
190 

weile, und auf ahnliche Grundvorstellungen laset sicb die Heiliglialtung eauopischer Kriigc 

(Tapaiia auf Borneo) von den InxJianern Californiens bis nachSenegambien zuruokfuhren. Dag 

Fensteroffnen fur die Seele in Ostpreussen (Eindet sich it) dem B-auche der Irokesen, Ma 

dagesen u. A. m. erganzt. Das Sackaustragen gebannter Geister in Hessen (S. 454) ist in 

Hoch-Asien gelaufig. Ist das Grab in Oldenburg nicht tief genug, so geht der Todte um 

(S, 436), und die Tschuwaschen umzaunen es daher init spitzen Pfahlen, damit niclit tiber 

gestiegen werden kann, wahrend im Nordwesten Borneo's die Leiehe mit eisernen JLlam 

mern am Boden festgeschlagen wird. Die Kiickkehr der Seelen am Allerseelentage (,S. 442) 

ist in Chochinchina nur durch chinesiscbe Rangabstufung von der finnischeu und estbnisehen 

versehieden. Docb in dieser Weise liesse sich Satz fiir Satz durchgehen. 

Gerland: Altgriechische Mahrchen in der Odyssee, ein Beitrag zur ver 

gleichenden Mythologie (Magdeburg 1869). Die vergleichende Mythologie, die 
sich auf dem indo-germanischen Sprach-Areal oder sonst auf einem historisch umschrie 

benen Gebiete bewegt, mag sich mitunter herechtigt fiihlen, auf Analogien begriindete 
Schliisse zu ziehen (obwobl ihr Hauptwerth immer mehr in den philologischen Unter 

suchungen, als in den mythologisclien liegen wird). In alien bisher wenig erforschten 

Mythenkreisen dagegen, auf einem Terrain, dessen ethnologisch-anthvopologiacher Charakter 

kaum erst seinen allgemeinsten Umrissen nach niederzuzeicbnen ist. darf man vorderhand 

iiber die Ansammiung des Rohmaterials nicht hinansgehen, da eine vorscbnelle Anordnung 
desselben, ehe ein Ueberblick im Grossen und Ganzen auch nur ungefahr gegeben ist, 
zu verkehrten Anordnungen fiihren muss und die Arbeit somit unnothigerweise verdoppeln 
wiirde. In dem Bestreben Gleichartigkeiten des Cultus auf Sonnenverehrung, auf eine Yer 

gotterung der Dammerungserscheinungen, der im Gewitter personnificirten Krafte und an 

derer Naturphanomene zmiickzufuhren, liegt eine bedenkliche Yerwechslung der eigentlich 

religiosen und der dichterischen Anschauung. Was die sogenannte vergleichende Mythologie 

vorwiegend zum Gegenstande ihrer Beobachtungen macht, sind secundar-poetische An 

schauungen einer spilteren Zeitepoche, als sie, nachdem der Schein des Heiligen verblasst 

war, in das Gemeingut des Volkes zuriickfielen. Allerdings erscheint in den mythologisclien 

Schopfungen die Ileligion im Gewande der Poesie, aber das bunte Aussenkleid iiberdeckt 
den dunkleren Kern des Inneren und der Mytliologe pflegt nur die poetische Seite seiner 

Mythen zu sehen, unberiihrt yon dem religiosen Elemente, das darunter verborgen liegt, 
Der religiose und poetische Standpunkt sind urspriinglich durch eine weite Kluft getrennt, 
Der Geist des Dichterthums gelangt erst dann zur Geltung, wean sich eine zeitweise Har 

monie init der Umgebung hergestellt hat und die elegischen Klagen fiber die Leiden des 
Lebens das Le'id vergessen machen und besanftigen. Innerhalb des so gewonnenen Ein 

klanges iiberlasst sich der dichterische Genius dem vollen Schwunge seiner Phantasie und 

sucht die Gestaltungen derselben idealisch zu verschonern, um jeden weiteren Missklang 
zu vermeiden und die Mangel, die sich noch fiihlbar maehen, zu mildern. Das Reich des 
Dichters ist bereits durch eine lange Reihe yon Mittelstufen, die vorher 311 durclilaufen 

waren, von dem der friihesten Naturauffassung entfernt, und deshalb alle den unklar 

mystischen Strebungen, die in jener gahrten und brausten mehr oder weniger i'remd ge 
worden. Im Stadium des Naturzustandes wachst das Religiose aus den Geheimnissen der 
Menschen-Existenz hervor. Ringsum von unverstandlichen Machten umgeben, (die seinem 

geistigen Auge dunkel sind, und deshalb zunachst leicht als finstere aufgefasst werden), 
ringt der Naturmensch mit ihnen in qualvollen Kampfen um die Siclierung seines Daseins 
und ruft deshalb zunachst nur grausige Schreckbilder in Fetischen und DUmonen um sich 
hervor. Ist es ihm allmahlig gelungen, die dringendsten Gefahren abzusclileifen oder zu 

heseitigen und einen gewissen Zustand der Wohlbehabigkeit herzustellen, dann richten 
sich giipstiger ausgestattete Talente leicbt wolmlich in demselben ein und foigen dem 
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Zuge poetischer Pliantasiegebihle, die sie in lieblichen Tiaumen umgaukeln. Dies be 

sehrankt sich jedoch immer auf das VorroHit begliiekter Sonntagckitider, indem die grosaen 

Massen noeh stets den Lauri en desFurchtbaren, weilUnbckannten, verfallen bleiben und ant'den 

bochaten Civilisationsgraden niclit viel weniger Teufel and Hesen um sicb zu sehen ge 
wohnt sind, wie auf dem niedrigen Niveau der Naturbasis, In der pradoruinirenden Mittel 

klaeae der Geaellschaft indess, Hie (zwischen den aussereten Spitzen poetisch-philosophischer 

Eccentricitaten und der in telativer Unwissenheit verharrenden Unteriage) ein vermittelndes 

Gleichgewicht evhalt, bilden sich aus der ausgleicbenden Durchdringung der beiderseitigen 

Einfliisse (des asihetisch Schonen von Oben, des iiberwaltigetid Mysteriosen von Unten) 

die leitenden Characterziige einer gelauterten Religion, die dann fiir die bestehende Cultur 

Epoche zur allgemein giiltigen wird. Beabaichtigen wir nun also den psychologiachen 
Wurzeln derselben nachzugehen, die religiosen Ideen ihrem TJrsprung und ihrer genetischen 

Entstehung nach veratehen zu lernen, so niitzt ea nichte, mit den poetischen Wolkenfliigen 

umherzusehweifiin, da diese una gerade nach der Cntgegengesetzten Richtung bio abfiihren 

wurden. Die Verloekungen auf ihrer Seite sind verf'ijhrerisch und scheinbar rascher be 

lohnend, aber freilich nur mit Fliitergold und ieerem Tand. Xm Sinne einer griindlichen 

Naturforschung haben wir vielmehr binabzusteigen in den tiefen Schacht, wo das echte 

und edle Metall in seinen Adern blinkt, wo der Denkorganismus auf physiologischer Grund 

lage keimt und seine Wurzeln in denaelben hineingetrieben hat. Erst in den Waehsthums 

phasen einer spateren Entwickelung konnen dann auch jene aus reineren Hohen zuwehende 

Liifte nutzbringend in Rechnung gezogen werden, die die endliche Bliithenentfaltiing be 

gunstigen und fordern. Aebnliehen Anklangen in der weiterea Ausmalung der Sagen und 

Mahrchen nachzugehen, ist zweckloae Zeitverschwendung, so lange wir nicht durch eine 

sorgsame Zersetzung der Grundideen das Bildungsgesetz, wodurch dieselben regiert werden, 

aufgefunden haben. 

Aus diesen Griiuden konnen die mitunter gemaehten Versuche, die Behandlungsweise 
der vergleichenden Mythologie (wie sie innerhalb philologisch begranzter Provinzen — wnd 

dort mit einer gewissen Berechtigung 
— zur geltenden wurde) auch iiber die religiosen 

Anschauungen der Naturvoiker auszudehnen, kaum ermuthigt werden, auf diesem 

Wege fortzufahren, da sich, bis die Detailuntersuchungen weiter gediehen sind, keine 

adaquaten Proportionen gewinnen lassen. Einmal sind die Materialien fur solchen Zweck 

noch lange nicht erschopfend beisanunen, und resultirt also nothwendig aus den Experi 

menter! zu kiinstlicher Zeitigung eine unvermeidliche Oberflachlichkeit, da die Zahl der 

vermeintlichen Uebereinstimmungen mit jedem neuen Stamm, fiir (lessen genauere Betrach 

tung weitere Daten hinzutreten mogen, sich auf's Neue erweitern und ihren gegenseiti'gen 

Verhaltnissen nach anders verschieben wiirden. Ausserdem aber ist dieses psychologische 

Stadium, das die primitive Geistesverfassung des Menschengeschlechts zu ihrem Gegen 

stande genommen hat, ein viel zu wiehtiges und bedeutungsvolles, als dass ea ein dilet 

tantisches Umhersuchen nach einigen hiibschen, und, fiir unsern Geschmack, anziehendsten 

Epiaoden in der Fiille des uberreich zustromenden Materials erlauben diirfte. Jede Wissen 

aehaft hat eine Reihe von Vorstadien zu durc.hlaufen, wahrend derer sie es sich selbst schuldig 

ist, auf das Recht des Popularisirens noch zu verzichten, weil die Controlle der in ihr herr 

schenden Gesetze der geniigenden Sicherheit soweit ermangelt. Es Iiegt eine Art Ent 

weihung darin, diese Forschungen, die sich erst seit ganz Kurzem in ihrer unendlichen 

und noch vollig uniibersehbaren Tragweite vor unseren Augen eroffnet haben, schon jetzt 

in abgerissenen Fetzen zur Uriterhaltung, und unfruchtbar voriibergehender, Verwunderung 

aufzutischen, da ein solch beilaufiges Umliernaschen nur den Appetit fur solide Speise ver 

dirbt. Bei den taglich ausgedehnteren Anforderungen der Wissenschaft ist es selbst fur 

den Gebildetaten unmoglich, in sammtlichen Kreisen gereclit zu sein, eine Theiiung der 

Arbeit muss bei alien Specialuntersuchungen festgehalten werdeu, und obwohl Cheniie, 

Physik, Phygiologie und die ubrigeo Naturwissenschaffen bewiesen haben, dass es 



einen Wendepunkt giebt, wo die Resultate zum Allgeraeingut des Publikums gemacht 
werden konnen, so darf das doch nicht zu friih geschehen, und muss die auf ethnologischer 
Basis inductiv aufzubauecde Psychologie sich bewusst bleiben, dass sie kaum erst iliren Ge 

bnrtsschein erworben hat, und noch weit von den Jahren voller Manneskraft entfernt ist. 

Wenn wir diese Worte der Bespreeliung des oben angezeigten Buches vorhergehen 

lassen, so wolien wir damit nicht andeuten, dass die (zur Pracisirung des gegenseitigen 

Standpunktes) gegen eine gsnze Richtung im Allgemeinen erhobenen Einwendungen auf 

dasselbe eine speciellere Anwendung fiinden. Wir wiirden iiberhaupt am Liebaten Nichts 

einwenden oder tadeln in ebiem Buche, das den Fortsetzer von Waitz's Anthropologic 
zum Verfasser hat, einen der fleissigsten Mitarbeiter auf dein soleher sehr bediirftigen Felde 

der Ethnologie wo die scbatzbaren Beitiage Dr. Gerlands stets wilikommenen Empfaijg 
finden werden. 

Der sechste Jahrgang des Annee geographique (M. Vivien de Saint 

Martin) ist erschienen, „le resurod le plus complet qui soit des progrds de la gdographie," 
wie ihn nut vollem Kecht M. Charles Maunoir nennt, in semem Rapport sur les travaux 

de la Socidt^ de gdographie et sur les progrds des Sciences gdographiques pendant l'ann^e 

1868, Bulletin de la Society de Ge'ographie, Mars-Avril, 1869. In demselben Bande 

linden sich Bemerkungen iiber die Falasha (von Halovy). Die Falasha reden Ambarisch 

mit den clir stlichen Abyssiniern, denen sie auch sonst zu gleichen scheinen. Unter sich 

sprechen sie aber einen familiaren Dialect des Agaou, der ihnen so eigenthiimlich ist. dass 

man ihn im Lande Falachina oder Kai'lina nennt. Die in Kuara gebriiuchliche Sprache 
unterscbeidet sich durch eine besondere Betonuug. Das judische Element der Falacha 

riihre von den (bei dem Siege Kaleb's iiber Dou Nouas) gefangen nach Abyssinien ab 

gefiihrten Himyariten, die sich in die Berge jenseits des Takkazi zuriickzogen und dort. 

einen Theil der Agows bekebrten. 

Das zweite Heft der neu gegriindeten „Rivista Sicula di Scienze, Let 

teratura ed Arti Voume Primo, Fascicolo 2°, Febbraio 1869, Palermo, 

Luigi Pedone Lauriel, 1869, enthalt: Le Epigrafi Avabiche die SiCilia (Michele Amari) 
Sulla Storia di Guglielmo il Buono, Considerazioni (0. Iiartwig) Risposta (Isidoro La Lumia) 

Lucia (Rosina Muzia-Salvo) La Quinta Tavola Taormines, lapide e due colonna inedita 

Nicolo Camarda). Raseegna Bibliografica Memorie sull ingegno, gli studi e gli scritti del 

Dr. Alessandro Rizza, per Emanuele de Benedictis (Alcide Oliari) Rassegna Politica Bol 

lettino Bibliografico. 

Nach einem Briefe Gerhard Rohlfs aus Alexandrien (27. Mai) ist derselbe aus Siwa 

dort eingetroffen und in Kurzem in Europa zu er war ten. Seine fiber den vermutheten „See 

grund" bis Siwa fortgesetzteu Niveaumessungen konnen weitere Beitrage zu den aus Strabo's 

Ansicht fiber die friihere Lage jenes Tempels folgenden Betrachtungen liefern. 
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Errata. 

Heft I. S. 94, 16 Z. von unten lies Konige statt Romer. II. S. 135, 1. Z. v. u. 1. Set st. Seb. 

„ S. 147, 4. Z. V. o. 1. Cliaracterisirten. 

„ S. 154, Anui. 4. Z. v. u. 1. Begah. 

Druck yon G. Bernstein in Berlin. 


