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Abstract 

The question of the origin and genesis of human language was a central issue 

in the debate on the philosophy of language in the eighteenth century - a 

debate in which Johann Gottfried Herder (17 44-1803) was an important 

participant. Herder proposed that the phenomenon of language was a product 

of a complex process which encompassed the whole of human nature -

sensory, intellectual, corporeal, and social. 

The aim of this dissertation is to bring together the anthropological aspects in 

Herder's philosophy of language; to compare them with earlier theories on the 

origin of language, such as those of Etienne Bonnet de Condillac, Jean

Jacques Rousseau and Johann Peter SOBmilch; and to show that Herder's 

views were strongly influenced by contemporary thought on the nature of man. 

The discussion focuses on two of Herder's works, his Abhandlung ilber den 

Ursprung der Sprache (written in 1770, and published in 1772), and the first 

and second parts of his ldeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 

(1784-1785). Together they make up the core of Herder's ideas on the genesis 

of language. 

We begin with a description of Herder's concept of an interconnection and 

interaction between soul and sense organs (the auditory, in particular) without 

which language cannot be formulated. Herder's assessment of sensory 

perception and the accentuation of the sense of hearing is presented against a 

background of contemporary interest in sound, hearing, and the processes 

involved in the production of speech. 



Herder came to regard man's upright posture, with its accompanying 

enlargement of the brain, as the main force which increased the potential in 

man's mental powers and paved the way for human language. In the present 

analysis, his views are presented within the framework of the natural histories 

written by Georges-Louis-Marie Comte de Button, Charles Bonnet and others, 

as well as against the background of another interest of his time, the then new 

study of comparative anatomy. 

Herder believed that, despite the advantages nature has bestowed on man in 

his mental and physical make-up, man's natural predisposition to language is 

realised not through instinct, but only through many years of learning and 

interaction in a social framework. These views are presented in the context of 

the writings of Hermann Samuel Reimarus, which were, at the time, at the 

forefront of the discussion on instinct. We also investigate Herder's ideas on 

the role played by the mother tongue, through which a child learns to speak 

and to think. Language, reason, and social life enables man to evolve 

intellectually and culturally to his end: humanity. 



lnhaltsangabe 

Die Frage nach dem Ursprung und der Genesis der menschlichen Sprache 

geh6rte zum integralen Teil der Sprachphilosophie des 18. Jahrhunderts, zu 

deren prominenten Partizipienten Johann Gottfried Herder (17 44-1803) zahlte. 

Herder unterbreitete einen Ansatz, der das Phanomen der Sprache als das 

Produkt eines mehrschichtigen, ineinandergreifenden Prozesses aus den 

seelisch-sinnlichen, korperlichen und sozialen Wesenszugen des Menschen 

zu erklaren versuchte. 

Das Ziel der Arbeit ist es, die anthropologische Position der Sprachphilosophie 

Herders in systematischer Darstellung zusammenzufassen, sie mit relevanten 

Passagen aus den fruheren Sprachtheorien von Etienne Bonnet de Condillac, 

Jean-Jacques Rousseau und Johann Peter SGBmilch zu vergleichen und zu 

zeigen, wie sich Herders Gedanken zunehmend an zentralen Texten der 

zeitgenossischen Diskussion urn die Natur des Menschen orientieren. 

Die Dissertation zentriert sich vor allem auf zwei Werke Herders, verfaBt Ober 

einen relativ kurzen Zeitraum von etwa fGnfzehn Jahren, die 

zusammengenommen den Kern der herderschen Vorstellungen zur Genesis 

der Sprache ausmachen: der 1770 verfaBten Abhandlung Ober den Ursprung 

der Sprache (veroffentlicht 1772) und dem ersten und zweiten Teil seiner 

ldeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784/1785). 

Herders Ausgangspunkt der menschlichen Sprachgenese ist die Darstellung 

der Verflechtung und lnteraktion von Seale und Sinnesorgane, ohne deren 

Vorarbeit keine Sprache formuliert warden kann. Unter den sensorischen 

Reizen, die die Seele erreichen, sind es vor allem die auditiven, die eine 



Schlusselrolle fUr den Spracherwerb einnehmen. lhre Betonung und Wertung 

durch Herder wird vor den Hintergrund der zeitgeniissischen Diskussion Gber 

den Sprachbildungsprozel3 gesetzt. 

Den ursachlichen Wegbereiter der mensch lichen Sprache such! Herder in der 

aufrechten Kiirperhaltung und der durch sie moglich gewordenen freien 

Ausdehnung des Gehirns, die dem Mensch en das Potential fUr eine grii 13ere 

intellektuelle Kapazitat einbrachte. Den Rahmen hierfur bilden die beruhmten 

Naturgeschichten von Georges-Louis-Marie Leclerc Comte de Button, Charles 

Bonnet und anderen, sowie ein weiteres, noch junges Themenfeld des 18. 

Jahrhunderts: die komparative Anatomie, die ihr Augenmerk besonders auf 

den Vergleich von Affe und Mensch legte, in der Suche nach dem typisch 

Mensch lichen. 

Die fur den Spracherwerb vorteilhaften seelischen und kiirperlichen Faktoren 

des Menschen erfahren jedoch erst durch die soziale Komponente der 

menschlichen Natur ihre Wirksamkeit. Zu diesem zweck setzt Herder sich mit 

dem relativ instinktfreien Handeln des Menschen auseinander, das ihm die 

Entlassung in die Freiheit des Lernens sowie die Miiglichkeit zu einer 

intellektuellen und kulturellen Vervollkommnung schenkte. Herders 

Oberlegungen werden im Anschlul3 an Hermann Samuel Reimarus' Schriften 

vorgetragen. Sprache, meint Herder, obwohl dem Menschen na!Grlich, wird 

ihm nicht von Natur aus als lnstinkt mitgegeben, sondern ist eine erlernte 

Fahigkeit, die der jahrelangen sozialen Zuwendung seiner Mitmenschen 

bedarf. Hierzu wird abschliel3end auf die Rolle der Muttersprache 

eingegangen, in deren Medium der Mensch sprechen und denken lernt und 



zum konstruktiven Mitglied seiner Gemeinschaft in der Geschichte 

herangebildet wird. 
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Einleltung 

1. Vorbemerkung 

Die Frage nach dem Ursprung und der Genesis der menschlichen Sprache 

gehOrte zu den zentralen Themen des 18. Jahrhunderts.1 Sie erwuchs aus 

dem steigenden Bewul3tsein von der Einmaligkeit der menschlichen Natur, die 

sich vom Tierreich zumindest qualitativ abzugrenzen schien. Auch wenn so 

mancher exotische Reisebericht die Barriere zwischen Mensch und Tier auf 

der Stufenleiter der Lebewesen vorubergehend zu erschuttern vermochte, so 

schienen die bestandigsten Kennzeichen des Menschlichen eine artikulierte 

Sprache und ein, im Vergleich zu den Tieren, vernunftiges Denken und 

Handeln zu sein. 

Von alters her hatte die Bibel die Botschaft von der SchOpfung des Mensch en 

verkundet, dessen kiirperliche und geistige Attribute sie als Zeichen giittlichen 

Einsatzes und gottlicher Weisheit bewertete. Somit wurde auch die 

menschliche Sprache ein Werk Gottes.2 Doch begann die zunehmende 

Sakularisierung der Weltanschauungen verstarkt Zweifel an dem 

herkommlichen Dogma zu erwecken.3 Erlaubten die neuen Errungenschaften 

der modernen Naturlehre und die Einsichten in die Natur der lebenden 

Organismen nicht eine neue Interpretation? War nicht der Zeitpunkt 

2 

3 

Hans Aarsleff, "An Outline of Language-Origins Theory since the Renaissance," 
Annals of the New York Academy of Sciences, 280 (1976), 4. 

Zum Thema der Behandlung der menschlichen Sprache im Allen Testament 
siehe: Rainer Albertz, "Die Frage des Ursprungs der Sprache im Allen 
Testament," Theorien vom Ursprung der Sprache, Bd. 2, hg. Joachim Gessinger 
und WoKert von Rahden, 2 Bde., Berlin: de Gruyter, 1989, S. 1-18. 

Allan Dickson Megill gibt einen zusammenfassenden historischen Oberblick Ober 
die Sprachursprungsdebatte, von der Antike bis zur Aufklarung; "The 
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gekommen, einen weltlichen Ursprung beider anzunehmen, sollte es 

mittlerweile nicht sogar moglich sein, den Weg ihrer Entwicklung ansatzweise 

nachzuzeichnen? Sah es nicht so aus, als ob sich der Mensch aus innerer 

Kraft uber das Reich der Tiere erhoben haben konnte, und daB Vernunft und 

Sprache seine eigenen Produktionen gewesen sein konnten? 

Als im Sommer 1769 die Berliner Akademie der Wissenschaften die 

Preisfrage stellte: "En supposant les hommes abandonnes a leurs facultes 

naturelles, sont-ils en etat d'inventer le langage? Et par quels moyens 

parviendront-ils d'eux-memes a cette invention?"4 schwang unmiBverstandlich 

der Wunsch mit, das Sprachentstehungsproblem in Anlehnung an die 

populare Auseinandersetzung mit der Natur des Menschen gelost zu sehen. 

Gleichzeitig suchte man die langjahrige Kontroverse zwischen den Anhangern 

der These vom menschlichen Sprachursprung und den Vertechtern der Lehre 

vom Ursprung der Sprache durch gottlichen Unterricht beizulegen. 

Der erste Preis wurde dem Theologen und Philosophen Johann Gottfried 

Herder (1744-1803) zugesprochen, der in seiner Abhand/ung uber den 

Ursprung der Sprache (1772) deren Entstehung aus der einmaligen 

Kombination von Anlagen und Ausrichtungen in der Organisation des 

Menschen ableitete und die Vorstellung eines gottlichen Urhebers zuruckwies. 

Durch den EinfluB der aufbluhenden anthropologischen Naturwissenschaften 

bereichert, entwickelte Herder die Existenz der Sprache aus der natOrlichen 

Disposition menschlicher Anlagen und der dynamischen, historischen 

Evolution ihrer Kratte, in Abgrenzung und Differenz zum Tier. Mit seiner Schrift 

legte er den Grundstein tor eine genetische Betrachtungsweise, auf deren 

Enlightenment Debate on the Origin of Language and its Historical Background," 
Diss. Columbia, 1975. 
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Fundament er wenige Jahre spater, unter Einbeziehung der Auswirkung en des 

aufrechten Ganges fur die Entwicklung des Menschen in seinen ldeen zur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit ( 1784-1791 ), die gro Ben 

Eckpfeiler seines fachwerklichen Sprachgebaudes errichten sollte.s Als MOrtel 

galt ihm jedoch immer noch, auch wenn versteckt, die geheime Wirksamkeit 

gottlicher Urkraft, die das menschliche Bauwerk zusammenfugte und ihm 

inneren Halt gab. 

In seinen AusiOhrungen beruhrte Herder die seelischen und organischen 

Voraussetzungen zur Sprache, weiter deren lnteraktion mit der parallel 

laufenden Entwicklung der menschlichen Vernunft sowie schlie Blich beider 

Genesis6 als Feige und im Einklang mit der menschlichen Soziabilitat. Damit 

zeigte er einen Weg auf, der die herkommliche philosophische Diskussion 

Ober den Ursprung der Sprache um die Wissenschaft vom Menschen zu 

erweitern suchte. 

Herder schrieb in einer Zeit des Umbruchs und der Neugestaltung politischer, 

sozialer und kultureller Spharen,7 die mit eine Basis schufen, auf der sich ein 

modernes BewuBtsein vom Menschen herauskristallisieren konnte, von deren 

4 

5 

6 

7 

Zitiert nach Megill; ibid., FuBnote 2, S. 349. 

Es kommen hier besonders der erste und zweite Teil seines Hauptwerkes in 
Frage, die 1784 bzw. 1785 erschienen. 

Zum Begriff "genetisch" bei Herder vgl. z.B. (II, 62). Sigmund von Lempicki 
meint, "genetisch" habe tor Herder die mit der Zeugung erworbene Disposition 
bedeutet; Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts, GOttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1968, S. 362. Hiiufig 
bedeutet er bei Herder die Erkliirung des Ursprungs oder der Ursache und die 
Entwicklung einer Sache. 

Einige exemplarische Beispiele zur umfangreichen Literatur Ober die Zeit der 
"Aufkliirung": Deutsche Aufklarung bis zur Franzosischen Revolution: 1680-1789, 
hg. Rolf Grimminger, Hansers Sozialgeschichte der deutschen Uteratur vom 16. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart, hg. RoH Grimminger, Red. Hans-Joachim Simm, 
Bd. 3, zwei Teilbiinde, 2. durchges. Auflage, MOnchen: dtv, 1984. Nicolao 
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EinfiOssen Herder nicht unberOhrt blieb. Bei allen politischen und sozialen 

Unruhen, mit denen er wahrend seines Lebens konfrontiert wurde, trostete ihn 

aber, ahnlich wie Leibniz und Shattesbury, sein Glaube an die gottliche 

Vernunft in der Natur, die, immanent und stetig, dabei trotzdem dynamisch, 

evolutionare und revolutionare Stromungen mit einbeziehend, von ihm als 

wirkende Ursache aller geschichtlichen Wandlungen angesehen wurde. Die 

Franzosische Revolution lie B Herder vorubergehend mit dem herrschenden 

Geist der Zeit hadern, doch sein tiefes Vertrauen auf Gottes Vorsehung und 

Lenkung halfen ihm, die Hoffnung auf eine Entwicklung der Menschheit zu 

einer immer hoheren Stufe auf dem Weg zur Humanitat, trotz aller 

Widrigkeiten, nicht zu verlieren. 

Humanitat war tOr Herder das in der Ferne leuchtende, endliche Ziel der 

Menschheit. Seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit galt dem Menschen. Sie 

soli daher auch den Rahmen formen fOr unsere nachfolgenden Oberlegungen. 

Fokus unserer Betrachtung soli das Bild des Menschen werden, das Herder 

aus dem reichen naturwissenschaftlichen Material seiner Zeit eklektisch 

auswahlte, mit dem philosophischen Erbe der Vergangenheit und Gegenwart 

vermahlte und mit der Vorstellung der allgemeinen Schopfung Gottes 

bereicherte, um es seiner eigenen Konzeption von der Genesis der 

menschlichen Sprache dienbar zu machen. 

Die gegenwartige Arbeit mochte die Verwurzelung der Oberlegungen Herders 

zur Genesis der Sprache in der zeitgenossischen Naturlehre von dem Wesen 

Merker, Die Aufkflirung in Deutschland, Obers. v. Diane Doucet-Rosenstein u. 
Mitw. v. Regine Wagenknecht, MOnchen: Beck, 1982. Erforschung der 
deutschen Aufkflirung, hg. Peter POtz, Neue Wissenschaftliche Bibliothek, 94: 
Literaturwissenschaft, Konigstein: Verlagsgruppe Athenaum-Hain-Scriptor
Hanstein, 1980. 
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des Menschen systematisch aufzeichnen, sie mit den fruheren 

Sprachursprungshypothesen von Etienne Bonnet de Condillac, Jean-Jacques 

Rousseau und Johann Peter SOBmilch vergleichen sowie zeigen, daB Herder 

Alles und Neues gewinnbringend in seine philosophische und geschichtliche 

Matrix mit einzuflechten verstand. 

Es wird im folgenden nicht auf jeden Aspekt, jede zeitlich bedingte Variants 

oder Anderung des herderschen Menschenbildes aufmerksam gemacht 

werden konnen. Stattdessen wird eine Collage der wesentlichsten und 

au Berordentlich wichtigen Punkte Herders zum Verhii.ltnis der menschlichen 

Natur und Sprache angestrebt, als Beitrag zur ldeengeschichte des 

ausgehenden 18. Jahrhunderts. 

2. Herders anthropologisch-naturwlssenschaftllche Aufzeichnungen 

Herders Aufzeichnungen uber anthropologisch-naturwissenschaftliche 

Materialien lassen sich bis in seine Studienjahre nach Konigsberg 

zuruckverfolgen. Als Zuhorer Kants (1762-1764) fertigte er sich sorgfii.ltige 

Nachschriften zu dessen Vorlesungen Ober "physische Geographie", Physik 

und Psychologie (als Teil der Metaphysik) an.s In Riga, wo er zunachst als 

Lehrer, dann als Theologe seinen Lebensunterhalt verdiente, setzte er seine 

Studien uber Natur und Mensch fort. 

In diesen Zeitraum fielen seine ersten publizistischen Versuche durch die 

Mitarbeit an den Rigischen Gelehrten Beytragen, der Veroffentlichung seiner 

noch in Konigsberg verfaBten Schulrede Ueber den FleiB in mehreren 

8 Immanuel Kant: Aus den Vorlesungen der Jahre 1762 bis 1764: Auf Grund der 
Nachschriften Johann Gottfried Herders, hg. von Hans Dietrich lrmscher, 
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gelehrten Sprachen (1764) sowie seiner zunii.chst anonym veroffentlichten 

Sammlung Ueber die neuere Deutsche Utteratur. Fragmente (1767), in denen 

er in grof3erem Rahmen i.iber Mensch und Sprache referierte. Fri.ihes Ansehen 

verdiente Herder sich mit der Preisschrift Abhandlung ilber den Ursprung der 

Sprache (publiziert 1772), in der er nicht nur den menschlichen Ursprung der 

Sprache zu erklii.ren versuchte, sondern erstmals seine Argumente mit 

naturwissenschaftlichen lnformationen zu fundieren suchte. Die gleiche 

Methode wandte er zwei Jahre spater bei der Abfassung seiner Auch eine 

Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit (1774) an, urn diesmal 

bestimmte Aspekte der Geschichte ins bessere Licht setzen zu konnen.9 

Die gri.indlichsten und weitgefachertsten Angaben linden wir jedoch in seinen 

ldeen. In mi.ihsamer Kleinarbeit10 machte er sich hier mit dem entsprechenden 

naturwissenschaftlichen, anthropologischen und medizinischen Material seiner 

Zeit vertraut.11 In Gesprii.chen mit Goethe und anderen Zeitgenossen suchte 

9 

10 

11 

Kantstudien, Erganzungshefte 88, hg. lngeborg Heidemann, Koln: Kelner 
Universitats-Verlag, 1964. 

Hans Dietrich lrmscher, "Aneignung und Kritik naturwissenschaftlicher 
Vorstellungen bei Herder," Texte, Motive und Gestalten der Goethezeit: 
Festschrift fOr Hans Reiss, hg. John L. Hibberd und H.B. Nisbet, TObingen: 
Niemeyer, 1989, S. 42. 

Bernhard Suphan, "Aus Herders ldeen-Werkstatt," Deutsche Rundschau. 
Sonderdruck, 35(6) (1909), 357-379. Eine sorgfaltige Zusammenstellung der 
geographischen und volkerkundlichen Quellen Herders gibt Johannes 
Grundmann, "Die geographischen und volkerkundlichen Quellen und 
Anschauungen in Herders "ldeen zur Geschichte der Menschheit";" Diss., Berlin: 
Bernstein, 1900. 

Sein handschriftlicher NachlaB gibt uns hier eine gewisse Orientierungshilfe; eine 
Obersicht bietet: Der handschriftliche Nach/ass Johann Gottfried Herders, bearb. 
v. Hans Dietrich lrmscher und Emil Adler, hg. Tilo Brandis, Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1979, bes. S. 247-251. Bedauerlicherweise war es mir nicht 
moglich, die handschriftlichen Aufzeichnungen Herders durchzusehen. Sie waren 
ohne Zweifel auBerordentlich instruktiv gewesen. Einen weiteren Einblick in die 
Vorbereitungsarbeiten hierzu geben uns B. Suphan im Anhang des 14. Bandes 
seiner Herder Gesamtausgabe (XIV, 605ft.) sowie die zahlreichen begleitenden 
Annotationen Herders selbst. 
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er dann Klarung, Anregung und Kritik,12 woven uns unter anderem sein weiter 

Schriftwechsel in Kenntnis setzt.13 

Herder selbst mochte seine wissenschaftlichen Reflexionen nicht als ein 

Zusammentragen von Fakten aus mehreren Quellen verstanden wissen, 

sondern sein Ziel war es, aus der FOlie der lnformationen die "leichtesten und 

bekanntesten Schriften" sowie nur die treflendsten Anmerkungen 

auszuwahlen,14 ihre Aussagen poetisch einzukleiden und sie gewinnbringend 

in das Ganze seiner Konzeption einzuarbeiten. Wolfgang Heise nennt ihn 

daher einen "philosophischen Visionar", der die Ergebnisse und Theorien der 

Naturwissenschaften genial verarbeitete, mehr erfassend und sehend, als 

exakt beobachtend oder theoretisch deduzierend.15 Herders 

naturwissenschaftliche Gedankengange wurden auf diese Weise nie zu 

Analysen von Einzelerscheinungen, sondern zu Synthesen, die er in das 

Ganze der Natur einzubetten verstand. 

12 

13 

14 

15 

Vgl. Walther May, "Herders Anschauung der organischen Natur," Archiv tar die 
Geschichte der Naturwissenschatten und der Technik, 4 (1913), 16-20. May 
nennt Einsiedel und Goethe. Einen Einblick in den engen Gedankenaustausch 
zwischen Goethe und Herder wahrend der Erarbeitung der ldeen gibt ihr 
Briefwechsel; vgl. Briefe Gothe's und der bedeutendsten Dichter seiner Zeit an 
Herder, hg. Heinrich DOntzer und Ferdinand Gottfried von Herder, Frankfurt: 
Meidinger, 1858. Der Meinungsaustausch schien bis 1793/94 fortbestanden zu 
haben. 

Johann Gottfried Herder: Briefe: Gesamtausgabe: 1763-1803, bearb. v. Wilhelm 
Dobbek und Gunter Arnold, hg. Nationale Forschungs- und Gedenkstatte der 
klassischen deutschen Literatur in Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv), 
Weimar: BOhlaus Nachfolger, 1977-1984. 

Herders Bemerkungen bei: Hans Dietrich lrmscher, "Problema der Herder
Forschung," Deutsche Vierteljahrsschrift tar Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte, 37 (2) (1963), 278. 

Wolfgang Heise, "Der Entwicklungsgedanke als geschichtsphilosophische 
Programmatik. Zur Gemeinsamkeit von Herder und Goethe in der frOhen 
Weimarer Zeit," Goethe Jahrbuch, 93 (1976), 121 und 122; vgl. Richard Noll, 
"Herders Verhannis zur Naturwissenschaft und dem Entwicklungsgedanken," 
Archiv fur Geschichte der Philosophie, N. F., XIX(3) (1913), 311. 
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3. Die Einarbeitung der Lehre von der Natur des Menschen in 
Herders Sprachphilosophle 

Herders Verhii.ltnis zu den Naturwissenschaften wurde nach jahrelangem 

Schweigen erst mit H.B. Nisbets Dissertation (1970) wieder ins BewuBtsein 

zuruckgerufen.16 Sein Interesse an ihnen leuchtet uns aus seiner 

Korrespondenz und vielen seiner Werke entgegen. Eine adaequate 

Behandlung der herderschen AusfUhrungen uber Ursprung und Entwicklung 

der menschlichen Sprache und Vernunft erfordert es geradezu, aus der 

philosophischen Diskussion herauszutreten und sie im weiteren Licht der 

zeitgenossischen anthropologischen Forschungen zu begutachten.17 Nur so 

lassen sie sich in ihrem Umfang, ihrer Tiefe und in ihrer Neuartigkeit 

verstehen. In seinen Erorterungen bezog sich Herder selbst ausdrucklich auf 

Gelehrte wie Buffon, Bonnet, Reimarus, Camper, Hailer und Blumenbach, um 

nur einige zu nennen, die zu den beruhmtesten Naturforschern und/oder 

Anatomen Europas zahlten.18 Er selbst stand mit den Ersten der 

Fachgelehrten in personlichem Kontakt, unter Ihnen so mancher wie die 

16 

17 

H[ugh] B[arr] Nisbet, Herder and the Philosophy and History of Science, 
Cambridge: Modem Humanities Research Association, Dissertation Series, Vol. 
3, eds. F.J. Stopp and R.A. Wisbey, Cambridge: The Modern Humanities 
Research Association, 1970. Seitdem sind weitere Arbeiten zum Thema 
erschienen, u.a.: Hans Dietrich lrmscher, "Aneignung und Kritik 
naturwissenschaftlicher Vorstellungen bei Herder," S. 33-63; Conrad Grau, 
"Herder, die Wissenschaft und die Akademien seiner Zeit. Hinweise auf ein 
interdisziplinares Forschungsthema," Jahrbuch tar Geschichte, 19 (1979), 89-
114; Manfred Wenzel, "Die Anthropologie Johann Gottfried Herders und das 
klassische HumaniUitsideal," Die Natur des Menschen: Prob/eme der Physischen 
Anthropologie und Rassenkunde (1750-1850), hg. Gunter Mann und Franz 
Dumont, Soemmerring-Forschungen: Beitrtige zur Naturwissenschaft und 
Medizin der Neuzeit, Bd. VI, hg. Gunter Mann, Jost Benedum, Werner F. 
KOmmel, Stuttgart: Fischer, 1990, S. 137-167. Zu den alteren Arbeiten geh6ren 
u.a.: Wa~her May, "Herders Anschauung der organischen Natur," S. 8-39 und S. 
87-113; J.H.F. Kohlbrugge, "Herders Verhaltnis zu modernen 
Naturanschauungen," Die Naturwissenschaften, 46 (1913), 111 0-1116. 

Eine gute EinfOhrung, wenn auch nicht umfassend, zur Anthropologie des 18. 
Jahrhunderts bietet Werner Krauss: Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts: Die 
Fruhgeschichte der Menschheit im Blickpunkt der Aufkltirung, hg. Hans Kortum 
und Christa Gohrisch, MOnchen: Hanser, 1978. 
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beiden Forsters, Gall und Blumenbach, die ihm . groBe Hochachtung 

entgegenbrachten.19 Es ware allerdings ganzlich verfehlt, Herder einen 

Naturforscher zu nennen, er betrieb nie Naturwissenschaft in Theorie oder 

Praxis, wie zu einem gewissen Grade etwa Goethe. Stattdessen gehOrte er zu 

den groBen Denkern des 18. Jahrhunderts, die sich aus Interesse weite 

Kenntnisse in der zeitgenossischen Naturlehre aneigneten. 

18 

19 

Buffon und Hailer er!OIIten fOr Herder in den ldeen noch eine zusl!tzliche 
Funktion: sie wurden von ihm immer dann als Autoritat aufgerufen, wenn es galt, 
Hypothesen durch empirische Erlahrung zu stOtzen; Johann Ulrich Marbach, 
"Beitrl!ge Albrecht von Hailers zu Herders Anthropologie unter besonderer 
BerOcksichtigung sprachlich-literarischer Aspekte," Annali, VII (1964), 49; vgl. 
den Brief Herders an Samuel Thomas Soemmerring vom 28. Februar 1785, in 
dem er es selbst, in bezug auf Hailer, durchklingen lieB: Herders Briefe, ausgew., 
eingel. und erl. von Wilhelm Dobbek, Weimar: Volksverlag, 1959, S. 249-250. 
Der gleiche Brief findet sich in "Johann Gottfried Herder: Briefe: Gesamtausgabe: 
1763-1803," Vol. 5, S. 111-113; Ref. zu HailerS. 112. 

Joh. Friedrich 8/umenbach uber die naturlichen Verschiedenheiten im 
Menschengeschlechte, nach der 3. Ausg. u. d. Erinn. d. Vert. Obers. u. mit ein. 
Zus. u. en. Anm. hg. v. Johann Gottfried Gruber, Leipzig: Breitkopf & Hartel, 
1798. Die Titelseite tragt die folgende Aufschrift: "Seiner HochwOrdigen 
Magnifizenz dem Herrn Vize-Prasidenten Herder in Weimar aus innigster 
Verehrung gewidmet;" vgl. Brief Blumenbachs an Soemmerring vom 3. Mai 1785, 
in: Rudolph Wagner, Samuel Thomas von S6mmerring's Leben und Verkehr mit 
seinen Zeitgenossen, Leipzig: VoB, 1844, S. 305-307; Brief Forsters an Herder 
vom 21.1.1787: Georg Forsters Werke: Slimtliche Schriften, Tagebucher, Briefe: 
Briefe 1784-Juni 1787, bearb. v. Brigitte Leuschner, hg. v. d. Akad. d. Wiss. d. 
DDR: Zentralinst. I. Literaturgesch., Bd. 14, Berlin: Akademie, 1978, S. 620-623. 




