiten Falle so,
dafi beide Caute einen Einbeitslaut bildeten, im dritten Falle aber so, dafs
sie nach und nadi in gegenseitigem Austausdi an Sdiärfe der Eigenbedeutimg
Einbuhe erfuhren. Alle drei Erscheinungen finden sidi oon frühesten Zeiten
bis heute oor, die scharf gesonderte Eigenbedeutung jedes der beiden Caute
r und 1, das Auftreten als Einbeitslaut und die gegenseitige üertretung ohne
sdiärferes Heroortreten der Eigenbedeutimg.

Die erste dieser drei Erscheinungen, die sdiarfe Eigenbedeutung
oon r und 1, zeigt sidi in folgenden Beispielen:

Das Urwaldrausdien und manchmal zugleich das Felsig - R a u Ii e
des r ist ausgedriidit in Wörtern, wie griedi. Oros, deutsdi Orb, Horb,
Horeb, Sorau, Sorge, den westfälisdien Hamen Wormbadi, Korbadi, Koroey,
Ar (= deutlich in die Augen fallendes Waldgebirge), Ardey, so auch in
Arber (Berg im Böhmer Walde), Haar, Haardt, Harz, Harzburg, Warstein
Wartburg, Wartenberg, Kar (Felsabhang), Karakorum-Gebirge/Karwendel-
Gebirge, Karst, Garda, Saar, Erde, Ercsburg, Herdringen, Werdringen,
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Aerbede [5er = lüatdgebirge, b = Abdadiung, ede = griedi. hedos lüobn-

sitz], Gertel-badi bei Baden-Baden, lat. hirsutus [struppig], wirr, oermorren,
Bits, Kirn a. d. Rabe, tliure = [ITiitten hinein unten Raubes = Sdiutt-
latolne]. Selbst die lüorte des Gegensinns, weldie das üorbandensein
oon hohem Urwald aussdiliefeen, behalten für das r an und für sidi den

Begriff des Rauhen, z. B. rüg = rauh, rö = roh, rade und rode [Rodung],
latein. rädere kratzen, Rom = oon rauhem Urioald freier Platz in der

lllitte, Raum. Endlidt in latein. rudis, rumpo und oielfach sonst.

Dagegen bedeutet 1 das R a u s cb e n des C a u b to a 1 d c s und zu-
glcidt den Begriff „lind, toeidt, glatt". So finden mir Ol = Caub-
hodiuiald in Olsberg, Oldenburg, Olioc, Bolz, Aolstein lüollin, Kolbe, Kolberg,
griedi. Olbia, Olynth etc., in Alle, Allendorf, Altenberg, Altenstein = lüai-
denstein, Altona, Altena [lüaldinnenau], Aalle — gleidi auffallend beroor-
tretender Caubtuald, dann überhaupt = auffallend 5eroortretendes z. B.

Aals, ferner Saale [Feuditwaldstrom], Ball [Ballon in den Dogesen], Balkb
und Beldt[en] = Kräftiges Caubwaldgebirge oder -berg beroortretend, Elsey,
Bilstein und Bildstein = Kräftig sidi im inneren lüaldc erhebender Fels
[unter Ilmständen - Burg], f^eil [ Aügel, bei lOitten] engl. Hill, lüild-

ungen = in sanft abgedaditem innerem Caubmalde unten drangelegener
lüobnort, Aull = Auffallend siditbarer tief gelegener Caubtuald, lüullen —

in sanft ansteigendem tief gelegenem lüalde [oder mit Bedeutungsmandel:
Tiefboden] befindlidier lüobnort.

Ebenso lüörter des Gegensinns: Co [Coh, Aet Coo] — Caubmaldleere
Stelle [höchstens mit jungem Radiwudis bestanden], daoon Coh-Berge oon
jungem Eidienbestande. Ferner griedi. leios glatt, dtsch. ley und lei =
glatt, Sdiiefer [Ceie, Core-ley = Am oben kahlen Rauhmaidberge glatter
Sdiiefcrfels-Abhang]. Cidi = In innerer Ciditnng sanft beroortretend. Klee
= Aus breitem, glattem Boden heraus. Zu beaditen sind auch die Personen¬
namen oon r und 1 in dieser Bedeutung, z. B. Aaarmann, Aartmann, Aer-
mann, Aeeremann, Airt, Aorsdiig, Aurtig, Kurth, Rath, Rode, Rothe, Rei-
mann, Riemann, Cohmann, Cahmann, Cehmann, Ciebert, Aulbe, Kolbe, Aoll-
mann, Adler usui.

Die zmeite Art des Auftretens oon r und 1, nämlich diejenige in der
Form eines [oor allem cerebralen] Einheitslautes tritt nodi

beute in lüörtcrn beroor, mic mittelhodideutsdi merlte, engl, world,
ferner in Karl und Kerl, in Quirl u. a., somie besonders in dem nodi heute
erhaltenen harten slamisdien I, meldies im Polnisdien als l mit Querstrich

gesdirieben mird.
Die dritte Art des Auftretens oon r und l mar die der gegen¬

seitigen Oertretung ohne schärferes Aeruortreten der

Sonderbedeutung, lllandic üölker treiben diese Oertretung someit, daf3
sie überhaupt nur den einen der beiden Caute haben und den andern,
ctma in Fremdwörtern, stets durdi den ersten ersetzen. Die Perser und

die Japaner spredien nur r, sodaf3 sie fremdländisdies l durdi r ersetzen.

Umgekehrt spredien die Chinesen nur l und ersetzen fremdländisdies r
durdi l. Die Portugiesen neigen zum Rbotacismus, d. b. zum r-Spredien;
aus noble macht der Portugiese nobre, aus regle madit er regra. Über¬
haupt ist der Rbotacismus, der Einsatz des r für l, somie audi für andere
Konsonanten, z. B. für s, den man als Rückkehr zum indogermanischen,

ja zum Urlaut-Üerhältnis ansehen kann, häufiger, beispielsmeise in den
13
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romanischen Sprachen, als der Cambdacismus, der Einsatz des 1 für r oder
andere Konsonanten. Dodi keineswegs ist überall, 100 in der Parallclform
ein 1 steht, das r der r-Formen erst später durdi Rbotacismus entstanden,
sehr häufig ist das r das urspriinglidie und das 1 der Parallclform eine
spätere Bildung, wie denn das 1 überhaupt ein späterer erst in Analogie
zu r entwickelter Caut ist. So ist pratum (Wiese, sanft geneigte maldleere
begrenzte Fläche) mit der negatiomurzel ra aus ar (Rauhwaldgcbirge) das
Ältere im öergleicb zu Platte, glatt, und Bra, Breddc älter als Blatt. Ein
paar Beispiele für den gegenseitigen Cautausfausdi mögen nodi erwähnt
werden: Für das deutsche Kirdie sagt man im Hllemannischen (Sdiweiz
und Elsab) Cbildie, für Sdilittsdiub in Ostpreuf3en Sdirittsdiub. Sdion bei
den Römern hieb der Knabe puer, das ffläddicn puella. So sagte umge¬
kehrt der Cateiner luscinia, der romanische Franzose rossignol, der Cateiner
mit dem Griedien apostoius, der Franzose apotre, der Cateiner lapilli
(Stcindien), der Italiener rapilli. Der Cctztere sagt wiederum statt latein.
peregrinus italicnisd) pellegrino, statt lat. arbor albero.

Da r und 1 einen starken Bedeutungswandel erfahren,
so mögen, obwohl daoon später bei den Wurzeln nodi einmal die Rede
sein muh, dodi sdion hier die widrigsten Bedeutungen erwähnt werden.

Der aküstisdien Ursprungsbedeutung oon r r Rausdien zur Seite
geht die optisdie rauh. Daraus wird Rauhwaldgebirge, Gebirge, lüald,
Gelände, Boden, waldig, gebirgig, raub, dunkel, hoch, heroorragend, erst
(griedi. aristos Beste, Erste, ariston Friilistüdr, deutsch first, fürst, Führer).
— Andererseits entspricht der akustischen Ursprungsbedeutung non 1 —
lindes Rausdien die optisdie: Caubwald, glatt, weidi, eben, rundlich, ge¬
wölbt, sanft, sanft bewegtes Gelände (besonders in der Endung el) und
weidier Boden.

Schlukbetnerkung.
Ein soldier Cautmandel und Bedeutungswandel, wie er bei r und

1 wahrzunehmen ist, oollzog sich zweifellos audi bei andern Cauten sdion
in fernen oorgesdiiditlidien Zeiten des ffiensdiengesdiledits bald so, bald
anders, bald hier, bald dort, die Ausbildung des reinen Cautsystems be¬
gleitend und störend. Gleidiwobl ist es zur annähernd nollständigen
Ausbildung eines solchen reinen Cautsystems, den redenden
lllcnsdien unbewufet gekommen. Das war nur dadurch möglich, daf3
eine Zerspaltung der Komplexlaute, Wildlaute, halbtierisdien Caute,
wie man sie nun nennen mag, mehr und mehr bis zu den nöllig einfachen
und reinen Cauten (der Empfindung und der Racbahmung) oor sidi ging,
und das konnte wiederum nur dadurdi geschehen, daf3 als Keil oder
Trennungsglied zwisdien zwei KIanglaute ein Geräuschlaut
und zw is dien zwei Geräusch laute ein Klang laut trat. Es
muh unter den urmensdilidien Bewohnern der Erde in örtlich und zeitlidi
ganz oersdiiedener Weise doch oielfach einen relatioen Höhepunkt soldier
Cautklarbeit gegeben haben, wenn man audi an einer Stelle mehr klare
Spradilaute erreichte, als an der andern. Die wichtigsten toten Sprachen
des indogermanischen Spradistammes, das Sanskrit, das Altbaktrisdie oder
Zend, das Altgriediisdie, das Altlateinisdie, das Gotisdie, bieten in ihrem
Dokalreiditum und ihrer üorliebe für einfadien Konsonantismus nodi Bei¬
spiele für jenen lautklaren Zustand. Die slauisdien Spradien haben diese
Reigung keineswegs im gleidien Grade. Sdion im altbulgarisdien Kirchen-
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slaoisdi gibt es Wörter mie skvnina, im flltböbmisdien mie prseti, prdim
und bzditi, deren konsonantisdie FRisdilaute einen voildlautartigen Charakter
tragen, und die neueren slaoischen Sprachen liaben darin offenbar nodi
stärkere Riidibildung erfahren.

Jedenfalls oermögen mir aus dem Goldbestände der indogerma¬
nischen Spradien herauszufinden, meldie einfachen Caute zur Bildung bödist-
entioickeltcr HTenschensprachengehören, und eine biologisdie Betradi-
tungsmeise zeigt uns diese Caute zu einem natür 1 idien
System geordnet, mcldies nicht etioa eine fortschreitende
Reihenfolge in der Entioickelung dieser Caute bei den Ur¬
in c n s di e n darstellt, sondern das denselben o ö 11 i g u n b e -
10n 131e Ergebnis eines langen Kampfes der Caute unterein¬
ander ums Dasein ist. Die Ordnung der durdi das Gehör oermittelten
Caute liegt nur in unserm Bemufitsein, rnic die Ordnung der Pflanzen- und
Tierarten uns, uermöge ihrer Formen und Erscheinungen durdi das Gesicht
oermittelt, audi nur in unserm Bemubtsein liegt. Aber hier mie dort drängt
sidi die Form dieser Ordnung unserm Bemuhtsein auf. IDie mir in der
kosmischen, der tellurischen und der organischen lüelt die lüeltlebenskraft
sidi in zahllosen lüirbeihuroen betätigen sehen, so erkennen mir sie und
das Ergebnis des oon ihr heroorgerufenen Kampfes ums Dasein audi für
die menschlichen Spradilaute in einem System oon lüirbeikuroen,
die bei zugleid) centripetaler und centrifugaler Kraftbetätigung immer miedet-
zur neuseböpfung führen.

Das oorliegende Schema des natürlidien biologischen Systems
der Urlaute berücksichtigt aus der unendlichen Zahl der einfachen Caute
und Übergangslaute nur die ents diiedenen Typen, lüie man ooit
einer Farbe sagen kann, sie sei sdiioarz, und oon einer andern, sie sei
meifj, obgleid) es oiele Riiancen des Sdimarzen und des lüeiben gibt und
dazmischen nodi die unbestimmbare Zahl der geraden Farben, lind mie
dabei alle Farben sid) aus dem lüeib entioickeln, so kann man audi ein
a oon einem e, ein m oon einem b unterscheiden trotz der oermittclnden
Rüancen und trotz der fjerkunft aller üokale oon o. Die Anführung oon
Übcrgangslauten oder organisch oerschiedenartig entstandenen Gleichläufen,
mie sie audi der indogermanische Cautbestand zeigt, mürde der Über-
siditlichkeit des folgenden Sdiemas Eintrag tun.

13*
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neulaute und Wurzeln.

A. n e u 1 a u t e.

Hls Grundlage für die folgenden Betrachtungen mögen hier noch
einmal die im Schema angegebenen Urlauttypen zusammengestellt
locrdcn. Wir haben da fünf Klanglaute oder Dokale (ihrem Ursprünge
nach Empfindungslaute, ihrer Bedeutung nadi Daseinslaute) und zmei-
undzioanzig G e r ä u s ch I a u t e (ihrem Ursprünge nach nachahmungslaute,
ihrer Bedeutung nach Bestimmungslaute), zusammen also 27 Urlaute,
oor uns.

1. Klang,laute: o, a, e, i, u.
2. Geräuschlaute: in, f, p, b, m, ng, n, j, j (frz.), sch, ss,

tb (engl.), d, t, di (fdilaut), di (fldilaut), g, k, h, r, l.

Jmmerbin inerdcn mir oon den zahlreichen oorhanden geinesenen
und nodi oorhandenen einfadien Zwischenläufen (Ubergangslauten) — zumal
in einer späteren ausführlicheren Darstellung — manche zu berücksidiligen
haben, oor allem die Klanglaute ö, ä und ii (griedi. '), sodann die Ge-
räuschlaute in als bilabialen Caut, ph als bilabialen f-Caut und pb als
Exspirans, tb als Exspirans (audi Rspirata genannt), di als palatalen Caut,
di als oelaren Caut (beide audi Rspirata genannt), gb als oelaren Caut,
kh als Expirans, r als gutturalen Caut, r als als oelaren Caut, r als cere¬
bralen Palatallauf, 1 als cerebralen Caut (mährend als Typen für r und I
die flloeolarlaute angesehen sind.)

Wir finden nun in dem Sdiema die Rngabe, dafj das natürliche
Urlautsystem sidi sdilief3lidi oon den Zitterlauten aus zu Heulauten und
Wurzeln meiter entioidcelte. Unter neulauten sind indessen keine
neuen einfadien Urlaute zu oerstehen, sondern einerseits Um¬
formungen der Klanglaufe, andererseits gemisse aus dem
Zusammenmirken oon oorhandenen einfadien Ur 1 auten ent¬
stehende neue Gesamtlaute, die demgemäß zwar ffiisdilaute, aber
doch derart zur Einheit oersdimolzen oder oerioadisen sind, daf3 sie sidi
nidit mehr mechanisdi trennen lassen. Dorzugsmeise bilden miederum sidi
mischende Klanglaute etmas, mas uns mie ein neuer Caut oorkommen kann,
dodi gibt es auch Konsonantmischnngen oon solcher Hatur.

a. Umformung oon Klang lauten. Die Urklanglaute maren
gemäfe ihrer Hatur als Empfindungslaute offene gedehnte Dokale gc-
mesen. Bei der Wurzelbildung aber rourden oor Geräusdilauten, be¬
sonders aber oor zmei oder oor oerdoppelten Geräusdilauten, diese ge¬
dehnten Dokale oerkürzt, und es entstanden die sogenannnten kurzen
Dokale. Rus dem offenen gedehnten o murde kurzes o u. s. f. —
Rndererseits entstanden erst als eine erheblidi spätere Umbildung der
offenen gedehnten Caute die oerengten (sogenannten langen)
Dokale, die man audi molil unoerstäudlidicr Weise als gesdilossene Dokale
bezeidmet. Ruf ihr späteres Entstehen meist ihre, infolge der üerengung
der Cippen eintretende geringe Klangfülle hin, uieldie dem Gebahren und
Bedürfnis des aus oollcr Brust rufenden, sdireienden, tierisdi laut sidi
äubernden Urniensdien der frühesten Stufe nidit enfspradi. _So_ entstanden
erst nach und nach die oerengten sogen, langen Dokale o, e, i, u, die
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sämtlich mit stark oerengten Cippen gesprochen toerden. Hur a blieb ein
unoerändert offener Ccuit, rneil es seiner llatiir nadi nur durdi die ooll-

ständigstc kreisförmige lTiundöffnung beroorgerufen merden kann.

b. Cautmiscbungen. Die Klanglautmischungen hatten als
unklare Wildlautmisdiungcn zmeiffellos zu den urältesten Cauten gehört,
aber erst nach der allmählichen Klärung der Einzclklanglautc gelangten audi
diese Klanglautmischungcn zu einer klaren Sonderexistenz und Stellung in
dem, den Urmenschen unbeuiufiten, natürlichen Cautsijstem. Sie erscheinen
hier als aus Beziehungen zmischen den reinen Urookalcn o, a, e,

i, u und den beiden Ipalbookalen j und m entstanden. Heue Cant-
gebildc setzen sidi so aus Cauten zusammen, oon denen einer eine ookalisdie,
der andere aber eine balbkonsonantisdie llatur hatte. Es entstanden so

die Wurzeln oj, aj, ej, ij, uj und om, am, em, im, um. Infolge der mehr

und mehr sidi oollziehenden Absdimädiung des konsonantischen Elements
erfolgte eine oöllige üokalisierung der fqalbookale j und m, und es ent¬
standen die üokalpaarc oi, ai, ei, ui, somie ou, au, eu, in, oon

denen ui und iu häufig in den reinen Urlaut ii übergingen, ou aber häufig
den Klang oon o oder u annahm. Die üerbindung der Übergangslaute
ö, ä und ii mit j und m oeroollständigcn die Reihe der üokalpaarc um

mehrere Caitte, besonders um 'C (griedi.) und öu und äu.

Geräusdilautmisdiungen. Den einfadien Urlauten stehen aber

audi konsonantisdie ncubildungen nahe. Wie bei den üokalcn üerkürzungen
oor Doppclkonsonannten, so entioichelten sidi bei den Konsonanten oder

Gcräusdilauten üersdiärfungen, besonders nadi kurzen üokalen, sodass
aus p, k, t, b, g, d, r, 1, 111, 11 sdiärfere Cautc entstehen, meldie die

Sdirift durdi Doppelzeichen ausdrückt, also pp, kk [di], tt, bb,
gg, dd, rr, 11, mm, 1111. Dazu aber fand sdion frühe eine Einmirkung der
halbookalisdicn Caute m und j somie des mit dem j oermandten s-Cautcs

auf andere Geräusdilaute statt, dergestalt, dafi sidi nUschungen oollzogcn,
deren Bestandteile nicht mehr mcdianisdi zu trennen loaren. Dahin gehören
oon m-Cauten km [qu], pm und tm, oon j-Cauten tj, tch, tsdi, ts
[zod. tz] somie die palatalisiertcn oder mouillierten Caute, die mir als

Schmelzlaute bezeidinet haben, oor allem Ij und nj, endlidi die
Caute oon unoollkommenerer ü e rs di 111e lzu n g , dit, seht;
st, chk, sdik, sk, kch, ksch, ks [x] und dip, sdip, sp, pdi, psdi,
p s [griedi. 1/!/].

B. Die U r m u r z e I n.

Konnten mir alle die oorstebenden Heulautbildungen nodi unter
den Begriff der einheitlichen Caute subsumieren, so geht das für die üer¬
bindung eines Klanglautes mit einem Geräusdilaute nidit füglich mehr an.

Weil nun solche aus einem Klanglaute und einem Ge¬

räusdilaute bestehenden Cautkomplexe zuerst im Klanglaut
einen Empfindungsausdruck für das üorbandensein oon etmas, im Geräusdi-

laut aber eine Begriffsbestimmung, somit also die oollständigen Bestandteile
eines Urteils, eines Satzes, enthalten, so sind sie als die Wurzeln

der Spradie anzusehen, und zuiar in diesem biologischen üerständnis
mit besserem Rechte, als die millkürlidi ausgesonderten Wurzeln der formalen

Sprach loissenschaft.
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Zunächst liegt hier die Frage nahe: Können nicht oielleidit sdion
Einzelläufe — selbstüerständlidi handelt es sidi nur immer um die ge¬

reinigten Edellaute — für sidi allein ausreidien, um Dorbandensein und

Bestimmung zugleidi auszudrücken, also als Wurzeln zu funktionieren?
3 n u n o ol.lko mmener lüeise ist das tatsädilidi der Fall, indem einzelne

Klanglaute wie einzelne Geräusdilaute in ungefährer und unbestimmter
Weise etwas ausdrücken oder dodi andeuten, loas durch eine Wurzel be¬
stimmter bezeiduiet wird. 3enc Einzellaute sind dann flusrufe oder

Interjektionen. Zweifellos bedeutete früher so gut wie das heute der
Fat! ist, der Caut Ah! sooiei wie: Da ist deutlidi! Und Elb! oder mit

Aspiration flu! sooiei wie: Da ist tiefes Unerfreulidies! Ebenso Ei! sooiei
wie: Da ist Breites zum Jnnern d. i. Gehen mir mai oom Allgemeinen auf
das Besondere ein! oder: Sehen mir uns die Sadie mal näher an! — Audi

konsonantische Edellaute können sdion früh eine Bedeutung gehabt haben,
die derjenigen einer Wurzel entsprach. So mag z. B. ssss! mie der Heu-
laut st oon jeher die Bedeutung „da ist Stillschweigen am Platze!" gehabt
haben oder hm! sooiel bedeutet haben, wie: Das ist überraschend! oder:

Da ist zu überlegen!

Aber alle diese Interjektionen leiden dodi an zu grof3cr Unbe¬
stimmtheit der Bedeutung, als dab sie dem menschlichen ITCitteilungsbedürfnis
hätten geniigen können. Und da oiele Geräusdilaute d. h. Bestimmungs¬
laute sidi aus akustisdien Gründen zur selbständigen Interjektion nidit
eigneten, so mar auch die Zahl der durch sie auszudrückenden Darstellungen
eine Diel zu geringe, als dafa die Spradie oiel oon Interjektionen hätte
Gebrauch machen können.

Eine unendjidi langdauerndc, allmähliche, zeitlidi oerschieden und
der Art nadi mannichfaltig auftretende Entmidielung bradite allenthalben,
mo Urmensdien wohnten, ihnen unbewubt die aus dem lüuste der Wildlaute
sidi sondernden Edellaute zum Ansdilusse an einander, und eine unendlich

mannidifaltige IDirbelbemegung führt oor unsern bcobaditenden Augen im
natürlichen Cautsystem Kla iglaute mit Gcräusdilauten in neuen Kuroen da¬
bin, immer in centripetaler IHaditcntfaltung Eigenartiges ausgestaltend und

dodi immer zugleidi mit centrifugaler Kraft Heues beroorrufend.

Die Grundwurzeln (Primärwurzelnj.

Da die Empfindung sidi oermöge der Empfindungslaute früher kund¬

gab, als die Bestimmung oermöge der Hadiahmungslaute, so ist es
naturgemäb, dafj man als die frühesten IDurzeln diejenigen an¬
sieht, in denen sidi ein Empfindungslaut (Klanglaut, Dokal) mit
einem nachfolgenden Bestimmungslaute (Geräusdilaut, Konsonant)
o e r e i n i g t e.

lüenn mir an unsern 5 ookatisdien und 22 konsonantischen Cautttjpen
festhalten, so erhalten mir 5X22~ 110 Grundmurzeln oder Primärmurzeln:

om am cm im um
of af cf if uf

op ap ep ip up
ob ab eb ib itb
om am cm im um

ong ang eng ing ung
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011 an en in Uli
Oj oj oj i) uj
oj [frz.] aj [frz.] ej [frz.] ij [frz.] uj [frz.]
osdi asdi esch isdi us di
oss ass ess iss uss
OS as es is US
oth [engl.] ath [engl.] eth [engl.] ith [engl.] uth [engl.]
od ad ed id ud
ot at et it u t
och [Ichlaut] ach [Jdilaut edi [Jdilaut] ich pdilaut] udi [Jdilaut]
odi [Achlaut] adi [Adrlaut] edi [Achlaut] ich [Achlaut] udi [Adilaut]
09 ag eg '9 "9
ok ak ck ik uk
oh ah eh ih uh
or ar er ir u r
ol al el il Iii

Ow und aw in owe, awe (auwe, auwe, aue) bedeutet „oon oben her
abwallend (Wasser)." — Öf lind cif = „oben windig, offen, frei" in Hamen
wie Affenthal, ogl. Effeln, fffland, Salz-llffeln. — Op und ob Da ist
lebhafte Bewegung abwärts und aufwärts, auf, hinauf, oben, über, oon p
und b = abwärts und zugleich aufwärts sidi bewegen. Dieses oon der
optischen Wahrnehmung des Schwellens und Platzens, Abplatzens wie in
Ops, Obst. Ebenso Hp und ab = ab, hinab. — Eb und Ep (Epstein) ~=
breit abwärts (Ebbe im Illeere und Ebbegebirge, epe im breiten Gelände
hinabhüpfend, oom Badi gesagt). — 3p, ib (Ibbenbüren) = Inneres sich
abdachendes Döhenland. — Up (niederdeutsdi und englisdi) = oon unten
herauf. — Om (s. Genaueres bei m und bei ma) = „da ist oben ITiittc",
am (5cimm) = da ist deutlich llfitte (näml. im Urwalde), sooiel wie Wohn-
platz, J^eimat, home, beeme, Fjeim, Gimmel = Innen - Heimatland. — Ong,
ang = oben bez. deutlidi sidi ansdmiiegend, Anger (didit sidi an Gebirge
oder Wald anschmiegendes Gelände), daoon Angri, Angli, Engern. — 3ng,
besonders in der Endung -ing = hineingehörig, ingen — hineingehöriger
oder drinliegender Ort. — ung = unten sich ansdimiegend, unten hinge¬
hörig. — On = oben in, An = deutlidi in, en, in = innendrin, un =
unten in, besonders oon eng innenfliehendem lüasser gesagt (Inn, Indus,
Enz, Enns). — Oj, aj = jäh hinauf, z. B. in griech. (aja) aia = hodiauf-
steigeudes Gebirgsland, wie in lHaia (= Arkadien), der IRutter des Regen¬
gottes Aermes oon dem Cicbt- und Wärmegott Zeus, = in der llfitte liodi-
aufsteigendes Gebirgsland. Audi griedi. aipys (steil) aus aj, das p =
sdinell aufsteigendes Gebirge (Ebbe). — Ej ■ Ei in Eibsee = Steilgebirgs¬
see. — Osch (in IRosdierosdi), asch, esdi, isdi, nsdi = heroorsdiiehend,
oom lüasser. Oss, ass u. s. f. in Fjab, Fjcihbcrge, Dassel = sdiarf
strömendes Wasser ist da (Foss in Horwegen - Wasserfall), Usseln ==
Don scharf strömendem Wasser durchzogener Unterboden (n = Ort darin).
— Os, as, is u. s. f. = Da ist oon oben bez. deutlidi bez. innen kräftig
fliehendes Wasser (Oos, Daase, Ahse, Isar, 3ser, Isere, Isenberg, Jsenac =
in strömendem Wasser Bergoorsprung. So audi Usagara, Usaramo, llsam-
bara = Tiefwasserland, ostafrikanisdie Candsdiaften mit Sumpf- und Fluss-
geländcn, so Uslar. — Otli, ath, z. B. in engl. Batli (hinab zum bez. hinauf
oon sanft strömendem Wasser, dem Aoon). — Od - da ist oben Festes, fest
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Drallfliegendes, Wald. — fld = Da ist Druck, da ist fest, tat. ad, Präpos.
= an. — Ot 7 oben durch, At ; 7 da ist deutlidi durdi, z. B. fltri (Adria),

Stadt auf einem steilen Felsen. Atrium Da ist Durdigang (für den Raudi).
flt audi — didit daoor, Grenze, Rand, Tür, Tor. — Eh (Ichlaut) z. B. Cedi
^ ]n breitem inaldleerem Gelände dahinsdiiessender Strom. — Cedi ((mit

Achlaut) dasselbe, audi Cedi (Arm des Rheins). — Odi, fldi in flehe = fldia,
auffallend heroorströmendes Wasser. — Og 7=7 Oben kräftig heroortrefend,

z. B. Oog, Rordseeinsel, audi Aug in fluge. — flg, Eg (in Agger, Egge), -ig

häufige Endung, audi -ung, : - Kräftiges Reroortreten, Gebirgscdic, Gebirge,
Ecke, Grenzlinie, auch Schneide des Sdiuiertes. Egg 7777 Ei, eigentl. her¬
ausgedrängtes. — Ok, all, eh (griedr. ek, latein. ex) = sdiarf heraus (z. B.
acus, die Rädel), — Or, Ar = Oben Rausdien, oben Raubes, oben rauhes
Waldgebirge, oben Lüald, oben Gebirge, dann ar = da ist deutlidi Rohes,
Erhabenes, Rehres, bekommt als bar und her audi die Bedeutungen Raar
(Behaarung des Kopfes) und Reer (mit bodigehaltenen Canzen dastehende
oder marschierende Sdiar). — Er 7 Da ist breite Röhe, breiter Boden;
danon audi latein. herus, rftsdi. Rcrr, Pron. er. — Ur Da ist Tiefboden,

audi der Beuiobner des Tiefbodens oder tiefliegenden Urmaldes, der llr.
Die Silbe ur- 7 die tiefsteil und dunkelsten Derbäitnisse betreffend. —

Ol, al = oben bez. deutlidi siditbares Caubinaldgebirge, Caubioald, lüald,
laubig, uicidi, gerundet, sanft, lind, in Olsberg, Alsberg, Rai, Ralle (= flu-
fallend beroortretender Caubmald, auffallend heroortretende ineidigerundete
Röhe) in griedi. Hals : tReereshöhe, Rohes IReer, Salzflut, Salz, aber

audi im deutschen Worte „Rais". — El = Breites sanft geformtes Gebirge,
breiter Caubmald, breiter sanft gemellter Boden, oft als Endung -el. —
Ul Tiefboden, Sdimutz, Sumpf.

3n den Endungen -er und -el 777 Gelände uiediscln r und l oft ohne

deutlichen Untersdiied der Bedeutung, und es gibt — offenbar 0011 frühester
Zeit an — audi sonst nodi Dielerlei Cautmedisel und Cautnertretung sdion
bei den Grundmurzeln. Ermähnung fanden dieselben sdion bei der Be-
sprediung der Caute, mo audi darauf hingemiesen murde, claf3 sie durch
die biologisdic Betraditung besser als auf anderem Wege ihre Erklärung

finden. Warum m, b, p, f und ebenso d, t, tb, s, ss, sdi oder Ii, di, gh,
g oft untereinander mediseln, uiarum r oft für I steht und umgekehrt, oder
audi beides zusammen, das ergibt sidi aus unserer biologisdien Betraditung.
Die dazu kommenden üertretungen iion s für r und r für s (mofiir auch
häufig beides zusammen [rs und sr] steht), oon pli für tli (griedi. pholos
und latein. polus für tliolos), aon da für ga und dg!, mehr, erklären sich
aus oersdiiedenen Stellen unserer biologisdien Betraditung, können aber
hier keine besondere Darstellung erfahren, um so meniger, als diese Er-
sdieinungen sidi im gesdiiditlichen Spradiiuni erhalten haben bez. fortsetzen
und in diesem Falle oon der formalen und der pbonetisdien Spradimissen-

sdiaft sorgfältig untersucht und dargestellt morden sind. (Dgl. beispielsmeise

G. Curtius, Grundzüge der griedi. Etymologie. 5. Aufl. S. 133 ff.).

Die Regatiomurzeln

Run zeigt sidi sdion

und die Gegenmurzelu.

in den ältesten Sdiiditen der llrspradien eine

liödist merkmürdige Erscheinung, die nadi unserm besten Wissen nodi oon
niemandem untersucht, ja nodi nicht einmal oon jemandem bemerkt morden

ist. Rur der Agyptologc Karl Abel behandelt in seiner sdion ermähnten



194 —

Schrift „Über den Gegensinn der llrworfe" eine oerwaudte Erscheinung,
dah nämlich im Ägyptischen „jeder Caut beinahe für jedes Ding angewendet
werde und umgekehrt für jedes Ding jeder Caut gebraudit roe den könne."
Es hat keinen Zweck, seine Darlegungen hier wiederzugeben, da sie sidi

aussdilicsslidi auf das Hgyptisdic beziehen, also eine bereits durch Bilder¬
schrift fixierte Spradie behandeln. Wohl aber möchte die biotogisdie Be-

traditung der menschlichen lirlaute und Urwurzeln zur Cösung des oon ihm
mit Staunen betraditeten Rätsels beitragen können.

Die schraubenförmige Wirbelbewegung nämlich, weldie die IDellkraff
audi im Cebcn der Sprache cntwidielt, sie bildete mit centripetaler Wirkung

durch Zusammenführung oon Klanglauten und Gcräuschlauten (Empfindungs¬
lauten und Bestimmuugslauten) zunächst die Grundwurzeln, sonderte aber
zu gleidier Zeit daoon wieder die Regatiowurzeln ab, dergestalt, dah auch
diese nach wirbelförmi ,em Bedeutungswandel wieder der Ausgang zu einer
Reihe neuer Bildungen wurden.

Es ist eine überaus crsfaunlidie Ceistuug der Weltlebenskraft, gerade
so gut erklärlich und dodi bewundernswürdig für unsere Einsidit, wie das
Werden der Einzelerscheinungen bei den Organismen, oon Stiel, Blättern,
Blüte, Frudit mit ihren Übergangsstellen, oder oon Flaut, Fjaar, Gliedern,
Zähnen, Hilgen usw., — dieses unbetontste Übergehen des Urmenschen oon
einem positioen Begriffe zu dem negatioen Gegenbilde desselben!

Durch Umstellung der beiden Caute einer Grundwurzei nämlidr

ocrwandelte der Urmensch die Bedeutung derselben in ihr Gegenteil.

Wenn der Urmensdi das Wort ar besafs, und zwar in dem Sinne
„Deutliches üorbandenscin oon Rauschen" oder „Da ist deutlidi rauschender

Rauhgebirgswald", dann bildete er das Worl ra in dem Sinne oon „Kein
deuflidies Üorbandensein oon Rausdien ist deutlich oorhanden", sodafj der

Begriff des „deutlidi üorhandenseins" oorn ausdriiddidi oerneint und oon

dem Bestimmungslautc r das Gegenteil seiner Grundbedeutung, also „die
Riditbewaldung" ausgesagt wurde, worauf dann der Caut des üorhanden¬
seins a hinten herantrat, um diese Existenz des negatioen Zrsiandes aus¬
zudrücken. So entstand für ra die Bedeutung „Waldleere oder leere rauhe

Stelle ist da." Ebenso heiht fln und In (Inn): „Da ist engströmendes
Jnnenwasser." Ha dagegen und He bedeuten: „Ein Riditseiu d. b. das
Gegenteil oon einem engströmenden Innenwasser ist oorhanden, mit andern
Worten: „Ein breit austretendes fliehendes Wasser ist oorhanden, (Rate,

Retlic, Redde, Riede, Ridda, Ruthe, Rotte, audi zu ss umgewandelt: Rasse,

Resse, Risse). Ebenso wird fls Da ist fliehendes Gewässer in der
Form Es zu se (See) d. h. „Ridit fliehendes breites Wasser ist da."

Dodi muh hier gleidi Folgendes milbeaditet werden: Aus dem kon¬
tradiktorischen Gegensatz der strikten üerneinung wird oft, wenn

auai nidit immer, der konträre Gegensatz des Reihenendpunktes, aus
der Regatiowurzel die Gegenwurzel. Wie zu „weih" der kon-
tradiktorisdie Gegensatz „nidit weih", der konträre aber „sdiwarz" ist,
so gibt es z. B. auch zu der Gr und wurzel ow oder aw = da ist
oon oben sanft Hbwärtswallen (z. B. in owe --- Hu, d. Ii. sanft abwärts
fliehendes Wasser samt seinem Gelände, so audi ov -um, latein. : Ei, d.h.

sidi sanft abwärts dehnendes Ding) zunächst eine kontradiktorische Regatio¬

wurzel wo, wa, in der Bedeutung „Ridit Hbwärtswallen ist
oorhanden," wo man denn die Freiheit hat, an Ebenes, z. B. Huf- und
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hinziehen (wie in Weg) zn denken, — und eine konträre Gegen murzel
oon wiederum positioer Bedeutung „sanft ansteigend" z. B. in „Wall".

Run hatten aber diese drei Bedeutungen ctiuas gemeinsam, das
mar die Bedeutung des „10aIleus" mit der besondern Ratur
des „Sanften, Weichen" für den Caut m. flllniäblidi gemann diese
Bedeutung oon 10 eine selbständige Geltung und bildete in erneutem centri-

fugalem Wirbel ihrerseits neue lüurzeln, in denen der Urbegriff „ab¬
wärts" oder „aufmärts" oöllig zurücktrat. Dem Baute w blieb
nur nodi die Bedeutung des „10 allen den, 10 ei dien, Sanften."
Fjieroon bildeten sidi neue lüurzeln, und zmar der äuberen Ge¬

stalt nadi, dodi ohne llntersdiicd der Bedeutung unter einander grade sogut
Reu-Grundmurzeln, mie Reu-Rerjatio wurzeln bezw. Rcu-
Gegenwurzeln, die nun idcntisdi sind, ja sogar oöllige Reuwurzeln oon
mehrlautigen Komplexen, insofern der blofee Reulaut sidi mit einer andern
Grundwurzel ohne weiteres oerband. Rus w = „weidi" entstand oo (in

lat. ovis, das Sdiaf) da ist oben weidi (es) und ebenso wo (in deutsdi
„lüolle") -- lücidies oben ist da. Und w allein in mehrlautigen Komplexen

bat dieselbe Bedeutung z. B. in mbd. min (Freund) = Sanft ader wohl¬
tuend innen. IDie sehr indessen bis beute nodi die alte Bcgriffsbezielumg,
den nienschen unbemubt, obwaltet, zeigt das für „lüolliges Fell" gebräueb-
lidie lüort „Fliefi" oder „ülieb", in dem ja nodi ebensowohl der Begriff des
lücidicn wie der ursprüngliche des sanften Rbwallens enthalten ist. Die
Untersdieidung zwisdien den eigentlichen Rcgatiowurzeln der älteren Spradi-

sdiidit und den Reuwurzeln der jüngeren wird oielfadi nidit sdiarf zu er-
möglidien sein. Ulan wird oielmebr bei drei- und mehrlautigen lüurzeln
oielfadi im Ungewissen darüber bleiben und finden, dafi hier tatsädilidi

ein „Gegensinn der Urworte" oorliegt. So kann sal als Regatiowurzel
(z. B. in Saal) sooiel wie „nidit nasser, d. h. trockener Boden" hoif3en
(cf. lat. Siblin) und dodi wiederum als Reuwurzel die Bedeutung „foudites
Waldgebirge", „feuchter Boden", gewinnen (z. B. in salix lüeide, Saalweide;
Saale (—Sal-a), Saalburg). Zur richtigen Deutung wird — zumal bei Ramen —

oielfadi die genaue Kenntnis der lokalen und besonderen Umstände erforder¬
lich sein. Die Wenge der zweifelhaften Fälle sdiliefit aber nicht aus,
dafi man oielfadi dodi die typischen Begriffe riditig erkennt und mit ihnen
zur riditigen lüorterklärung gelangt.

Den 110 Grundwurzeln entsprechend gibt es nun oon unsern 22X5
Cauttypen andi 110 Rcgatiowurzeln, meldie hierunter folgen:

100 wa to e Wl 10U
fo fa fe fi fu

po pa pc P< pu
bo ba bc bi bu
1110 ma nie mi mu

ngo nga nge ngi ngu
110 na 11G ni nu

jo ja je ji )'"

[frz.] jo [frz.] ja [frz.] je [frz.] ji [frz.] ju
sdio sdia sdic sdii scbu

bo f3G fie bi bu
so so se si SU
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[engl.] tho [engl.] tha [engl.] the [engl.] tbi [engl.[ tbu
do da de di du

to ta te ti tu

[Idilaut] dio [Jdil.] dia []dil.] die []dil.] dii []dil.] diu

[Rdiiaut] dio [Rdil.] dia [Rdil.] die [Rdil.] dii [Rdil.] chu
go ga ge gi 9 U
ko ka ke ki ku

• ho ha he hi hu
ro ra re ri ru

lo la le Ii lu

Wo, iDd, uie, uii, 10u (Grundio. oio, cuo u. s. f. - abioärts uial-
lend) bedeutet:

1. als kontradiktorische Hegatiouiurzel: „Hidit abioärts
loaltend ist da", molil aber etioa „ebenioallend ist da", so in lüald, mhd.

loac = Wellensdilag, locbl (IDehlau, Wehlen) = Weichboden, loasen abd.
toaso = Weidier Boden, feudit, auch = Schlamm (Wesel), Wiese, Wet
Weid, lüid, Wied — eben und innen oerlaufender Weidnoald d. i. Wald oon

Weidibolz, Weiden, Erlen u. dgl. (Witten Weidiioald-Ort (-cn), lüid-eij

= Weichioaldberg, Wittenberg etc. zngleidi aus 2. und 3. zu erklären.)

2. als konträre Gegenlourzcl: „Gelind ansteigend" in mal

(der Wal und der Wall, ferner die lüelle), in Lüald, lood = gelind an¬

steigender lüald, mar = gelind ansteigendes Raubioaldgcbirge (z. B. lüar-
stein, lüarburg, lüartburg), ferner in abd. ioat = sonst ansteigender Ort
im Wasser, ioo man maten kann, — Furt.

3. als neutrale Heuiourzel in Gestalt oon aio, 10a und 10:

„lüoidi, sanft, hold" in lat. ovis (oben loeich — es), inol (uieidie Obersdiidit),
mbd. ioat, maete (meidie Bedeckung, Rbscbliefiung nadi aufjen) — Kleidung,
tofn (bold innen) = Freund.

fo, fa, fe, fi, fu (Grundio. of af u. s. f. = da ist oben lüeben,

loindig, bedeutet:
1. als kontradiktorische Hegatiouiurzel: „Hidit lüindiges,

nicht Umioebtes, nidit Offenes, nicht frei sidi Beioegendes ist da", oielmehr

niedergefallenes, niederfallendes, Castendes, Endgültiges ist da", z. B. im
lat. fari — nidit üerioebendes, sondern Gültiges, Gemichliges, oorbringen, oer¬

kündigen, in fatum == Schidisalsüerkiindigung, in folium (Gefallenes oom
lüald) — Blatt, im deutsdien lüorte „fallen", daoon abd. fül nbd. faul, in
lat. fero = tragen (aus :e und üerbalstamm er loie griech. airo = = bebe)
eigentl. = nidit Cuftiges, oielmehr Castendes heben, in dtsdi. „ooll", „füllen"
u. a. m.

2. als konträre Gegenlourzel: „5eiinliches, oerstecktes Sidi-

be ioegen, leises, listiges Sdileidien ist da", z. B. im lat. für (sdileidiend
unten am Boden = Dieb), daoon auch dtsch. Führer, führen, lat. felis (sdiloidiend
auf dem Boden sie) = Katze, das deutsdie lüort „falsdi", mie des lat.
fallo und falsus, griech. sphallo u. a.

3. als neutrale Heuiourzel in Gestalt oon of, af und fo fa

u. s. f. und blobem f: „frei, offen, unbeschränkt, leiditbciooglidi", in af und
of = ab, offen in Hffenthal und Offenburg, ferner in abd. fr>, got. freis,
mbd. ort, nbd. frei; altsächs. firjön, ahd. firön, mhd. firen, nbd. feiern,

einen Festtag begehen, in Ruhe und Freiheit sein; dtsdi. „fort"; mbd. forest,
forst - der dem Wildbann nidit unteruiorfene, nicht eingezäunte freie Wald
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(st — Stangen- oder nadelbolz), ahd. ferro mbd. oerre, nlid. fern, ahd. fridti,
mbd. aride, nlid. Friede = gesidicrte Freiheit, Schutz, Sidierheit u. s. f. —

po, pa, pe, pi, pu (Grundui. op, ap u. s. f. = da ist lebhafte
Bewegung, z. B. Hüpfen, Springen, abuiärts):

1. als kontradiktorisdie Regatiowurzel: , Da ist keine leb¬
hafte Rbwärisbewegung", uiohl aber Bewegung etwa in der Ebene. So
in gricdi. patein = wandern, paur (üater) = der Wanderer, nahrnngsndicr,
im engl, path = Pfad, Pafi, Padus (Po), im altd. Pul, Pfuhl, Polen =
hügeliges Cand;

2. als konträre Gegenwurzel: „Da ist sdinelle Rufwärtsbewe-
gung oder flufmärtsrichtung" in gricdi. petomai = fliegen, griedi. und tat.
polos, der Pol, das Himmelsgewölbe, lat. pullus, pulli (sdinell aufwachsende
junge Hühner), ebenso puer (puelus) der Knabe und puella das ITfäddien,
in dtsdi. perec = Berg (plötzlidi aufsteigend aus breitem Gelände) und
pure — Burg (plötzlidi aufsteigend aus tiefem Grunde) u. a. m.;

3. als neutrale Reuwurzel in der Gestalt aon p und in der
Bedeutung „plötzlidi auftretend, heroo'rtretend", z. B. lat.
primus, der Erste, -: plötzlidi auftretend in der gleidiartigen ITfenge, und
das erweiterte prineeps. So audi das deutsche palas = Hervortretendes,
Hohes, und ahd. pale, Balg == heroortretende Hont.

bo, ba, bc, bi, bu (Grundw. ob, ab u. s. f. = da ist kräftige
Bewegung abwärts) bedeutet:

1. als kontradiktorisdie Regatiowurzel: „Da ist nidit
kräftiges Rbwärtsbewegen", aber ganz wohl „kräftiges Be¬
wegen in anderer Richtung, z. B. in der Ebene, in die Breite",
so z. B. in der griedi. Wurzel ba = geben, in baino, badizo, im deutschen
Bein, ferner Baden ■ : Waten und Wade = Watbein, audi im d. Bach,
Beek — „Kräftig Dahinziehendes (in breiter Ebene), tritt lictwor", audi in
der Präpos. bi, bei („nicht pou innen weg"). Ebenso Boos, Boss (Pcrs.
11. Bosse), Bose, Bosch 3n der Ebene kräftiges Rufwadisen oder Wadis-
tum, Busdiwcrk, dsgl. Bas (Basel — Busdiland) Bass (Pers. R. Basse),
Basdi (Pers. R. audi Batsdi), Bes (Besen, eig. breites Busdiland), Bies
(Biesenthal) = lüiese, lüicscb, Bus = 3m Tiefboden kräftiges flufwadisen
(Pers. Rani. Buse), Buss (P. Rani. Buss), Busch. — 3u ganz organisdiem
allmählichem llebergange cntwidcelte sidi daraus:

2. die konträre Bedeutung: „Da ist kräftige Bewegung
aufwärts". So in Bor (westf. Borbadi, Borbed? ----- Berglandbadi, P. R.
Bormann), Bar (Bar-sur-Aube) eigtl. gut deutscher Ramc = „Bar an der
Oppa" od. am Ob), audi Barr (im Elsafi, wie Barra bei Reapel, Barra in
Sdiottland und Barra in Brit. Sencgambien), so Barre - Erhöhung, und
Berg. Dahin gehört audi Bart = Kräftiger Walddurdibrudi. Rudi Bol
(Böhlc bei Hagen i. Westfal), Bai und Bei : llläditig (aus der Ebene) auf¬
steigende Höhe in Ballon und Bcldien. Bei, der semitische H'unmelsgott,

Himmel logl. Wal, Wall = sanft ansteigende Höhe), Biel = Kräftig aus
dem Innern ansteigende Höbe (häufig in dem Ramen Bilstein), Buhl und
Bühl, audi Beul (Beule) und Beuel Kräftig aus dem Tiefboden sidi er¬
hebende Höhe Hügel.

3. Eine neutrale Reuwurzel in Gestalt oon b allein bildete sidi
sdilief3lidi mit der Bedeutung „kräftig her cor" in jeder, audi horizon¬
taler, Richtung und „kräftig" überhaupt. So in Born = „Kräftig heroor
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aus dem oberen Wald- od. Gelände-Innern". Ebenso blank (kräftig
beroortretendes sidi (am Waldrande) entlang ziehendes Geioässer), blinken,
bredien u. a. m.

mo, ma, nie, mi, mu. (Siehe oorher über den m-Caut. Grund-
lonrzel om, am u. s. f. da ist murren, Begebren, oom Innern, 0011 der
ITfitte her, griedi. in memai idi begehre, idi uiill fort, nämlich zu etioas
flnderent hin, dtsdi. in munan, minnen) bedeutet:

1. als kontradiktorische Hegatioiourzel: Da ist nidit Be¬
gehren, zu etioas Anderem Rinioollen, da ist nicht aus der Hlitte Fort-
10011 en, Bleiben ist da. Daher altdeutsdi mon, man (lTfann) der Bleiber.
Ebenso griedi. meno bleiben, crioarten, lat. manes (die Toten) und maneo, griedi.
monos; allein (= bleibend, uio alles Andere fort), daher IRond der allein Blei¬
bende, der Einsame oder femin. die Einsame (ahd. mätio, mhd. ntäne,
möne, man und mön) angels. möna, got. nona, altlat. ITlena die Wonats-
göttin, griedi. niEne ITiond, tnEn ITionat. So audi lat. mens nidit stür-
misdi Begehren d. b. Besonnenheit. So audi mens (mestfäl.) ITfensdi
der (s) Bedenkende (s. oorher man, men Bleibend, und später mitten
innen er".

2. In konträrer Bedeutung, d. b. um einen Reibenendpunkt zu
bezeichnen, bedeuten 1110, 111a u. s. f. „Witte begehrend ", „ z ti s a 111111e 11
toollend", „zusammen", „nach der ITiitte sich zusammenziehend". So
in der Säuglingsspradie nun und ma, dann mam, mamma at. Wutter-
brust, also tllitte oerlangen. Üaoon enlioickelte sidi offenbar schon früh,
unter Zurücktreten der älteren auf akustischem Ulege entstandenen Bedeu¬
tung des Begebrens:

3. die neutrale Bedeutung 0011 1110, 111a u. s. f., ja sdilieblidi
des Cautes 111 allein „mitte", „mittleres". Dies 111 in der spä¬
teren Bedeutung entioidielt sich luieder kraft des Wirbelumsdiioungs in der
Sprachentioickelung zur Form der Reu-Grundiourzel om, am, em u. s. f.
und zur Form der Hegatioiourzel mo, nia u. s. f., loobloerstanden ohne
Gegensatz der Bedeutung. So finden uiir das m in Amme die mit der
(00111 Kinde begehrten mitte d. i.) Brust, Emma die heimische, Ham
(Damm und der ägypt. Harne Cham) ; mittelland (zuiisdien Wäldern,
Gebirgen, Wüsten 11. s. 10.), home, Reim da ist mittelstelle d. i. Wohnort,
Dereinigungspunkt, und in den Orlsendungen -om, -am, -im, -um ( s. den
Caut m), das griedi. emmen dasein, eigti. mitten innen befindlich, die
deutsdien Wörter Immo - der ITeimisdie, der Rausberr, die Imme Biene
d. i. die Reimisdie, ein Dehn habende, Inimensee mitten inue liegender
See, so audi Emmental. So aber audi griedi. mesos mitten, IRos in lllosa,
moos mitten inne liegendes, oben Feudites und (oermöge des Üeber-
ganges über llloos-ar, (Boden) lllosr) auch IRoor in gleicher Bedeutung,
Klaas und Klees mitten inne liegendes, breites Feudites (nasse lüiese)
und aus IReesar (ar - Rohes) Weest' audi Weer Kütten inne liegendes
breites, nasses Rohes. Differenzierungen 0011 Klaas und Klees (Wesdi in
Klesdiede) sind ITiat (IRat) aus Klotz (matsch) und Wetz mittlere breite
flussdurdiströmie Fläche. Ebenso sind KTot in mottlau (Fluh bei Danzig

Wiesenlandflufe), IRnotta in der Sdnoeiz und ITtutte ( KTutta, Badi bei
Witten in Westfalen) mitten im Tiefioald (Ut - Ud) Badi, so audi
„muh" flüssiger Brei, lüörtl. „mitten unten Hasses" zu erklären. Daraus
ergibt sidi audi der Sinn des toestfälisdien „KIutz"-pfeife. — Aus dem
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Begriff „Hütte", „Deim", „Wohnort" entwickelte sidi dann der Begriff „zu¬
sammen". loie im griedi. hama, liomou, Icd. cum.

ugo, nga u. s. f. als Hegatiownrzeln oon ong, ang u. s. f. scheinen
in den indogermanischen und den semitisdien Spradien nidit oorzukommen.
lüolil finden sie sidi gleid) njo und nja in afrikanischen Hamen, roie Hjam-
Hjam, Hjassa-See, so audi llgami-See, Hguru in Deutsch-Ostafrika.

110, na, ne, ni, nu. (Siehe die flütieilungen über den Baut n und
die Primärwurzel on, an u. s. f., meldie „da ist — oben, deutlich, breit,
innen, unten drin", und zwar zunächst „da ist engströmendes lüasser drin"
bedeuten, worauf diese Formen auch die wasserlose Bedeutung „in", griedi.
en lat. in, audi z. B. bei inn (engl.) Fjeimat, Quartier, Wohnung, er¬
halten haben.) Die Gegenwurzeln no, 11a, u. s. f. haben 1) den kontra-
diktorisdien Sinn: Da ist nicht (enges Stromwasser) drin," „da ist
überhaupt nicht lüasser drin," „da ist nidit." Jn dem Hamen Hama
des Fjottentottcn-Bandes wird die Bedeutung „ohne hmenflufe", ja „ohne
lüasser" oorliegen. Besondere lüiditigkeit aber hat die Hegatiowurzel ni,
ne, 110, na dadurdi erlangt, dab sie zur Hegation überhaupt, zum
sprachlichen Rus druck der Dem einung geworden ist, wie
dtsdi. nee, nä, nein, engl. 110, franz. ne und non usw. (3m Griedi. ist
dafür der simwerwandte Baut m in nie (= nidit) norbanden).

2) haben 110, na usw. einen konträren Sin, indem sie besagen,
dab zwar nidit so wie in an, en, in u. f. f., nämlich eng innen zusammen¬
gedrängt, lüasser darin ist, aber ein anderer Reihenendpunkt angegeben
werden soll, nämlich der Zustand des „offen und ausgebreitet
DaberfHebens." So ist griedi. nama 1-= offen fliehendes lü., die Homer
in lüestfalen ein Flübchen, weldies frei in der Hütte des Geländes flieht,
und die Hotte in der Prouinz Brandenburg, die Hate, Hatte, Hetlie, Hette,
Hedde in lüestfalen, die Hidda, lliede, cndlidi die Hutbe in Brandenburg,
bezeidinen sämtlich offene Flubläufe in häufig nassem lüicsengelände, wie
ja in den Hamen Hasse, Hesse, Heisse, Hisse sidi der Bautwandel oom
d-Eaut zum s-Baut durdi ben Übergang über Hätz (z. B. im Hamen
Hatzmer) Hetze, Heitz (im Pcrs. Hamen Heitzke erhalten) oollziebt. Bedeutet
in älterer Spradisdiidit Hidda offen im innern lüalde (id) fliehendes lüasser,
so ist in Hissa oder Hisdi oder Hitsdi die Bedeutung Wald zurück-, und
die Bedeutung „offen das innere Gelände durdiströmendes lüasser" beroor-
getreten.

3) bildete sich sdilieblidi eine neutrale Bedeutung 11 011 11 in
innen, lüobnort (ohne den Hebenbegriff des Flusses und ohne den des
Engen) heraus, wie sie nodi heute in dem englisdien inn, lüobnort, Gast¬
haus, Zusammenkunftsort, im deutsdien „Innung" und in den deutschen
Endungen -011, -an, -en, -in, -1111 enthalten ist. (iHan denke an Brilon und
HTedelon, Bauban, Witten, Berlin, Fahrn.)

njo, nja, 11je, nji, nju (Grundwurzel onj, anj u. s. f. da ist
drinnen heftiges Ruffahren, da ist Jnnenfluh 11011 ungestümen Charakter)
bedeutet: Da ist offen strömender Fluh 0011 ruhigem Charakter
z. B. Hjemen.

jo, ja, je, ji, ju sowie jo, ja, je, ji, ju in französischer Aus¬
sprache. (Siehe dazu das über den Baut j und die Grundwurzeln oj, aj
u. s. f. Gesagte. Die Grundwurzeln oj, aj, ej, ij, uj bedeuten ein lebhaftes
Ruffahren, audi Rufbegehren, Begehren und Sidi zur Geltung bringen.
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Solches bedeuten z. B. die durch geringen Cautioandcl umgestalteten Formen

„idi", griech. und lat. eg-o, niedd. „ek", somie die mit ookalisierlem j
erscheinenden Wörter abd. aipar mbd. einer nbd. Eifer, ebenso got. aiths

nhd. Eid - lebhafte Bekräftigung, besonders im Falle einer Ableugnung,
desgl. lat. ajo bejahend reden.)

Bei obigen llegatiomurzcln bat man die akustische und die optisdie
Herkunft der Grundinurzel zu untersdieiden. Denn im akustischem

Verhältnis bildeten sich 1) kontradiktorische Regatiomurzeln
in der Bedeutung „nicht auffahren", „nidit auf begehren", also „oerträg-
lidi", „folgsam", so die Partikeln dtsch. ja! jo! ju! jau! got. jah — audi
und mbd. jaub, job, ferner ja in jämer, in abd. jeban, mbd. jehen ein¬

gestehen, beiditen, spredien, ferner in lat. jugum abd. juh, nbd. Jodi
Aufbäumen ausgesdilossen. Audi lat. justus, ju ex kommt daoon her.

2) bildete sidi eine konträre Regatinmurzel zur Bezeichnung eines

gegensätzlichen Reihenendpunktes, uio keinerlei Gegensätzlichkeit, sondern
nielmebr in üerbindung mit der Cebbaftigkeit eine Empfindung der
Freude zum Ausdrudce kommt. So bedeutet das lat. jo! einen Freuden¬

ruf. Dasselbe steckt audi in dem deutsdien „johlen", „jauchzen (abd. juchan)",
ebenso in „fugend", im lat. juvenis, jocus, jocari (sdierzen), und im
deutsdien jach.

]m optischen Fjerkunfts-Üerbältnis aber ist die Sadie die¬
selbe. Die Grunduiurzeln bedeuteten ein plötzlidies heftiges Ansteigen, z. B.

in griedi. (Aja) Aia plötzlidi aufsteigendes Cand (Adi-aja) (tTiaja
Arkadien) souiie im griedi. aipys steilgebirgig, ebenso in got. airtha
(Acrtha), altsächs. erda, somie in dtsdi. Eib-See Steilberg-See, Oybin

(bei Zittau) . hodiauf jäh ansteigender Berg, lljest Plötzlich aus dem

Tieflande ansteigender Radelholzmald (st „Saft durch" in Ast und
„Stange"). Fjierzu bildete sich

1. eine kontradiktorische R cgatiomurzel jo, ja u. s. f. in

der Bedeutung „gar nidit ansteigend" also sdiliefälidi „eben",

„gleiichmähig fortlaufend", z. B. in mbd. jän, „die Haue" in Fjessen
eben fortlaufende Reihe, etrna oon Getreidehaufen oder Bäumen, somie

in lat. Janas = Gott des Anreibens, der üermittelung zmisdien Ende und

neuem Anfang, des Aus- und Eingangs, dem zu Ehren der IRonal Januarius
seinen Ramen hat und in Rom die Tür janua und ein Tordurdigangs-

gebäude janus liiefi. Aber daneben bildete sidi

2. eine konträre Regatinmurzel in der Bedeutung nidit heftiges

sondern ruhiges, e r f r e u 1 i di e s Ansteigen. So bei dem Begriffe
fahr in griedi. (jora und später) liora (Jahreszeit, Zeitabsdinitt), sdimed. ar,
got. jer, abd. jar, angels. gear, engl. yaer. So erklärt sidi audi bebräisdi
jom (der Tag.) Bei dem Beispiel oon „fahr" kann man hier gelegentlich
gut boobaditen, mie leidit j nidit nur in di, sondern audi in h und g liin-
iibermediselt, mie ja audi aus jor (lebhaft ansteigender Berg oder Gebirge)
überall bora (Cyssa Rora) oder gora (Czerna-Gora) gemorden ist.

3. Somohl bei dem akustisch, mie bei dem optisch entstandenen j

hat sidi sdilicblidi eine neutrale Bedeutung des „lebhaften Auf-

sdimungs", ja der „b 1 o h e n Cebbaftigkeit" überhaupt herausge¬
bildet, und die Wirbelkurne ist miedet - in die Röhe des Eingangs zurück¬

gekehrt, dodi so, dafi die mieder ähnlich gemordenen Bedeutungen sidi
nidit ganz decken. Denn der Begriff des „Gegnerisdien", „Unliebsamen",
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füllt bei der jüngeren Bedeutung fort. Als Beispiele soldier Reuulurzeln
mit dem jüngeren j seien ermähnt dtsdi. „jagen" = lebhaft treiben, auf-
sdieudien, lat. jacere (spridi eigentlich jähere) und jaculari = schleudern,
]o : Aufsteigend, die Aufsteigende (3o als ITiondgöttin), Jonia, Jonien =
(oom llfeere her) lebhaft ansteigendes Band, Jor in Jordan ( in lebhaft
ansteigendem Gebirge IDald (d) -fluh). Audi „jäh" — lebhaft ansteigend
und (oon obeu gesehen:) lebhaft absteigend gehört hierher, enthalten auch
in der Wurzel Jen in Jena (in lebhaft ansteigendem breitem Tale Fluh-
Aue oder Fluh-Gemässer und in Jenbadi beim Achensee. Audi griedi. iaptein

basdien, streben, dapetos, der Titane, der die IBensdiheit im griediisdicn
Ulythus repräsentiert, ebenso Japs, der Japaner, und oielleidit der biblische
Japhet finden hier ihre Erklärung.

Wir fassen die Sibilanten sdi, ss, s und tb als Riiancen des s-Typus
in der Bctraditung der Gegenmurzeln so, sa, se, si, su, zusammen,
(ügl. die Bern, über die obigen Einzelläufe und die mit ihnen gebildeten
Grunduiiirzeln. Bei sdi fällt gegenüber der Grunduiurzel asdi = „da ist
sdiiehendcs, reihend strömendes Wasser" die deutliche kontradiktorische
negatioiDurzel sdia da ist kein (strömendes) Wasser in dem semitischen
Worte sdiammar uiasserloses lTUttelland und in dem turanisdien Worte
sdiamo (Wüste Gobi) Wüste in die Augen.)

Die Grunduiiirzeln os, as, es, is, us hatten die Bedeutung: „Da ist
Sausen," „Da ist stark strömendes Wasser" (im oberen und offenen, im
deutiidien, breiten und ebenen, im innern oder tiefen bez. niederen, unteren
Uerbältnis). Bei der Erklärung der oben stehenden Rcgatio- oder Gegen¬
murzeln muh man nun mieder die akustische ältere oon der optischen
späteren Entstehung untersdieiden.

Die Regatiomurzeln akustischen Ursprungs so, sa, se,
si, su haben 1) den kontradiktorischen Sinn: „Kein Stromes-
Sausen, kein Wassergeräusch überhaupt" ist zu oernehmen,
d. Ii. „masserlose Dürre" ist da, und 2) den konträren Sinn, der bei
aller Regation dodi nur einen Reihenendpunkt festhält: Kein Stromes-Sausen,
aber dodi ein Wassergeräusch, etma ein Tröpfeln, ein Sieher-
geräusdi ist oernehmbar, moraus dann 3) eine neutrale Bedeutung
oon „sidi bemegendem und oernehmbar machendem Wasser"
entsteht.

Diese akustische Genesis der Urmurzeln mit s muh uns immer gegen-
märtig bleiben, obmobl die optische Genesis eine überlegene Bedeutung er¬
halten zu haben scheint. Audi dürfen mir nicht oergessen, dah der s-Typus
keinesmegs einzig und allein sidi auf Wasser bezieht, sondern audi andere
Geräusdie, z. B. des Windes, des Caubes, des Sdinees, der lodieren Erde,
zum Ausdrudi bradite.

Jn Anlehnung nun an das akustisdie üerhältnis haben audi im optischen
Sinne, d. h. nach den üerbältnissen, die der Urmensdi sehen konnte, die
riegatiuiourzeln so, sa, se, si, su 1) eine kontradiktorische Bedeu¬
tung, nämlich: „Kein strömendes Wasser (ist zu sehen) in dem lTfahe,
dah überhaupt kein Wasser zu sehen ist." Also: „Dürre oder
Wüste" ist da. So erklären sidi Sahara Wasscrloses Gelände, Samum
Jm trockenen IKittelland Sandmind, somie das deutsdie „Sand" mhd. sant

Wasserloser Rand eigtl. Wasser nicht innen (n) Rand (t), Sirocco
Aus masserlosem Wüstensand entstanden,) ebenso Syrte Wasserloses

14
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Randgebiet (Küste), Syria, Sur ebenso als lüiistenland, lat. solea, ritsch. Sohle
„trocken bleibende Stelle", uiie soccus trocken heraustretendes, „Saal"
Trockener Boden, lat. solum, „Die Senne" in Westfalen — Innen wasser-

lose Stelle — trockene Raide, inie „Senn-bütte" Trockenheit innen ge¬
währende Rütte, Audi „Sehne" trockene hinenstelte, Sinai dürres
Steilgebirge, „Samen" Trockenes mitten inne, Samland Trockenes
ITiittelland, lat. siccus, = trocken heroortretend, ahd. sör = dürr, sören =
oerdorren, säro = der Kittel, d. b. Trockenbalter.

2) entwidielte sidi eine konträre Bedeutung: „Da ist nicht
strömendes Wasser, nur Wasser in irgend einem andern Reihen¬
endpunkte oon Zuständen. Dazu gehört z.B. se = See, d.h. nidit
strömendes = ruhiges breites lüasser, „Sumpf" = stilles lüasser in der
ITIitte, welches Blasen emporwirft, die „Sumerer" (früheren Bewohner Baby-
loniens oor den Semiten) — Feuchtes Tiefland in der FKitte bewohnend,
ferner si in „sidiern" — Hasses dringt aus dem innern Boden heraus",
siepen (Siefen, Sieffen, Seiffen) r Hasses hüpft aus dem Innern herab, lat.
sueus, Saft = Feudites unten heraus, „Saft" Feudites fliefat weg, „Seim"
= Stromlose Feuchtigkeit = „geringe oder tnäfaige Feuchtigkeit breit innen
in der Witte."

3) Es entstand sodann in jüngerer Sptadisdiidit eine neutrale
Bedeutung oon s = Hasses sdileditbin, Feudites, geradezu
lüasser, die sowohl in der jüngeren lüurzel-Grundform as u. s. f., wie in
der jüngeren Hegatiowurzelform so, sa, u. s. f. auftritt, dodi ohne den
ursprünglichen Bedcutungsuntcrsdiied zwischen beiden. So bedeutet ast:
„Da ist Feuchtes durdi = frischer Trieb durch = Ast, audi aufsteigender
Baum, besonders gerade wadisende Tannen und Fiditen, erhalten in lat.
hasta, deutsdi Rastert bei Ragen, daoon Hstenbcrg, Estland, dstäoenen),
daoon im Bedeutungswandel: Stehen, zu Stehen kommen (griedi. histemi
stellen, esten = stellte mich, trat auf, lat. sto, deutsdi stehen), „Ost" =
Oben zu Stehen kommen, „Lüest" = Rinabtreten. So lieifat Osning: Oben
feuchter innerer Umkreis (denn Stromgewässer sind da nidit), Esborn, Dorf
bei lüitten, — wenn die Form des Hamens urwüchsig ist —, Feuditboden-
oberland-Ort oder „Uber br. Fcuditboden höbergelegener Ort", Uslar: Aus
nassem Tiefboden sidi erhebendes Cond. Goslar dasselbe mit oerstärktem
Gutturalanbaudi.

Sehr häufig sind Gegenwurzelformen dieser jüngeren Spradisdiidit,
und es läbt sidi nicht leugnen, dafa das s in ihnen manchmal zu der Be¬
deutung des Strömens und Sausens wieder zurückkehrt, während dodi der
negatioe Sinn fehlt. Gerade bei den s-Bauten sind die oersdiiedenen
lüurzclstandpunkte im Einzelnen oft sehr schwierig zu unterscheiden, obwohl
im Prinzip die typisdien Untersdiiede zu Tage treten. Bei der Beurteilung
oon Ortsnamen mit s niufa man daher — abgesehen oon der gründlichen'
Feststellung der gesdiiditlidien Formen — hier ganz besonders die Kon¬
figuration der Oertlicbkeit und zwar mit Berücksichtigung der wahrschein¬
lichen früheren, oielleidit gar oorgesdiiditlidien, Zustände in Betradit ziehen.
— Beispiele für Heuwurzeln mit s in der Hegatio- oder Gegenwurzelform
sind: Sar = Feudites Waldgebirge oder Feudites Gelände in Samen (Sdiweiz),
Sarntbal (Tirol), Saros in Ungarn = Worastberg, daoon Saar, frz. Sarre
= Sara = Feuditgebirgsflufa. Ebenso beifat Sa!: Feudites Caubwald-
gebirge, feuchte sanft sdi wellende Erhöhung, es wird im
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letzteren Sinne auch oont „tTCeere" gesagt, und, weil das ITCeer salzig ist,
auch Dom „Salz". So entspricht es dem deutschen Hai (auffallend her-
oortretende f^öhe, z. B. in „Hals") und dem griechischen Hals = ITCeer
und Salz. Infolge des weiteren Bedeutungswandels wird Sal denn audi
oon einem Gelände gebraucht, wo Salz ist. Danach können Sal und Hai
(abgesehen oon der kontradiktorischen und der konträren Bedeutung) selbst
als TCeuwurzel Derschiedenes bedeuten: I) Italic ist = Auffallend oor-
springender Caubwaldberg oder Höbe überhaupt, z. Halle in Westfalen und
der Berguorsprung „Halle" zwischen Hagen und üolmarstcin mit oerschie-
denen Oertlidikeiten des Hamens Italic und Helle und dem Orte üorhalle.
Ebenso Sal: Feudites Caubwaldgebirge in Sal-is (is = „es" und „das"),
lat. salt-us (t wie in hart neben bar die Begrenzung bezeichnend), Saalburg
bei Homburg, der „Solling" und der griedi. Pers. Haine Solön. 2) aber
bedeuten Hall (sdiwäb.), Hallein, Halle a. d Saale, Reidietiball salzhaltige
Gelände und Orte darin, ebenso Salins (Salz-lnnenort) und die oersebiedenon
Orte Salzburg, sowie die Flüsse Saale — Saala, Saalacb, Salzadi Salz-
geländeflub, „Salzbodenflub" bedeuten. Sorben sind genannt oon Sorb =
feudites Waldgebirge, IDaldgelände, ebenso Sobbe, ebenso Serben oon Serb,
Sei in Selhausen, Selbadi, Seihoff = bedeutet: feuditer ebener Boden, Siel
feuchtes hmeres im Boden, Fcuditigkeitsader oder feuditer Strang (Seil),
endlidi Su nasser Tiefboden, tTCorast, morastig, schlammig, schmutzig,
in Stil z. B. Sulden in Tirol = morastiger Tiefmald-Wobnort, Suhl =
morastiger Boden, Sag, Suk = Unten d. b. an seinem Fube morastiges
Gebirge, enthalten in Sugambri Ein am Fube morastiges Gebirge be¬
wohnende Ceute, und in Suge, Suege = Aus dem ITCorast herauskommend
(nämlidi Wildschweine). Dem Salza entspridit Sulza -= in feuchtem Tief¬
boden mit Salzgebalt Wasser (die Ilm in Thüringen). Andere Beispiele
sind nodi Sayn = Sajn oder Sagn = Jn nasser steil ansteigender Berg¬
lehne Wohnort, Sin in Sina = China (spr. Sdiina oder China) = Feucht
innen Au, ja, wohl geradezu Strom-]nnen-Au oder Sirom-lnnen-Cand, Siu
in Sinbcrg bei Kissingen, eigentlidi „feucht innen" Berg, daher = „grüner
Berg" (Gegensinn zu Sinai!), und Sina als grünes Cand, sowie Sin-Grün
daraus zu erklären. —

do, da, de, di, du. (Siehe das über den Caut d und die Grund-
murzeln od, ad ti. s. f. Gesagte.) Während die Grundwurzcln od, ad u. s. f.
„fest auf", „fest oben auf" bedeuten (akustisdie Herkunft com Donnerschlag,
dem Hammerschlage Donars, optisdie Herkunft oom Bemerken des Auf¬
liegens, Anhaftens z. B. od. = Wald), gewinnen die obigen HegatiDwurzcln

1) eine kontradiktorische Bedeutung: „Fest Aufliegendes
ist nicht da, Hemmendes ist nicht da" = Offenes, Freies ist da.
Jm Gegensatze zu Ad (= aufsitzender Wald) beibt deutsdi Da: Waldleeres
Cand, Urbares Cand (wooon Damater od. Demeter, die Göttin des Adrer-
baus). Dal und Delle hoif3en „oon Hemmung freies Gelände" d. i. Tal. 3m
Gegensatze zu ad = „fest" lieist lat. da: loslassen, geben.

2) haben do, da u. s.f. eine konträre Bedeutung als Bezeidi-
nung eines entgegengesetzten Reibenendpunktes, nämlich „oon unten
empor dringen." Während im oorhergehenden Falle der Urmensch die
Empfindung hatte und ausdrückte, dab das Drückende nur überhaupt los¬
gelassen habe, bringt er hier zum Ausdruck, dab das Gedrückte nach dem

14*



Coslassen des Druckes sidi sogar emporhebe. So entstehen Dor = Durcb-
brechender oder sidi erbebender Berg, daoon das Bergland Doris, in Frank¬
reich in Klont d'or und Cöte d'or irrtümlidi mit or „Gold" in Beziehung
gebradit, daoon Dora : Bergfluf3, Dore ( Dora), das oom ITiont d'or
kommende Flühdien, daoon 100hl audi das deutsche Dorp (Dorf), Dorb, Tborp
als Zufluditsort (eigentl. „beroorragende Bodenerhebung", p Ebbe), — ebenso
Dar, in zahlreichen Hamen indogermanischer und fremder Herkunft, roo es
sich immer um ein aufsteigendes Gelände, Gebirge, Ufer oder um einen
Berg bandelt, z. B. Dar el Chedib, hödister Berg des Cibanon, Dar el Beda
(arabisdier Harne für Casablanca), Dardania, niythisdie Stadt am Jdagebirge,
Dargo, (Scbamyls Hauptort im Kaukasus), Dartmoor, ein Hodiland in
Deoonshire, ebenso Dalmatia, der Berg Dolmar im Thüringer lüalde, die
keltisdien und sonstigen Dolmen. Fluch die Döle im dura gehört hierher,
inie der Harne Dolhain, dtsdi. Dolbeim in Belgien, ebenso Belemont im Jura
und Dolos in Griechenland. Ebenso erklären sidi Dom =? Heroorragende
ITTitte, auch in lat. domus, ebenso „Damm" und das griedi. demas = Ge¬
stalt. ferner Donn (Pers. u. Ortsname Donndorf), Daun, engl. Down, Dün
(Düne) = Hügel, uiobci das n sooiel bedeutet, uiie innen, d. h. im Gelände.

3) Es enstand in jüngerer Sprachsdiidit durdi den lüirbel des Be-
deutungsuiandels eine neutrale Bedeutung des d = nieder, niedrig,
die oon dem Begriffe des Hiederscblagens in der Grundiourzel oöllig unab¬
hängig uiar. So bedeutet dan niedere Innenstelle, auch in der Hebenform
Dant(e), Danz, uio das t und das exspierierende t, das tb, oersdiärft in
ts = z die Umgrenzung bezeidinet. So bedeutet Crengeldanz bei lüitten
in lüestfalen: Jn kreisförmigem Berggelände niedere Stelle, und Danzig,
Danzk, Hiederungsstadt (g bez. k — sich erhebend, heraustretend aus). Dane¬
mark beiht Hiederungsland. Don — römisdi Tanais ist = Hiederungsftufs,
ebenso Donau röm. Danubius, dodi können diese Hamen audi Hügelfluh
bedeuten (Hügel sind niedere Höben), und es kommt dann die neutrale
Bedeutung des dan mit der konträren „sidi mähig erbebend" iiberein).
3n Denhardt, Doinbardt, Deines (= Deinz), Düna, Diinkirdien, besonders
audi in dün = betrunken (daliegend) ist die Bedeutung „nieder" des Cautes
d enthalten. Hier muh wiederum daran erinnert werden, dah d und t,
bez. tb sehr häufig in einander übergeben, wie wir dal neben tal, Doli
neben Toll und Zoll, Daun neben Taun-us, Down neben town Hügelstadt,
Donau neben Tuonouwe, Don neben Tanais, Dann neben Tann finden.

to, to, te, ti, tu' (Siebe das Gesagte über den Caut t und über
die Grundwurzeln ot, at, et, it, ut, wo das ÜJiditigste bereits auseinander¬
gesetzt ist.) lüir sahen, dah ot, at u. s. f. bedeuteten: „Da ist scharfes
Durdidringen bis zur Grenze und durdi sie hindurch, doch nidit Uber sie
hinaus", (während ad nur da ist „Heilt, Haften" besagte). Z. B. bedeutet
Ottweiler (wobei immer die üermandsebaft oon t mit d und seiner häufigen
od = „lüald"bedeutung berücksiditigt werden muh): Hart oben am lüald-
raude liegender IDeiler (ott eigentl. = Da ist sdiarfes oben durdi den IDalcl
bis hinaus durdidrüdien). Ebenso bedeutet Rttingbausen: Deutlidi an den
lüaldrand gesebmiegter lüobnort. Itter, (Jttera) lieibt: Da ist innen den
lüald bis zum Rande durchziehendes lüasser, Hette und Hetze: Breit den
lüald bis zum Rande hinaus durdiziehendes starkfliehendes lüasser, wo
sich dann wie bei Jtz = innen den lüald durdiziehendes starkfliehendes
lüasser" der sdiarfe ss-Caut zur Hblösung des t-Cautes einstellt. Uten,
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Ruften, auch „Rütte", bcifet „Ticfwaldrand-lüobnort". Zu besonderer Widitig-
heit für die Charakterisierung des t-Cautes in der Bedeutung uon „durch an die
6renze und durch dieselbe, aber nidit über sie hinaus" ist die Wurzel
ut = hinaus, engt, out, gelangt, die auch in den lüörternj „Rut" und „Raut"
— Auffallendes Ruberes enthalten ist. Run bideten sidi

1) kontradiktorische Hegatioiourzelh to, ta u. s. f. in der Be¬
deutung: nicht gerade durdi zur Grenze und nicht durdi die¬
selbe hindurch, also oielmehr „innerhalb der Grenze", „Ab-
sdilufs ist da." Cbarakteristisdi als Gegensatz zu ut hinaus ist hier tu
„zu", ndd. to. Rierher gehört audi das deutsdie „da" (z. B. in dableiben).
Rierher gehört mit seiner einen Bedeutung tor = Absdilussgebäudc (or =
Rohes Ding) und tür : Absdilief3cnd unten nadi innen den Boden. Die unge¬
rade, nadi allen Seiten hin und her geridifete Bewegung kommt in der
griedi. lüurzel ta (etathe, teino) ■= ausbreiten und in dem deutschen „Tenne"

: breite Flädie innerhalb geioisser Grenzen (ogl dan, danz) zum Ausdruck.
2) bildeten sich konträre Regatiowurzeln zur Bezeidinuug

eines der Grundmurzel entgegengesetzten Reihenendpunktes in der Bedeutung
„durch = über die Grenze hinaus, weithin und hinauf", nämlidi
gleichermaßen im horizontalen, wie im oertikalen Sinne. Rierher gehören
tar durdi in ahd. tart engl, dart = Spieß, und tor in seiner zweiten
Bedeutung als Durchlab (torn 7 Torhaus, türm = Torwobnungsgebäude).
Audi kann tor, besonders torn, eine ebenfalls konträre Bedeutung im
oertikalen Sinne haben: Plötzlidi oder scharf aufsteigendes Rohes als
lüohnung. Über soldie ITiannigfaltigkeiten der Erklärung und Deutung oon
Begriffen dürfen wir uns bei dem wunderbaren Reichtum und Ineinander¬
greifen organisdier Bildungen nidit oerwundern! UTit toi ist es ebenso.
Denn toll bedeutet „plötzlidi aufsteigender Riigel oder Berg", wie tall engl,
hodi und schlank. Aber toi, zumal in der sibilierenden Form zol, kann
audi eine Durdigangsstelle (mit festem Gebäude) bedeuten, wo Abgaben zu
entriditen sind, ehe man durchpassieren kann. So mag der „Alte Zoll" in
Bonn wirklidi eine Zolleinnahmestelle gewesen sein, sicher aber ist er oor-
ber ein „Alt-Toll" d. h. ein „lüaldbügel" gewesen (Alt = lüald, wie Altcn-
stein = Waldenstein, mit Anlaut w = sanft ansteigend). Die eigentlidie
Bedeutuug hat sidi gut erhalten in Zoller = „plötzlidi aufstrebender
lüaldbcrg". Audi im griedi. tliolos = Kuppel ist die lüurzel to bez. toi
zu erkennen. Andere Beispiele sind Tal = „Durdi das Waldgebirge" oder
„Durdibrudi im Waldgebirge" ogl. dal, ferner tan, got. tunthus, Zahn (Durdi-
gcbrodienes innen).

3. Es . entstand in späterer Spradisdiidit eine Heuwurzel mit n c u-
I ra Ier Bedeutung, das t = „begrenzend oder begrenzt,
trennend, sondernd, teilend" schlcditweg. Daher stammt tu (ge¬
sondert oom fdi des Spredienden) mit den Ablautungen engl, thou, griedi.
sy. Besonders am Sdilusse oon Wurzeln bezeidinct -t die Abgrenzung,
so hart (Rardt), Rarz = begrenztes Waldgebirge für bar (Raar) weit aus¬
gedehntes Waldgebirge ohne bestimmte Abgrenzung, ebenso holt (Rolz) für
fioll, Rolle. Danadi sind die gleidibedeutenden Ramen Rarburg, Rarzburg,
Warburg, Wartburg, Eresburg, Rerzberg, Alt(en)burg und Altenberg, Eitz,
01d(en)burg, Waldburg, Waldenburg, audi Rardenstein, Altenstein, Waldstein,
Waldenstein und Wallenstein zu oerstehen, denn stein bedeutete im mittel-



— 206 —

alter „Burg", wie es in der epischen Diditung beibt: si slibcn arider in
ir stein.

cho,cba, che, d)i,chu. 3n der Entwickelung des natürlichen Caut-
systems sehen mir an t sidi th und tch anschlichen, worauf, unter üer-
schwinden des t- Elementes der alocolare Caut di allein auftritt und den

Anfang der k-Cautreibe madit, indem das di sidi als ein Caut erweist,

der auch in rückwärtigen Organen, d. b. im Bcrcidie der Kehle sidi bildet,
und wohl in unklaren und milden Cautkoinplexen zu den ältesten mensdi-

lidien Cauten gehörte, aber erst oon oorne nadi rückwärts zur klaren
Ratur einzelner Edellaute gelangte. Das alocolare (nahezu dentale) di
(Id)-Caut), welches sidi in den indogermanischen Sprachen fast nur mit den
hellen Klanglauten e und i (y) zu oerbinden liebt, ist noch dem Sibilanten
seb nahe oerwandt und bedeutet Sdiüttcn, Ausschütten, speziell mit dem
Charakter des Aussprühens, herauszisebens. 3m wcsentlidren Inhalt der
Bedeutung aber stimmt es Uberein mit dem palatalen, dem oelaren und dem

gutturalen di (Adi-Caut), nur daf3 diese Caute mehr nadi der Bedeutung
des weichen, massigen, dichten heroorströmens bin graoitieren. In gricdi.
ediis (Sd)langc) ist wohl die akustische Bedeutung des Zischlauts dcutlidi,
im deulscben Adre und Badi diejenige des massigen weichen Ausströmens.

Aber wie die Bedeutungen oielfadi in einander übergehen,
so treten audi die Gutturale häufig selber für einander,
und aud) für alocolares ch, ein. So bedeuten Cech und Ceck im lücsent-

lidien dasselbe (Breitfcldstrom, und in Coisach und Eisack haben die End¬
konsonanten dieselbe Bedeutung. Dasselbe ist bei idi und ik der Fall.

So wechseln die di-Caute sämtlich häufig mit gh, g und k, sowie mit kh
und h, ohne dah (z. B. bei Bad) und Beke) ein entsduedener Bedeutungs¬
unterschied wahrzunehmen ist. üielfacb ist blof3e Reigung zu gewissen
Sprecbmeisen in den Beoölkerungsgruppcn mahgebend, wie wir das beim
englisdren und hannooerschen ä statt a gesehen haben und am Gcbratidie
der ITIutae b, p, d, t bei den heutigen Sadrsen bemerken. Hoch heute
spricht der lTUinsferländer üielfacb da gh, wo sonst ein g gesprodicn wird,
dm Altdeutsdren und neudeutschen steht kind neben diind, Kirdie neben

diirche, childic, wie auch die lüörter, die einen heroortretenden, abgeson¬
derten Ort mit Baummuchs bedeuten, dtsd). hart und Gart-cn, gricdi.
drortos, lat. bortus (hört = Sdiutzstelle), dafür bezeidmend sind. Immer¬

hin kann man den Typus d) oon den andern in Caut und Bedeutung unter¬
scheiden, und es bildeten sidi oon den Grundmurzcln od), ad) u. s. f. =

,Da ist sanftes, weichströmendes herauskommen" einerseits Hegatiomurzeln.

1) oon kontradiktorischer Bedeutung: „10o nid)ts her¬

auskommt," „das Ceere", der „Sd)lund" u. dergl. — So finden wir

gegenüber Acbe im Deutschen und im gried). Adreloos das gricd)ische
Chaos = „der leere Sdrlund" oder „das wüste Durcheinander", aus dem

sich kein Einzelding herausgebildet hat, und oon diesem Stamme das

griech. drandano = aufgäbnen. Die gleiche Bedeutung hat das engl, chaff
mhd. und neud. kaff, nad) Aussonderung der Körner zurüdrblcibende
hülsen, und altd. chäsi, Käse = das Zurüdibleibende der Flüssigkeif (s),
d. b. der ITIilch.

2) bildeten sich Hegatio- oder Gcgenwurzeln oon konträrer Be-

deut ung, wo zum Ausdrucke kommt, dah sogar etwas hineingezogen,
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bi n ein gesell' lungen wird. Beispiele dafür sind das dia in Charybdis,
der alles hineinsdilingcnden, das altdeutsdie lüort diela, neud. Kehle, so¬
wie das altdeutsdie diappa (ITiantel, Kapuze).

3) Sdiliefilidi ergab sidi in jüngerer Spradisdiidit eine neutrale
Bedeutung oon da, die der Grundwurzel sehr nahe kommt, nämlich
„sanftes, allmählidies ßeroortreten", audi ein Giebcn und
Schütten, dodi ohne hcroorbebung des Zischenden oder des massigen.
3n diesem Sinne gebildete Fleuwurzeln sind z. B. grieeb. dico „gieben",
dioe „ GuFj ", ferner deutsch altd. dian (Kahn) heroorragend aus dem
hmenwasscr, ebenso dran audi kam (Schimmel) herausgekommenes
aus einer Flüssigkeit, ebenso dialw (Kalb) herausgekommenes grobes
Weiches, im selben Sinne chint (Kind), ebenso gricdi. choros = heraus¬
gekommenes hobes( hohe Klasse, Sdiar).

(gho, gba, gbc, gbi, gbu und go, ga, ge, gi, gu.) Dgl. die
Erörterung über die Gutturalen (Kehllaute) und die betr. Grundwurzeln).
Während die Grundwurzeln og, ag u, s. f. „Da ist kräftiges heroortreten
(des Gebirges, Berges, Felsens, Bodens" bedeuteten, z. B. og (Oog bei
tlordseeinseln da ist oben heraustretendes), ag und eg (in Rgge und
Egge da ist heroortretendes Gebirge), erscheinen die Hegatiowurzeln
go, ga, ge, gi, gu

Hin kontradiktorischer Bedeutung Ridit heroor¬
t retendes ist da kräftig oorban den, also z. B. ebener kräftiger
Boden ist da oorban den, so in griech. ga und ge Erdboden, so
audi in got, gotli, god (wobei t und d bedeutungslos wechseln) ebener
kräftiger Boden bewaldet (d aus od), wooon wohl der Flame der liaupt-
sädilidi im lücidisellandc, dem heutigen Polen, lange wohnhaften Gothen
oder Goten (im Gegensatze zu den östlidi benachbarten Rokitno-Sumpfland-
sdiaften am Pripäfj herrühren wird. God ist oerwandt mit Wod (Caubig
wallender Wald). Flordisdi Odin, d. Ii. „der im Walde drin" ist gleich alt-
deutsdi Wodan, d. Ii. „der im wallenden lüalde drin". Dazu gesellt sich
drittens God (ohne in), worin der „lüald auf festem Bodcngelände" gerade¬
zu mit der Gottheit identifiziert wird, Gott, gut, der und das Gute im
Bedeutungswandel, mit den Goten oerwandt waren gewib sdion die älteren
Geten (e weit, eben), oon denen eine Gruppe unter den Scytben als ITlassa-
geten und Besicger des Kyros ooriibergeliend in der Gesdiidite auftreten.
Sehr wahrscheinlich gehörten zu den Geten audi die heute oiel bcsprodienen
Cheta-Stämme, die man als hessen oder Chatten erklären will.

2. Eine konträre Gegenwurzel aber entwickelte sidi in der
Bedeutung: Flidit auswärts beroortretend, aber einwärts lieroor-
treteud ist da, also „da ist lüinkel". Soldies bedeutet gricdi. gony

Knie, Sanskr. ganu, lat. genu, dtsdi. k-nie, gricdi. gonia - Ecke,
homcrisdi gyalou Edce, Fjöhlung, gricdi. gynee lüeib (e = sie), lat.
cunnus, gricdi. genos Gesdiledit, genestbai = geboren werden, lat.
genitus geboren. So audi im Dcutsdien, got. kunni, altd. cunni, kunni,diunni, mlicl. künne, md. kunne Gesdiledit, üerwandtsdiaft, Stamm,
Kunec ( König) der aus dem Gesdiledit heroorrageude, das
Stammesbaupt.

Da bei der Rnsdiauung des lüinkels mit der lüalirnelimung der
Innenseite audi die der Rubenscite untrennbar oerbunden ist, so haben die
oorstelienden Stämme audi Wörter ermöglicht, durdi weldie oorzugsweise



— 208 —

die flufeenseite bezeichnet wird, so grieeb. gunos der hügel, Bühel, und
Konos, der Kegel. Diese letzteren Bildungen erklären sich zugleich audi
aus dem Folgenden:

3. Es entwickelte sich allmählich, in wirbelartiger Curoc annähernd
zur ursprünglidren Bedeutung der Grundwurzel zurückkehrend, der Caut
g zu dem neutralen Begriffe „kräftig heroor", der sidi „zu
kräftig ooran d. h. oorwärts" weiter bildete, besonders auch ange¬
wendet auf Tun und handeln, so in der tat. Partikel age! und agite!

auf! oorwärts! und in griedi. agein lat. agere : „handeln, eifrig treiben,
arbeiten" Uberhaupt. Infolgedessen heibt griedi. agros (eigentl. agaros):
Das flrbeitsland! lat. agrus, ager, wooon agrare, und deutsch mit sdiärferem

Caut „Acker", „ackern". Dabei ist zu beaditen, dab „kräftig heroortretend"
etwas nicht einzig und allein im aufwärts uertikalen Sinne zu sein braucht,
sondern auch im abwärts oertikalen, sowie im horizontalen Sinne so er-

sdieinen kann. So bedeutet attnord. leg: Begräbnisstätte, nämlich cigent-
lidi „fn glattem heraustretendes", nämlich das Codi, ebenso wie k in

lac-us (See), sebott. Coc, lat lac-una, ital. laguna. So bedeutet grap
Grab: Kräftig heraustretendes in glattem aufgewühltem Boden, so bot:
herausgetretenes oben durdi Schmutz, aber auch kot: heraustretendes
aus dem od— Walde, und deshalb Kotten heraustretend aus dem IDaldc,

füobnhaus, ebenso „Käthe". So bedeutet ferner gras: Kräftig heraus¬
tretendes aus glatter feuchten Flache (ras Rasen), wobei man die An¬

näherung der lleutralbegriffslaute g, b, d (der explosiuen Dauerlautc, sonst

IlTcdiae genannt), aneinander beziiglidi der Bedeutung beobachten kann,
denn dem gras entspridit bras in Brasilien (nadi dem Tiefland des flma-

zonenstroms und den Tieflandstreifen am FReere oon den Portugiesen so
genannt) und in Breslau kräftigem Rasenboden Ii) und flu IDicse,
(ogl. audi pratutn lat.) endlich dras in IRitteldeutsdi z. B. Drosen, Dräsen,

Dresden ]n kräftig aufliegendem (d) Rasen — ein lüobnort, und Dräseke
Aus kräftigem Rasen hcroortretende Stelle. So auch Drosscn bei

Frankfurt a. 0. — Die Bedeutung „oorwärts" oon g ist z. B. oertreten
in lat. grad-ior sdireiten. dtsdi. Grat, gerade, sowie in gleiten, glatt.

ko, ka, ke, ki, ku nebst kbo, kba, khe, kbi, khu sind die Gegen¬
wurzeln zu ok, ak, ek, ik, uk, und es ist das über diese Grundwurzeln

wie das über den Caut k Gesagte hier in Betracht zu ziehen. Die Fjaupt-
bedeutung oon ok, ak u. s. f. ist „da ist scharfes herauskommen". Georg
Curtius sagt in seiner griedi. Etymologie 5. flufl. 387: „Die Zusammen¬
gehörigkeit der Präpositionen griedi. ex, ek und lat. ex, ec- (kirdienslao.
izu, litth. isz, altir. (kelt.) ass, ess, e, editar lat. extra) sei ebenso ein¬

leuchtend, als es sdiwer sei, sie in allen Stücken oollständig zu begründen."
Bei der biologischen Betraditungsweise löst sidi aber das Rätsel offenbar.

Dem k ist das t der Bedeutung nach oerwandt und es stellte sidi zur Der-
stärkung des ersteren ein, so in griedi. ekt-os auben, draufsen. Das
t geht wiederum sehr leicht, zumal wenn es exspiriert, in sdiarfes s über,
und so wird aus griech. ek und ekt: ex. So wird aus flg und Ak: Ax

in Axenberg, aus Okt = Obenherausdurdi: Ox, deutsch Odis (bezüglich der
hörner). So bedeutet der westfälisdic Bergname lüixberg: Im IDaldgcbirgc
innen beroortretender Berg. Aber oielfadi oerlor sidi der k-Caut, als

der Bedeutung nach entbebrlidi, ganz und gar, und es blieb der t - Caut
mit dem s-Caut, wodurch der ITIisdilaut tz entstand. So wurde aus Pik:
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Pitz, PiH, und so finden wir die Übergänge bruch, bruk oder brok, d. b.
Reroortretende Tiefbodcn-lüasserstellc, denn k hier ist k in lac - us: IDasscr-
lodi), broks (z. B. Personennamen Coerbrooks) brox oder brux, brex
(Brexbacb bei Sayn), brüx (Brüx in Böhmen), brix (in Brixen), Britz, uio-
rauf der Cant tz leidit ineiter in bloßes ss oder weidics s überging, wie
mir das in Brussa, Prussi (Preußen Brudilandbewobner), Briesen,
Breslau finden. Dodi erklären sidi ss und s häufig audi auf audere lüeise.

Oer k-Caut hatte zunächst einen akustisdien Sinn oon einem Ge-
räusdie, mie das Kachern, Rattern, weldies clurdi das Rerausspringen
kleiner harter Gegenstände bewirkt wird, oor allem oon Steinen im Ge¬
birge. Der k-Caut hatte dann zweitens einen optisdien Ursprung oon der
Beobaditung dieses üorganges mit den Augen, nämlich des Fallens nadi
dem Sidiloslöscn und dem Rerauskommcn, sdiließlidi des bloßen Bercitseins
zum Fallen, des blofjen Reroorragcns — alles mit dem einschränkenden
Begriffe des Kleinen, Scharfen, Spitzen, Eckigen (lat. acus — Rädel, dtsdi.
die „Ecke", der „Raken" u. dergl.]

Die Regatiowurzcln ko, ka, ke, hi, hu bedeuten nun
1. kontradiktorisch im akustischen Sinne „nicht als Steinregen

ratternd, hackernd und geräusdiooll sdiarf heraus und auscinanderspringend",
oielmehr „geräusdilos zusammenhaltend und ruhig bleibend,
so har zusammenhaltendes felsig sdiarfes Gebirge, kaps r zusammen¬
haltend Reroorschwellendes, lat. cor (Rerz) zusammenhaltendes Organ
(or hat audi diese Bedeutung, die sich in dem lüorte Organ selber wieder
kundgibt), corp-us = zusammenhaltende Organ-Sdiwellung. ]n Anlehnung
hieran bedeuten jene kontradiktorischen Regatiowurzcln im optischen Sinne
„nicht sdiarf heraustretend, sondern gleichmäßig zusammenhangend.
So bedeutet ind. kö (Rebenform kuh, kusdi z. B. Rindu-kusdi) zusammen¬
hangendes IRassengehirge, geradezu Berg (der Diamant Koh-i-noor Berg
des Cidits), enthalten in Koburg, Kogel, Kochern, Kolin, Kolof3, lat. Collis,
Cobern a. d. tllosel u. a. So audi die lat. Präposition cum (con, co-) =
zusammen, mit, audi zeitlidi _als Konjunktion „zusammen mit dem Augen¬
blicke, wo." Audi griedi. come (Rütte) dem Städtenamen Cumae gehört
hierher. Ganz nahe oerwandt mit diesen kontradiktorischen Regatio¬
wurzcln sind:

2) die konträren. In akustisdiem wie in optischem Sinne be¬
zeichnen ko, ka, ke, ki, ku hier ein hörbares oder sichtbares „Sich zu
einander hin bewegen." So wird aus lat. cum zusammen deutsdi
kom, kam = kommen zusammenkommen, daoon griedi. komos —
Schwärm JClior der Komödie), lat. comis gesellig, freundlich, daoon
audi kome Rütte, als Zusammenkunftsort zu erklären (wie in 1 als Zu¬
sammenseinsort). Aus kom = zusammenkommen, gesellig, ist auch kamin
(Geselligkeits-Stätte) und kaminade, kemnade (mit angehängtem IDiedcr-
bolungsbcgriff -ade, -ede Sitz, griedi. biTdos) in gleichem Sinne zu er¬
klären. Um die mit Raudiabzug oersehene Feuerstelle sammelte man sich,
daher erhielt ein soldicr Raudiabzug selber die Bezeichnung Kamin. Reben
Kamin gehört audi hieber lat. camera, dtsdi. Kammer. Audi das IDort
Kamerad stammt oon diesem Urstamm ( Zusammenlandbewohner), denn
Kamri sind „Candsgenossen," so audi Cyniri, Kimri lat. Kimmcrii, Kymmerii

„Inncnlandgenosscn", idcntisdi — da sidi leidit zwisdien m und r
ein (bedeutungsloser) b-Caul einstellt — mit Kimbri, wie auch Kambri, gambri,
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z. B. in Sygambri, Sicambri (entweder ans Sy und gambri oder aus Syg
und ambri, oder aus Syg und gambri entstanden, jedenfalls immer =

Feuditgeländebewobner) und auch in Kumbri (Cumberland). Fjier haben
mir mieder an die organisdie üerwandtschaft zmiscben k, di und h zu
denken, derzufolge mit kam fast glcidibedeutend diam und harn, Kumber
mit ijümber erscheint u. dgl. m.

3n jüngerer Spracbscbicbt gemann aber der Caut k eine neutrale
Bedeutung, nämlidi „hercor, heraus", indem er in der Wirbelkuroe

sidi der Bedeutung der Grundmurzel mieder näherte, aber den Begriff des
Sdiarfen, Plötzlichen, aufgab. So bildete er Reu wurzeln, und zmar
neue Grund- bezm. Ilegatio- oder Gegenmurzeln, dodi nur in der Form,
nidit mehr in der Bedeutung. So entstanden lac (lacus-See) .— Jn glatter
Fläche [nddt unten] F)eroortretendes „Codi", Coc, loc-us, ebenso lat.
Inc-us — Jm maidleeren Gelände unten norhandene üertiefung, und, da

diese den Baummuchs begünstigt, sehr häufig sooiel mie F5ciin, doch keines-
megs immer, sondern der ursprünglichen Bedeutung nadi nur Cucke,
Ciicke, cigentl. - Cidileinfallsielle, denn lu (Gegenmurzel Don ul Warnst,
Sdimutz) bedeutet „rein, klar, bell" (lat. lue in lux und lucmen, lumen

Cicht. Ebenso bedeutet ruh (ind.l ITIorgenröte (eigentl. Röte heraustretend).

Ebenso erscheint das jüngere k in den lleu-riegatiomurzeln Kai =

heraustretendes Waldgebirge, d. h. audi heraustretende Stelle des Wald-
gebirges, des Waldes, also nicht bemaldet, also „kahl", lat. cal-o-us (o =
Ebbe — Gebirge, höhe und callis (maldleere Stelle = GebirgspfadV Ebenso
cot, in lat. Collis = heroortretende hochstelle und Collum - Zmiscben her-
nortretenden Rodistcllcn ITiitte, hals. Ebenso Korn = „heraustretendes
oben drin" und Kern, audi Kit' = heraustretendes inneres Gebirge (Kirberg,

häufiger Burgname, durch üolksctymologie in Kirdiberg oerändert, desgl.
Kirn (n = inn = Wohnort).

ho, ha, he, bi, hu. Eine eigenartige Stellung unter den Geräusch¬
lauten nimmt der Cant h ein. Er stellt ursprünglich eine blofse

gutturale Ausatmung dar, ist dann aber so gut mie u n h ö r -
bar. 3n der s p r a di 1 i di e n Anwendung ersdiei 111 er denn atidi
immer in artikuliertem, d.h. durdi die Spradiorgane be¬
stimmtem, Zustande. Diese Artikulation kann denn bis zur

Gestaltung der übrigen Kehllaute ch, gb, g, k, kIi fort-
sdireiten, mit denen der Caut Ii dementsprechend häufig

mediselt. Indessen, menn audi noch sowenig artikuliert, hat der Caut h
doch immerhin audi eine selbständige Bedeutung, nämlidi, unserer Interjektion
ha! entsprechend die Bedeutung: „Da ist auffallend," „da ist beroor-
tretend," „macht sich bemerkbar", lüollte dieser R-Caut hinter einem offenen

Klanglaut stehen, so märe er bei der geringsten Artikulation dort unmöglich,
oielmehr würde er sofort eine neue Silbe bilden, mie das in aha! gesdiieht.
So kommt es, dafi das artikulierte Ii nur im Anlaut erscheint und

mithin gar keine Grundwurzeln, negatiomurzeln (kontradiktorisdie) oder
Gegenmurzeln (konträre) Wurzeln, sondern nur solche Wurzeln bildet,
wie mir sie als Reumurzeln kennen gelernt haben. IlTan
könnte hieraus allenfalls, wenn audi nidit gerade mit Sicherheit, sdiliebcn,
dab die Anwendung des Cautes b im Dergleidi mit di u. s. f. einer jüngeren
Spradiscbidit angehört. Beispiele sind: bar (die Roarj - auffallend licr-

uortretendes rauhes Gebirge, Röhe, Rauhmaid, Wald, im Bedeutungswandel



aber auch = „Raar" z. B. auf dem Kopfe, dann „Reer" (schreitende
Schaar mit aufgerichteten Canzen), dann = hehr (hoch, ragend), dann „Rerr"
(der Robe) lat. herus, mie auch das Pronomen „Er" oon dieser Jöerkunft
ist. Ebenso lieif3t hal „auffallend beroortretende belaubte Röhe" („Ralle"
mehrfach in Westfalen, so „die Ralle" bei Dolmarstein mit dem Dorfe

„Dorhalle"). So ist Delle mehrfach in Westfalen oertreten, besonders in

dem Worte Rordbelle (bei Rcrsdieidt und bei Werdohl) = Innen hoch
heroortretend (Hort, Hör, Rar, Her im oolksetymologisierten Reroberg) auf¬
fallende breite Waldhöhe, und in „Reitweg" = „In auffallend beroor-

tretender breiter Waldhöhe gangbares (io = sanft abioärts führendes) Ge¬
birge (Egge) oder Gelände." Don hal kommt audi hals dtsdi. und griedi.

hals (FReereshöhe, ITfeer), ebenso hill = Rügel (eigentl. auffallend heroor¬
tretend im Innenlande) und heil (bei Rerdecke), horn = auffallend oben Rohes
drin, htm (das Ruhn) = auffallend unten drin, als Caufoogel, htm also =

niedrig und „Dünengräber" = riiederungsgräber, buc = auffallend aus der
Tiefe beroortretende Stelle = Rügel, hü (gesdir. Rui oder Rüh, z. B. bei
Dalberstadt) = Reroortrctend aus dem Tieflandinncrn, hoc = auffallend
nadi oben heroortretend — bodi, Rohes, hohe Stelle z. B. in Dobkönigsburg,

Dochstein, Dobenstcin (toie Ranstein mit dem Begriff klar sichtbar, so:)
„Huf auffallendem hohem Orte heroortretend Burg". [Der Dobenstcin bei
Witten, too keine Burg gestanden hat, ist toobl eine jüngere Benennung
nadi dem erst durdi Steinbrüche und Durchsdmitte sichtbar gewordenen
Fclsabbange, toobei das n nur euphonisch eingeschoben wurde.)

ro, ra, re, ri, ru. (Siebe die Ciquidac r und 1, sowie die Grund-
wurzeln ar u. s. f. und al u. s. f.) Die beiden Ciquidcn 1 und r sind es,

die den auffallendsten Gegensatz zwischen Grundwurzeln einerseits und
riegatiowurzeln und konträren Gegenwurzeln andererseits zur Erscheinung
bringen. Während or, ar, u. s. f. akustisch bedeutete „Da ist Rauschen",
optisdi aber „Da ist Raubes", dann „Da ist Rauhwaldgebirge", „Da ist
Raulnoald", „Da ist rauhes Gebirge", so in griedi. oros, = Gebirge u. s. f.
haben sidi

1) die kontradiktorischen Regatiowurzcln ro, ra u. s. f.
in der Bedeutung „ohne R a u s di e n ", „ohne R a u h w a 1 d ", „ w a I d -
leer", gebildet, so in Ramen wie Raath, Ratingen, Rad in „das Dohe Rad"

im Riesengebirge, Rade in „Reucnrade" u. dgl., Rode — Rodung, lat. rädere
abkratzen und rodere abnagen, Reede = breite leere Stelle begrenzt (d),
im Gegensatze zu dem bodiwogenden llfeer. So audi frz. roc = rauh-

waldleere Stelle beroorspringend.

2) Entwidiettc sidi eine konträre Bedeutung, die die Bewal¬
dung nidit oöllig aussdilofj, sondern einen unoollständigen, unfertigen
Waldnacbwudis als andern Reibenendpunkt bezeidinctc. IRan sich!
Spuren des früheren Rodiioaldcs in Gestalt oon Stümpfen, Wurzeln und
frisdiem Wurzelaussdilag. Aus dieser Rnschauung entstanden Wörter, wie

dtsch. ro (roh, blutig), oon der rötlichen Färbung einer älteren Tannen¬
lichtung, rot, rou (rauh), rit (Ried) — glatte oder aber rauhbewadisetie
innere begrenzte Stelle.

3) entwickelte sidi eine neutrale Bedeutung oon r = raub, z. B.
in Ruhr, lat. Rura = Raubgoländestrom.
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1 o, la, le, Ii, In. (ügl. den Caut I und die Grundwurzeln ol u.s.f.)
Während ol, al u. s. f. bedeutete: „Da ist lindes Rausdien", „Da ist Caitli-

waldrauschen", „Da ist Caubwald", entwickelte sidi

1) eine Iiontradiktorisdie llegatiowurzel mit der Bedeu¬
tung „Da ist kein Caubwaldrausdien", „da ist Caubwaldblöbe", „Da ist
oon Caubwald frei", „uialdfrei", glatte Stelle überhaupt. So be¬
deutet Caer (öfters in Westfalen): „Don Caubwald leerer Boden", „Cidi-

tungsstelle", Gier (engl. Lear; ogl._cleor -= Idar, mit starkem Rnbaudi):
„IDaldfrcie innere Geländestclle", Cor in Cor(e)leij: „IDaldfreie obere Stelle
und glatter Felsen, also zusammen: „Glatter Felsen an loaldleerem Ober¬
gelände" und in dem gleidi Calir öfter oorkommenden Ramen Cobr soioie
Cordi: lüaldfreier Gebirgsoorspnmg (ogl. audi Cörradi und Pers.-R.
oon Cölier.) Ebenso bedeutet Cubn: ]n loaldleerem I icflaude Wohnort

(n = inn). Cey ist zusammengezogen aus Cegge und bedeutet „Glatter
Dorsprung", „Sdiieferfels". Cem (Cebm) ist = Glatte Stelle in der Witte,

so in Cemgo (go - : fester Boden uiic griedi. ge). Ci beifst „maldleere
tnnenstelle", so in „Ciditung" und Sdilob „Cidi". Cu bedeutet (im Gegen¬
satze zur Grundiourzel ul = Tiefioald, Tiefboden, Illorast, Schmutz) „unten

rein", so in lat. luo spülen, reinigen, und meiter „klar, hell", so in „Cudic"
= Cicbtstelle und überhaupt lue = licht beroortretendc Stelle, lat. lux, lucmen,
lumen.

2) Indessen ging die kontradiktorische Ursprungsbedeutung oon lo,
la, le, Ii, lu allmählich audi in eine konträre über, so unmerklich, mic

auf einer abgeholzten Stelle uiieder Wald aufwächst. So bekommt lo die
Bedeutung „dunglaubwald", „nicderlaubwald", besonders oom jungen Eichen¬
walde gesagt (Cobe). So finden wir die Hamen Ret Coo (Sdilob in Rolland),
„das Cob" bei Sondershausen und sonst oft. So erklärt sidi audi der

Familiennamen Cohmann, gleidnoic C ah mann und Cell mann (Cah-
=- offen erkennbare Hiederwaldstelle, Ceb- = breite Hiederwaldstelle), so

Catrop in Westfalen = 3m niedern Walde Dorf.

Die kontradiktorisdie und die konträre Bedeutung oon lo u. s. f. sind
wie bei ro u. s. oft nicht ohne weiteres deutlich zu untersdiciden. Jm be¬

sonderen Falle mub man die oorliegenden oder früheren lokalen ücrhält-
nisse berücksichtigen. Danadi erklären sidi Flubnamen wie Ccnne, Cena,
Ceine, Cinth, wohl in erster Cinie als „in waldfreiem Gelände Flub", dodi

kann unter Umständen audi die Bedeutung „im niedrigen Walde Flub" die
ursprünglichere sein.

3) Sdilieblidi entwickelte sidi eine jüngere neutrale Bedeutung oon
1 = lind, meidi, sduniegsam, ohne den Begriff des Waldes und Rausdiens,
wie in lint = Wurm. Dodi lassen sidi die Wörter mit 1 meistens aus

1) und 2) erklären.

Dreilautige und mehr lautige Wurzeln.

lTiit Staunen sehen wir die sdiöpferisdie Wirbelbewegung der Welt¬
lebenskraft sidi in der menschlichen Spradie weiter oollziehen. Eine uu-
ermeblidie Fülle oon erweiterten Wurzeln enthüllt sidi

unseren Rügen. Und wohloerstanden! Es bandelt sidi hier nidit mehr
um die Wildlautkomplexe, die sidi nadi wie oor, besonders als Schallnadi-

ahmungen, nodi immer neu gebildet haben und beute nodi neu bilden.

Hein, es bandelt sidi hier nur um Edellautkomplexe, welche die zur
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geistigen Weiterbildung des [Renschen einzig und allein brauchbare Spradie
bilden, und welche allein die Bezeichnung Sprachwurzeln oerdienen, lüir
bewegen uns nidit in der Welt des diaotisdien Entstehens der Caute und
Cautliomplexe, sondern in dem natürlichen System der mensch¬
lichen S pradient w idielung, meldies den primitiuen (Renschen oöllig
unbemubt war, ja nodi heutzutage den meisten audi der ßöhergebildeten
durdi mehr oder minder willkürliche Systeme ersetzt wird. Beider oerbietet
die Knappheit des hier zugemessenen Raumes jede ausführliche Behandlung
des riesigen Gebietes der Cehre oon den drei- und mehrlautigen Wurzeln,
und wir müssen uns diesmal auf einige Fjauptpunhte beschränken. Zahl-
rcidie Beispiele oon drei- und mehrlautigen Urmurzeln haben ja auch bereits
mit ihren Erklärungen in den oorhergehenden Absdiniften notgedrungen Platz
gefunden.

Zum Derständnis des Folgenden wird es unerläßlich sein, daf3 wir
uns den Gang der Entwidielung des natürlidien Spradisystems hier nodi
einmal oergegenioärtigen. Wir sahen, wie allmählich aus Wildlauten und
Wiidlautkomplexen sidi die Edellaute, die einfadien, ungemischten Spradi-
laute heraussonderten, und unterschieden Klang laute (üokale) und
Geräusdilaute (Konsonanten). Wir sahen dieselben sidi in ein den
lRensdien unbewufites System fügen, wie wir soldie natürlidien Systeme in
allen Raturwissensdiaften finden.

Aus je einem Edelklanglaut (Empfindungslaut) und einem
Edelgeräuscblaut (Bestimmungslaut) bildeten sidi 11 rwurzeln.
Ais die ursprünglidistcn erschienen diejenigen Urwurzeln, in denen auf den
Klanglaut der Geräusdilaut folgt, die deshalb als Grund wurzeln bc-
zeidmet wurden. Durch die Umkehr dieses Derhältnisses entstanden die
llegatiüwurzeln, in denen sidi audi die Bedeutung änderte, und.
zwar 1) im kontradiktorischen Sinne zur Rogation, 2) im kon¬
trären Sinne zur Bestimmung eines andern Reihenendpunktes
und 3) im neutralen Sinne zu einer neuen Bedeutung des gemein¬
samen Bedeutungslautes. Fjier ist es, wo die neue Wirbelbewegung ihren
Ausgang nimmt, die sofort zur Bildung oon neuen und zwar mehrlautigen
Wurzelgebilden führt.

Der neutrale Bedeutungslaut konnte durdi Oereinigung mit einem
Empfindungslaut (Klanglaut) ohne Weiteres neue Wurzeln bilden, die sidi
der Form nadi oon den ursprünglichen Grundwurzeln und Regatio- bez.
Gegenwurzeln nidit unterschieden, dem neutral oerjüngten Sinne nadi aber
sidi nunmehr oon einander nidit mehr untersdiieden. Beispielsweise be¬
deuten us und su dasselbe, nämlich „unten feudit', und „feucht unten",
wenn das s seiner ursprünglichen Bedeutung, „da ist Sausen, da ist
Strom" entkleidet ist.

Aber jene ursprünglichen Bedeutungen der Caute und der damit oer-
bundene merkwürdige Gegensatz zwisdien Grundwurzel und Regatiowurzel
übten eine kräftige Radiwirkung dahin aus, dass die zwcilautigen Reu¬
wurzeln wenig aufkamen. Dielmehr haben die neutralen Bedeutungslaute
sidi erst bei der Bildung drei- und mehrläufiger Wurzeln zur Geltung ge¬
bracht. Ganz können dabei auch sie die Ratur, nämlich das Bestreben,
mit einem Klanglaut sich zur zweilautigen Primitiowurzel zu oereinigen,
nidit oerleugnen. Denn in allen dreilautigen Wurzeln, gleidioiel,
ob sie aus Grundwurzeln, aus Regatioiourzeln oder Reulautprimitiowurzeln
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und einem dritten Ccuite zusammengesetzt sind, ist der gleiche ßergang
der Bildung erkennbar, der darin bestand, dass immer zu»ei
zweilau tigeWurzeln zusammenkamen und in der lüeise zn-
s a ni m e n s di m o I z e n, dass der eine der beiden Klanglaute
o er schwand. Beim nur durdi die Erhaltung zweier Geräusdilaute ent¬
standen dreilautige Wurzelgebilde, das Erhalten zweier Klanglaute und
Ausstossen des zweiten Geräusdilautes würde zu einem zweisilbigen Kom¬
plex oder aber zur üerschmelzung der beiden Klanglaute in einen, also
wieder zu einer nur zweilautigen Wurzel, geführt haben.

So traten z. B. die beiden Grundwurzeln al und ab zusammen und
bildeten alab, es oersdnoand das sdiwädier betonte zweite a, und es blieb
alb (= oom Waldgebirge fort, z. B. als Strom wie die Alb im Sdnoarz-
wald und die sonstigen Elben, Alfen und Elfen in Deulsdiland und Schweden,
oder als abwärts geneigte Blatte, Wiese, Alpe). Es konnte audi eine
negatiowurzcl mit einer Grundwurzel zusammentreten, z. B. la und ab,
dann entstand laab und, unter üersdnoinden des sdiwädiercn zweiten a,
die Wurzel lab (waldleere Gebirgsabdachung, nodi erhalten in den nord-
thiiringisdien Ortsendungen — leben, — wohloerstanden! wenn das 1 nidit
die jüngere neutrale Bedeutung „sanftbelaubt" hat, was sidi aus den lokalen
üerhültnissen ergeben muh). Es ersdieint wahrscheinlich, dab der mittlere
Dokal infolge der üerschmelzung lang wurde, doch ist das nicht notwendig
der Fall, es kann audi das eine a einfach weggefallen sein. Bei jüngeren
Wurzeln, wo der dritte Caut, d. h. der andere hinzugetretene Geräusdilaut,
eine mehr und mehr isolierte Existenz hat, tritt natürlich keine Derlängerung
ein, wie z. B. das jüngere sal = feudites Waldgebirge ein kurzes a
bat, während sal saal = „wasserfreie Bodencrböbung" ein langes a
aufweist.

Wenn audi entsprechend der Tatsache, dab die Bildimg der reinen
einfachen Caute nur durch scharfen Wedisel zwisdien Klanglaut und Geräusch-
laut möglidi war, entschieden anzunehmen ist, dab bei der fort¬
gesetzten Wurzelbildung ebenfalls zwisdien zwei Ge-
räusdilauten ursprünglich immer ein K1 ang 1 aut gestanden
hat, wie wir ja noch gesdiiditliditlicbe Spradien, z. B. das Griechische
und das Gotisdie, so erstaunlich rcidi an üokalen finden, so haben sidi
d o di a 11 m ä h l i ch mehr und mebrZwischenookale o e r l o r e n
und die unendliche, sdiwierige üielsilbigkeit bat einem Reiditum oon ookal-
ärmeren, aber nach Form und Bedeutung zusammengedrängteren und besser
braudibaren Wurzeln und Wörtern Platz gemacht. Bei manchen Spradien
freilidi, z. B. mandien slaoisdien, gebt die Heigung dazu zu weit, oder
diese Spradien sind etwas oon den Eierschalen der Wildlautbildung nie
losgeworden, und sie oerfallen leidit wieder in die ererbten und tiodi
lebendigen Fehler. Der Wegfall dieser Zmisdienookale ist identisdi mit
dem Wegfall der Urmurzelookale oon dem herantretenden Zusatzkonsonanten.

Die Unterscheidung der beiden Urwurzelarien oon
einander, also der Grundwurzeln und der Hegatio- bezw.
Gegenwurzeln, setzt sidi in der jüngeren Spradisdiidit oer¬
möge des Wirbelumscbwungs der sprachbildenden llrlcbenskraft weiter
fort, und in jeder drei- oder mehrläufigen Wurzel steckt ent¬
weder eine Grundwurzel, oder eine II eg a ti owur z el. Der
Zuwachs aber, jener neutrale neue Geräuschlaut, streifte seine
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Derbindung mit den Ursprünglich zn ihm gehörigen Urwurzelookalen mehr
und mehr ab und trat als oöllig isolierter und selbständiger Caut
mit Urwurzeln in Derbindung um neue IDurzelgebilde zu schaffen.
Vorzugsweise in diesem Sinne betrachten mir hier die Zutrittskonsonanten
und das Entstehen der Reuwurzeln.

1. Die natu rgemäheste Erweiterung einer Grundwurzel
erfolgte d a d u r di, d a fi ihr K1 a n g 1 a u t einen Anlaut erhielt.
Schon der reine Brustatemhauch konnte neben dem Brustatemdruck (Spiritus
lenis) hergeben und den Anfangsookal modifizieren, nun macht er sidi
im unbeeinflußten Zustande kaum oernehmbar. Aber er pflegte schon früh
durdi die Spracborgane eine Artikulation zu erfahren und dadurdi zum
mehr oder minder scharfen Raudilaut zu werden (spirifus asper). Immer
kräftiger charakterisierte sich derselbe — in Anlehnung an die auf akustischem
und optischem IDegc oernommenen Kehllaute — zu kb, k, gb, g, sowie zu
liquidem r und 1, und im ferneren Passieren der oersdiiedcnen Spradi-
organe bis zum Cippenabschlusse m trat er, mehr oder weniger oon seiner
Aspirationskraft rettend (in den sogen. Aspiraten und Exspiranten), seine
Stelle an die andern Geräusdilaute ab. Durdi diesen Anhauchslaut b bez.
durdi die andern Geräusdilaute wuchs den Grundwurzeln, oor weldie sie
traten, eine neue Bedeutung zu.

Ratten wir nun früher gesehen, dafi aus der Kombination oon 5
üokaltypen und 22 Konsonanttypen im Ganzen 110 Urwurzeln entstanden,
so erkennen wir, daf3 durch den üortrift der 22 Konsonanten
oor diese 1 lOUrwurzeln itnGanzen 2420 d r ei la utig e ID u r ze 1 n
zur Bildung gelangen können. Aus den Grundwurzelu ol, al, el, il,
ul können z. B. die dreilautigen lüurzeln toi, sal, fei, hil, wul, aus as
u.s. f. z. B. was, fas, pes, bis, mus, ngos, nas, jes, j(frz)is, schus, ssos,
sas, tb(engl.)es, dis, tus, dios (I.dilaut), dias (Adilaut), ges, Iiis, hus, ros,
las entstehen.

la. Ganz dasselbe ist bei den Regatio wurzeln der Fall. Durdi
den Dortritt oon Geräusdilauten oor dieselben entstehen ebenfalls 2420
drei laut ige Reu würz ein, z. B. wird aus lo: tlo, plo, slo, klo, glo
u. s. f., aus to, ta, te, ti, tu wird sto, sta, ste, sti, stu und spo, spa,
spe, spi, spu.

2. Tritt ein Geräusdilaut hinter eine llrwurzel, so ent¬
stehen abermals 2420 Reuwurzeln oon der Art, wie olt, alt, esp,
ulk, ols, ihn, arn, abs u. s. f.

2a. lind das Gleidie wiederholt sidi, wenn ein Geräusdilaut
hinter eine Regatiowurzel tritt. Audi hier entstehen 242 0
Reuwurzeln z. B. lot, lat, sot, sat, set, sii, sut; lor, lar, 1er, lir, lur.

3. Es kommen aber audi diejenigen dreilautigen lüurzeln oor, bei
denen der Reu laut zwisdien die beiden Haute der 11 r würzet
(sowohl der G r u n d w u r z e 1, wie der Regatiowurzel)

3a. eingeschoben ist. Und wieder haben wir 2420 Rcu-
wurzeln nadi dem Sdicma otl oon ol, adl oon al (Adler dcutlidi über dem
IDalde (1) der Röhe) u. s. f., desgleichen aber audi 24 2 0 Reu¬
wurzeln nadi dem Schema Ito, Iwo, z. B. in (Cwoio (dtsdi.) Cornberg, =
Caubwaldgelände).
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lüenn mir die oorstehenden Cautkombiuationen der 3 Caute o, 1 und

t mit einander Dergleichen, so machen mir die Beobachtung, dab

diejenige dreilautige lüurzelform, melche den Klanglaut in
der HTitte zmischen zwei Gerausdilauten aufmeist, zmeimal

Dorkommt, z. B. in den Beispielen toi und tot. Run gibt es neben
dem hier ermähnten toi, meldies als 11 ol aus einem neutralen üor-

lant und einer Grundiourzel besteht, und „durchdringendes Fjobcs = bodi
emporsteigender Berg" bedeutet, audi ein to 1, meldies aus der
RegatiDiDurzel to und dem Rachlaut 1 besteht, und meldies „innerhalb
der Grenze bleibendes und sich hier ausbreitendes Gelände" bedeuten

miirde. Andererseits gibt es neben der riegatiomurzel lo mit I,
lot = „begrenzte laubioaldlcere oder mit lungmald beioadisene Stelle",
auch 1 ot, meldies aus dem neutralen üorlaut 1 = laubig und der
Uruiurzel ot = od — Obermaid, entstanden ist und also „laubiger
Obermaid" bedeutet, lüeldies die redite Bedeutung ist, ob man also eine
Uruiurzel mit üorlaut, oder eine Regatiomurzel mit Hadilaut
uor sidi hat, bann man in Dielen Fällen nur sehr sdimer e n t-

s di ei den. lITan mufi sidi eben damit begnügen, dafi es in Dielen andern

Fällen doch bis zu einem hoben Grade doii lüahrsdieinlidiheit möglidi ist,
dafi dies immerhin mehr ist, als das bisherige Garnidits, und daf3 ein lüeg
zu meiterer Prüfung gemiesen ist.

ITlit den Dorstebend besprochenen lüurzeln toi, tlo, ölt, lot, otl, Ho ist
die Reihe der möglichen Kombinationen aus den 3 Cautcn o, I und t er-
sdiöpft, und uienn mir zusammenredinen, so gern innen mir das
Resultat, daf3 es bei unserer Annahme oon 27 einfadien Urlauten, näm¬

lich 5 Klanglauten und 22 Geräusdilauten, bei unserer ferneren Annahme

oon zuieilautigen llrmurzeln, nämlich Grundmurzeln und RegatiDmurzeln,
endlidi oon dreilautigen Reumurzeln mit Fortdauer dieses Untersdiiedes,

aber Beimischung neutraler Geräusdilaute, 220 zmeilnutige llrmurzeln und
14,520 dreiläufige, zusammen also 14,740 zmei- oder drei¬
lautige S p radimu rzeln gibt.

IDir uiürden uns nicht etma ins Pbantastisdie Derlieren, im Gegenteil
mir mürden auf dem realsten Boden der lüirklidiheit bleiben, ja einen Fmupt-
teil unserer Arbeit erst erfüllen, uienn mir uns audi den Di er-, fünf-

und mehrläufigen lüurzeln zürnenden mtirden. üierlautige lüörter
mie Cand, Berg, Arzt, fünflautige uiie Brand, Stern, Strom, Pracht, Gradit,
sechslautige mie Sprung, 5erbst, mühten eigentlidi betraditet merden. Das
natürliche Spradisystem gibt da unendlidi Diele überraschende Aufklärungen
und Anregungen. Aber der Raum gestattet uns diesmal nicht, auf diese

Dinge näher einzugehen. Rur ein paar Bemerkungen mögen hier nodi
Platz finden.

Audi bei den d ier- und mehrläufigen lüurze 1 n dauert
der Grundunterscbied zmischen Grundmurzeln und RegatiD¬
murzeln fort, mährend die üorsatz-, Einsdiub- und Zusatz¬

laute neutrale und selbständige Bedeutung haben. Dene drei¬
lautigen lüurzeln können dadurdi zu oierlautigen gemacht merden, dab
ein neuer Geräusch- d. h. Bestimmungslaut entmeder 1) an
den Anfang, oder 2) zmischen den ersten und den zuleiten

Caut der dreilautigen lüurzel, oder 3) zmischen denzmeiten und

den dritten, oder 4) an das Ende der dreiläufigen lüurzel
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tritt. In oier oerschiedenen Fällen also können je 2420 dreilautige Grund-
lourzeln sidr mit je 22 oerschiedenen Konsonanten oereinigen, also
4X53,240 neue oierlautige Urionrzeln entstehen. Diese zusammen 212,960
oierlautigen lüurzeln zusammen mit 7370 zioei- und dreilautigen Urwurzeln
ergeben die Gesamtsumme oou 220,330 zwei- bis oierlautigen Urwurzeln y
und da die ganze Berechnung noch einmal für die Hegatiowurzeln Geltung
bat, so sehen mir uns einer Gesamtsumme oon 440,660 zwei-,
drei- und oierlautigen Spradiiourzeln gegenüber. Das ist
denn wabrlidi eine Produktionskraft der Dafür, für die uns die Ausdrücke
fehlen. Und hätte es da noch Zuöeck, über fünflautige und sechslautige
Spradiiourzeln Beredmungen anzustellen, uio mir schon jetzt die louchernden
Heubildungen nicht im Entferntesten mehr registrieren können? Aber die
Dafür sorgt immer selbst für Korrektioe des Überniabes. Überall entbrennt
der Kampf ums Dasein, und überall oergeht das Sdiuiächerc. Der ge¬
waltige lüirbel der lücltkraft hat audi oon den im centri-
petalen Umsdnounge sidi bildenden Spradiiourzeln eine
zahllose ITIenge wieder oergeben'llassen, grade wie es mit so
oielcn Pflanzen- und Tierarten geschehen ist. lüenn wir die Tabellen auch
nur der drei- und oierlautigen lüurzeln oollständig aufstellen wollten und
könnten, so würden wir die tatsädilicbe Existenz einer groben Zahl der¬
selben bezweifeln, und wenn nodi die zunehmende ITIenge der fünf- und
sedislautigen Derluste binzugeredmet würde, so möchte man aus der riesigen
Zahl oerlorener Spradiwurzeln beinahe eine Anschauung oon den Cegionen
der oersdiwundenen körperlichen Organismen auf dieser lüelt gewinnen.
Doch dürfen wir Europäer in der Annahme solcher üerluste an lüurzeln
auch nicht zu weit geben. Erstens erscheinen Diele rieukombinationen uns
bei der einen lüurzel fremd, ja unmöglich, während die oöllig analogen
Formen bei der andern oorhanden sind. Sodann machen auch manche
europäisdie Sprachen, z. B. slaoisdie, oielerlei Cautkombinationen möglich,
die den Germanen oder Romanen gänzlich fremd bleiben, üielfach fehlen
sie tatsächlidi in dem gröberen und edleren Teil der asiatiscb-europäisdien
Bildungssprachen, sind aber dodi~in andern derselben oorhanden. Endlich
klingen oiele Cautkombinationen, die man wegen ihrer deutlidien Cautent-
wickelung nidit zu den unklaren lüildlautkomplexen zu rechnen braucht,
dem Ohr des Europäers fremd und unmöglich, sind aber auf andern
Kontinenten,"z. B. in?Afrika oorhanden. Alan denkefz.lB. an einen Hamen
wie ITlpwapioa in Deutsch-Ostafrika.

lüir schlieben hiermit unsere Untersuchungen oorläufig
ab, welche den Gegenstand selbstoerständlicb nicht erschöpfen, sondern
zunächst Grundzüge und Proben einer neuen Betracbtungs-
weise für das edelste biologische Objekt, die menschliche Sprache,
bringen. Indem sich hier ein neues, oon früheren Sprachforschern ab¬
sichtlich gemiedenes, durdi die moderne Haturwissenschaft aber zugänglich
gemadites Gebiet der Spracbforsdiung erscbliebt, hoffen wir, dab zunehmende
Kenntnis auf demselben audi die Kenntnis der mensdilidien Hatur über¬
haupt und damit die Einsidit in die Aufgaben des mensdiiieben Erdendaseins
fördern werde. —
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Bücherschau.

Die Entmickeiung der Cnndeshoheit in der Grafschaft lüark bis zumEnde des 13. Jahrhunderts, oon Dr. lüilh. IIIarre, VIII und 96 S.
Dortmund, Derlag oon Fr. lüilh. Ruhfus 1907.

Bis heute fehlt es noch an einer neueren „Geschichte der Grafschaft
lüark" in historisdi zuoerlässiger, eingehender und zugleich lesbarer Ge¬
samtdarstellung. Don Steinens „lüestfäliscbe Geschichte", 5 Bde., in Orts-
gescbiditen abgefabt, ist über 150 Jahre alt. Knapp, Regenten- und Dolks-
gesdiichte der Cänder Cleoe, lllark u. s. f. oom Jahre 1836 bat einen
phantastisdien Charakter, Esselen und üatorp, weldie die Grafschaft lüark
speziell bebandeln, geben nur mehr einen Überblick. Bei Seibertz und
Cacomblet und besonders im „Westfälischen Urkundenbuch" findet man
Quellen der IDcstfälischen Geschichte, in zahlreidien Einzeldarstellungen und
Beiträgen wissenscbaftlidier Zeitschriften roertoolles füaterial. Aber eine
auf neuerer Forsdmng beruhende Gesamtgesdiidite steht noch ans. Fjoffent-
licb wird die im Jahre 1909 stattfindende Feier der Erinnerung an die
Bereinigung der Grafschaft lüark mit Brandenburg-Prenben nicht oorüber-
gehen, ohne uns dieselbe zu bringen.

Inzwischen begrüben wir jede wertoollc Einzelarbeit mit Freuden, und
so auch das oorstehend bezeidmete Budi. Der Derfasser bat, sdion nach
dem wertoollen Quellenoerzeidmis zu sdilieben, weldics 78 Rummern ent-
hält, sich nach oersdiiedenen Riebtungen bin sorgfältig orientiert, und seine
Darstellung bestätigt das. In gründlicher, klarer und fesselnder Weise wird
oon ihm auseinandergesetzt, wie die Grafen oon der lüark ihren Territorial¬
staat begründeten, ausbauten und sidierten, welcher Prozeb mit dem Ende
des 13. Jahrhunderts im Wesentlichen beendet ist.

Dab, wie es S. 4 heibt, „man lange Zeit die Grafen oon Altena als
ein altansässiges westfälisdres Grafengeschledit betraditet und ihr Raus als
das Stammbaus angesehen" hätte, „oon dem aus die Grafschaft Berg be¬
gründet wurde", ist dodi wohl zuoiel behauptet. Jedenfalls bat in neuerer
Zeit wohl niemand diese Ansidit geäubert. Die ganze Polemik Ilgens und
Ehrenbergs gegen die Geltung Altenas als einer Stammburg ist unoerständ-
lidi. Gewib sind die Grafen oon Altena nur ein Zweig des Grafengesdiledits
oon Berg, aber sie wurden selbständig in Altena. Sie führten audi, wie
der Derfasser S. 7 sehr riditig nachweist, den Grafentitel oon den Graf-
schafisrediten, weldic an der Burg Altena und den dazugehörigen Gütern
oon jeher hafteten und die Graf Eberhard dnrdi die üermäblung mit einer
Arnsberger Grafentoditer als rein aus gräflidi Werl'scher Hinterlassenschaft
stammendes Fjeiratsgut erwio ben hatte. „Die Burg Altena mit der Graf-
sdiaft und die Dogtcieu über die Besitzungen der Stifter Werden, Kappenberg
und Essen bildeten also die Grundlage, auf der sidi die neue Herrschaft in
Westfalen aufbaute." (S. 11). Radidem der Df. die gescbiditlichen Derhält-
nisse bis zum Friedeusoertrage über die Isenburg'sdie Erbschaft i. J. 1234
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dargelegt, gibt er in einem interessanten Abschnitte Aufscblufs darüber, in-
inieineit und warum dort es den Grafen oon der FTiark gelungen ist, eine
tatsädilidic Landeshoheit zu geioinnen, und wo andererseits diese Be¬
mühungen feblsdilugen. Es folgt sodann „der Kampf mit dem Erz¬
bisdiof oon Köln als Herzog oon Westfalen um das Befestigungsrecht", der
nach längeren Wifeerfolgen der Grafen sich seit der Sdiladit bei Worringen
1288 überaus günstig entwickelte, dergestalt, dafe in dem Siibneoertrag oon
1289 der Erzbisdiof „alle Ansprüche auf irgend loeldie berzoglidien Rcdite
Uber das Gebiet der Grafsdiaft Illark aufgab 1' und es dem Grafen frei¬
stehen sollte, ohne Einwilligung des Erzbiscbofs in seinem eigenen Lande
Burgen und Befestigungen anzulegen. Cetzteres gesdiab denn audi in aus¬
giebigem UTafäe, und es werden 5 Burgen (Wark, Altena, Blankenstein,
Wetter, Schwarzenberg) und 7 befestigte Städte (Damm, Camen, Unna,
Iserlohn, Lüdenscheid, Bochum, Reustadt bei Gummersbach) als feste Plätze
aufgeführt, die danach in der Grafsdiaft Warb oorhanden waren. Der oierlc
Absdmitt bandelt oon der Absdiliebung des Candes nach aufäen, d. h. oon
Fehden mit Rachbarn, z. B. mit den Ferren DOn Wiltenberg im Süden,
mit den Erzbiscböfen oon Köln wegen Bochum, besonders aber mit den
Bischöfen oon rfUinster. Sodann werden die Bestrebungen der Grafen oon der
Illark beleuchtet, ihr Cond audi auf friedlichem Wege, z. B. durdi Austausdi
zu entlegener und abgesprengter Besitzteile gegen nahegelegene, abzurunden,
andererseits aber die alteingesessenen, Rerrengesdilcditer zur ^Anerkennung
der gräflidien Candesbobeit zu zwingen. Die widrigsten darunter waren
die Edelberren oon Ardey und die Edelhcrren oon üolmarstein. Die Burg
der letzteren, der gefährlichen üorkämpfer für den Kölner Erzbisdiof,cuourdc
zuerst 1288 zerstört, dann nadi ihrem Wiederaufbau 1324 oollends oer-
nichtet, worauf innerhalb der Wark gelegene Besitzungen der üolmarsteiner
wie auch ihre Freigrafsdiaft bald in den Besitz der IKärkisdicn Grafen
übergingen. Don sdilieblidiem Erfolge gekrönt war audi das Bemühen der
Grafen oon der Wark, der Rioalität des Kölner Erzbisdiofs gegenüber die
üogtei über das Stift Essen, fowie über die Reidishöfe Dortmund, West¬
hofen und Brakel zu behaupten. In einem fünften Absdinitte wird die Ent-
wickelung der Geriditshoheit unter den Grafen oon der Wark besprodien
und der Unterschied zwischen Freigeriditsbarkeit und Gogerichtsbarkeit be¬
leuchtet. Es gelang den märkischen Grafen, beide oon sich abhängig zu
machen und die höchste Gerichtsbarkeit über alle Eingesessenen ihres Candes
zu gewinnen. Interessant und lehrrcidi sind audi die beiden letzten Ab¬
sdinitte des Blidilcins über die Regalien (Warktzölle, Wiinzredit, Gcleitszölle,
Judensdiutzabgabe, Wildbann), sowie über die Erbebung oon Steuern unter
den märkischen Grafen.

Der Ccser wird durdi das Büdilein in die geschichtlichenüerhältnissc
jener Zeit gut hineingeführt, und er erhält oon manchen damaligen Zu¬
ständen ein treues und ansdiauliches Bild. — Brdst.

Ewald Dresbadi, Reformationsgesdiidite der Grafsdiaft Wark,
XX. und 519 S. Gütersloh, bei Bertelsmann. —

Das mit Spannung erwartete Werk isl erschienen, und es ist wohl
geeignet, diese Erwartungen in erfreulidistem Waf3e zu befriedigen. Es
ist ein hochoerdienstlidies, wertoolles Buch, wcldies da oor uns liegt. Die
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Arbeit beruht auf gründlichen Studien. Oas ergiebt sich schon aus dem
oortrefflidien üorwort mit seinem ausführlidien Hinweis auf die bisherigen
Darstellungen desselben Gegenstandes, rnie auf die oerschiedenen Quellen
handschriftlichen IRaterials, sodann aus dem reidien üerzeidinis der für
den Zwed? des Derfassers widitigsten Bücher und sonstigen litterarisdien
Erscheinungen. Hm deutlichsten aber tritt es aus der Darstellung selber
und den auch hier noch angegebenen zahlreichen Belegstellen zu Tage.
Der Geschichtsfreund gewinnt somit eine Fundgrube oon Quellenmaterial
an dem Buche. Und doch ist die Darstellung daoon keineswegs in uner¬
wünschter Weise belastet. Sie bietet oielmebr eine sehr anziehende Cektiire,
da sie überaus klar, lebhaft und kraftooll gehalten ist.

Das Werk zerfällt in fünf Abschnitte. Der erste daoon bringt IRit-
tcilungen oon allgemeinerem Interesse, nämlidi Uber die Cage und Ent¬
stehung der Grafsdiaft IRark, über ihren Gegensatz zu Köln, über ihre
Einteilung in Aemter, Rebenquartiere, Grobe, üolkscbarakter, Städte und
Freiheiten, Adel und Bauernstand, Geriditswesen, üerfassung, sowie über
die Geschidite der Grafschaft. Der ücrfasser geht dann auf die Einführung
des Christentums zurück, auf die Entstehung der Kirche zur Zeit Karls
des Groben und später und sdiildert weiter die Entwickelung des Kirdien-
wesens (Schutzheilige, Wallfahrtsörter und Reliquien, Arhidiakone und
Dekane, Pfarrer, Kapläne, üikare, Sdnilwesen, Klostergründungen u. s. f.).
scblieblidi die gespannten Zustände bezw. IRibstände oor der Reformation.
3m zweiten Abschnitte werden die Reformationen, wie sie dtirdi Cuther,
Zwingli und Caloin ins Werk gesetzt worden sind, samt ihren Beziehungen
zur Grafsdiaft IRark nebst der Stellung der humanistisch gesinnten Cleoe-
sdren Regierung zu der alten und zu den neuen Richtungen beleuchtet. Es
entscheiden sich zuerst bis 1532 Cippstadt, Soest, Iserlohn, Dalbert und
Altena für das Augsburgische (lutherische) Glaubensbekenntnis. — Im dritten
Abschnittewerden der Fortgang, aber auch die Anfechtungen dieser Entwidcelung
durch das Augsburger Interim, dann die Wirkungen des Augsburger Religions¬
friedens (1555) und die üersudie des Herzogs Wilhelm oon Cleoe, eine kon¬
fessionslose Kirchenreformation einzuführen, beleuditet, denen gegenüber der
Übertritt zahlreicher Gemeinden, darunter auch Wittens (1555—82), zum
Augsburger Bekenntnis erfolgte. Dann wird oon dem Eingreifen Albas in
die cleoisdie Politik und der Rückkehr des Herzogs zum Katholizismus, der
Wiedererhebung der katholischen Religion zur Staatsreligion in den Cleoisdien
Canden, dem üerbote der eoangelischen Religionsübung und dem gleidiwobl
oollständigen Übergange der märkisdien Gemeinden zur Reformation be¬
richtet, demzufolge die IRark bis 1609 oöllig eoangelisd) war. — Der
4. Absdinitt bringt sodann die Entwickelung der kirchlichen Angelegenheiten
in der IRark während des Erbfolgestreites und des 30 jährigen Krieges oon
der Besitzergreifung Brandenburgs in der IRark 1609 (üergleidi zu Dort¬
mund am 31. IRai) bis zum Dertrage zu Cleoe 1666 und dem Religions-
üergleich oon 1672. — Im 5. und letzten Abschnitte wird sodann die innere
Ausgestaltung der reformierten, wie der lutherisdien Kirche in der IRark
unter dem groben Kurfürsten, audi das schroffe Derhältnis zwisdien den
beiden Konfessionen gesdiildert. Sddieblicb wirft der ücrfasser nodi einen
Blick auf die sittlichen Zustände in der IRark während des 16. und 17.
Jahrhunderts, auch auf die zu Tage tretenden Reste oon Aberglauben und
Hexenwahn. —
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Ein Personen-, Orts- und Sadioerzeidinis erhöht die Brauchbarkeit
des mertoollen Budies.

Denn mcrtooll muh ein solches Werk einem jeden sein, der nidit auf
sein bestes Teil im irdischen Dasein, sein geistiges Cehen und seine geistige
Freiheit oerzicbtet. Was in der Reformation für das positioe Christentum
geschah, kam als entscheidender Schrift der geistigen Befreiung der rtlensch-
heit in jedem Sinne zu gute, Wir sehen schon die Reformation sich in
Richtungen teilen, mir sehen die Standpunkte In religiösen Dingen sich oer¬
mehren, die Erkenntnis sich dann meiterbin unendlich oeroielfältigen. Der
Erfolg der geistigen Freiheit aber, menn sie auf genügend oorbereitetem
Boden eintrat, mar stets, mie ein uergleicbender Blidi auf die Kulturländer
der Welt uns oor Augen führt, Erhöhung der Kultur und Deredelung der
FRensdiheit.

Wenn der oerdienstoolie Derfasser, entsprechend seinem Berufe als
Pfarrer und dem Zioecke seines Budies, sdion innerhalb der Grenzen der
protestantisdien Ccbre uon 1530 die geistige Freiheit in oollem IRahe
findet, melche den FRenschen zu ihrer meiteren Kulturcntmiddung taugt, so
ist das ebenso naturgemäb, mie auch für die meitesten Kreise, someit mir
uns oon Gegenmart und Zukunft ein ungefähres Bild machen können, prak-
tisdi richtig. Aber auch, mer sidi seine Wegziele unabhängiger und ent¬
fernter setzt, muh, unter Beriidrsiditigung der Tatsadie, dob der ßumanismus
für sidi allein sich seinerzeit nidit hat halten können, sondern erst nach
dem Durchgange durdi die uolkstümlicbe kirdilidie Reformation zu neuer
Kraft und neuen Einsiditen erstarkt ist, folgenden Aeuherungen in dem
Sdilubtoorte des üerfassers miliig beipfliditen: „Dab der Protestantismus
das gesamte geistige Ceben unseres üolkcs teils gemeckt, teils nadihaltig
befruditet, dab er seine Ceistungsfähigkeit in der üerbreitung und Förderung
echter Religiosität, Wissensdiaft und Kultur bemiesen und auch auf die
katholische Kirche mohltuend eingemirkt hat, das ist eine feststehende Tat¬
sadie, die allgemein anerkannt, ja selbst oon sadilidi urteilenden Katholiken
unumibunden zugegeben mird."

Wir münsdien dem in diesem Sinne gesdiriebenen inbaltreidien und
interessanten Budie die meiteste üerbreitung. Brdst.
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