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Malaio-polynesische Wanderungen. 

Das Gebiet, innerhalb dessen Orenzen die von mir darzuM 
legend en VOIkerverschiebungen sich vollzogen haben, erstreckt 
sich von Sumatra im Westen bis zur Oster-Insel (Rapanui) illl 
Osten und von formosa und der Hawaii-Gruppe im Norden 
bis nach Neu-Seeland im Sliden. Ganz weit nach Westen vor
geschoben lieg! als AuBenposlen Madagaskar. Abgesehen von 
Neu-Seeland liegen aUe diese Uinder in der Hauptsache inner
halb der Wendekreise und erfreuen sich des gleichmiiJligen 
warmen Klimas der Tropen, in dem die Kokospalme gedeiht; 
aile empfangen viel Niederschl1ige. Abgesehen von Neu-See
land wieder besitzen auch aIle die gleiche oder eine sehr ahn
Hehe Flora. Denn wenn sich aueh zwei Pflanzenreiche, das 
indische nnd das polynesisehe, in diesen Raum teilen, und wenn 
auch offensichtlich nach Osten zu die Vegetation immer 
iirmer wird, so trifft doch der Wanderer, der von Westen 
nach Osten dieses Gebiet durchzieht, aul nichls, das ihn liber
rascht: aile Bfiume, BUsche und Graser scheinen alte Bekannte 
zu sein. Madagaskar allerdings zeig! einige Unterschiede, Neu
Seeland sehr erhebliche. 

Die Pauna dieses graBen Gebietes ist in sich sehr ver
schieden, aber anch hier In dem Sinne, daB, je weiter man 
naeh Osten kommt, die Tierwelt umsa armer wird; die alten 
Bekannten verschwinden und nur wenige neue markante Er
seheinungen, wie Kasuar nnd Kanguruh, treten im Osten an 
ihre Stelle. 

Das Ganze ist ein groBes Inselgebiet, nnd wenn aueh ein~ 
zelne Glieder, wie Sumatra, Borneo und Neu-Guinea, kontinen
talen Charakter annehmen, so ist doch der groBte Teil seiner 
Bewohner auf den Strand nnd das Meer angewiesen, auf dem 
iabraus, jahrein die gleichen regeimaBigen Winde und Strli-
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mungen wechseln. Alles in aHem kann man sagen, daB in der 
Hauptsache der wandernde Malaio-Polynesier imrner inner
halb seiner geographischen Heimat blieb. 

In diesem groBen Oebiet sind als Orundstock der BeviiIke
rung, als alteingesessene Schicht, soweit wir heute zuriicksehen 
konnen, zurn mindesten drei voneinander sehr verschiedene 
Elemente zu erkennen. Einmal eine dunkelfarbige. kraus- odeT 
wolIhaarige, kurzschadelige Rasse mit breiter, iIacher Nase, 
deren kleinwiichsiger Zweig durch die Andamanen-Bewohner, 
die Semang der Malaiischen Halbinsel und die Negritos der 
Philippinen gekennzeichnet wird, wiihrend ein elwas groBwUch
sigerer Zweig den Osten, von St. Matthias im Norden bis Tas
mania im Sliden, besessen zu haben scheint. Von diesem letzte
ren Zweige scheinen in ihrer Art verhaltnismaBig rein nur der 
Kern der Baining der Oazelle-HalbinseI und im wesentlichen, 
abeT mit eiDem schwachen melanesischen Einschlag, die Tas
manier in die historischen Zeiten gelangt zu seiD, wiihrend die 
dazwischen liegenden Bewohner des ostlichen Bismarck-Archi
pels'), der Salomon en, Santa-Cruz- und Banks - Inseln, Neu
Hebriden, Neu-Caledonien und Pidschi durch Mischung mit hell
larbigen Malaio-Polynesiern zu Melanesiern, die sparlichen Be
wohner Auslraliens durch Mischung mit dunkellarbigen Prae
Dravida-VOlkern zu den heuligen langschiideligen Australiern 
umgewandelt wurden. Neu-Seeland scheint von dieser dunkel
farbigen Grundsehieht frei gewesen zu sein, nnd aueh bei 
Pidschi muB man Bedenken haben, ob dieses alte Element hier 
reinblUtig einheimiseh gewesen ist, oDd man darf sich fragen, 
ob diese Inselgruppe nicht vielmehr die Orundschichl ihrer 
dunklen Beviilkerung der Einwanderung bereits anderen Orts 
herausgebildeter Melanesier verdankt. 

Das zweite alteingesessene Element bilden die Papnas, eine 
dunkelfarbige, kraushaarige, lang- bis mittelschiidelige Rasse, 
mit vorspringenden, z. T. adlerschnabelformigen Nasen. Sie 
waren eine alteinheimische Schicht von Neu-Ouinea, der nach 
Westen ausliegenden Inseln, im besonderen der Molnkken, von 
West-Neu-Pommern, sowie der Louisiade- und d'Entrecasteaux
Oruppen. Die Grenzen zwischen den Papuas nnd der vorher
gebenden Schicht sind noch nirgends lestgestellt und sind auch 
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sicherlich flieBende. Es scheint so, als wenn die Pap lias \'011 

diesen beiden Grundelementen das jiingere all On lind Stclk 
sind ond aoch das weniger urspriingliche, reine und 1I11~'1.!~ 

mischte. 
Welche Stellung die pygmaenartigen Elementc CiIlIlCIlIll~'J1, 

die in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen NeU-nllilll';I~ 
angetroffen worden sind, in welchem Verhaltnis sic Ztl dCIi ;III~ 

deren beiden alten Schichten stehen oder ob sie viellekht cill!..' 

selbstandige Stellung einnehmen, ist noeh nieht so klar gcwor
den, daB' ich mir in diesem Zusammenhang ein UrteH iiber si~~ 

erIauben k(innte.') 
:Reste einer letzten Grundschicht endlich giaubt man ill dell 

Sakai der Malaiischen Halbinsel. in einigen Stammen VOtl ~II· 

matra und AuBeninseln, sowie in den Toala von Celebes yor 

sich zu haben. die den Weddah von Ceylon verwandt zu sl'in 
scheinen und die man zu jener Prae - Dravida - Bevolkerllllg 
rechnen zu mussen glaubt. welche zur Zusammensetzun,l{ (kr 
M'asse def Australier hauptsachlich beigetragen haben dliritL', 

In diese alteingesessene Bevolkerung brachen als neues 
Element die M~laio-Polynesier hinein, oder, wie sie neuerdil!J:?"s 
vielfach genannt werden, die Austronesier. feh behalte das 
erstere Wort bei, wei! es Ihnen anen als Oeographen zweifcl
los gelauf1ger 1st ond weil es ehrwiirdig geworden ist durdl 
seine aussehlieBliehe Verwendung durch die Klassiker seiner 
Wissenschaft. Das zweite Wort ist an sich sicherlich weniger 
anlechtbar, als das ersle, aber Malaio-Polynesisch hat das Ver
dienst, sich durch mehr wie 60 Jahre hindurch in den Schriften 
ond 1m Munde der Fuhrer dieses Zweiges der Porschung ,ge_ 
halten zu haben, wahrend links und rechts von Beluglen 1I11d 

Unbefugten angeblich bessere Bezeichimngen erfunden. cil1t~ 

Zeit lang hier und da gebraucht wurden und schlielllich wieder 
verschwanden. "Ich glaube", hat Karl Ernst v. Baer geS<lR"t, 

"d:a~ ein neuer Name keine neue Wahrheit ist und daB uber eirlCIi 
alten Namen nicht eine neue Wahrheit entscheiden solIte, SOIl

dern ein alter Usus; je alter er ist, desto mehr Rechte Ilat cr"; 
nnd an einer anderen Stelle: "Die einzelnen Menschen kann 
man nicht umbenennen ohne groBe Verwirrung, wie sollte lIIal1 

V6Jker und VOlker-Oruppen, die im Laufe der Zeit eillcli hc-
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stimmten Namen erhalten haben, umbenennen kannen ohne_ 
noch graB:ere Verwirrung?"') 

Es ist das groCe Verdienst von Keane, Kern, Kuhn und Nie
mann, nachgewiesen zu haben, daB das Stammland der Malaio
Polynesier, von dem aus sie zu ihrer geschichtlichen Mission 
hinauszogen, in Hinter-Indien lag, daB es am Meefe gelegen 
war, und daB dieses Volk, das sich im Laufe seiner Geschichte 
mit einzelnen seiner Teile der Zeit naeh wie in seinen TateD zum 
ersteD primitiven Volke von Hochseefahrern ausreifen sollte, 
schon in seiner indischen Heimat ein Yolk von Seefahrern war. 
Bereits 1891 konnte Niemann mit Kern und Kuhn sagen, daC 
das Tjam, eine Sprache Hinter-Indiens, mit vollem Recht eine 
malaio-polynesische Sprache zu Dennen sei ') Spater, ais dann 
die Auswanderer in ihrer neuen Heimat im Indischen Archipel 
sich ausgebreitet und vermehrt batten, haben dann z. T. wieder 
RUckwanderungen nach dem Festlande stattgelunden, und die
ser RUckilut verdanken hinterindische Sprachen ihr Dasein 
oder einen modernen indonesischen Einschlag.6

) Aber umfas
sende Untersuchungen in der Art, wie sie von P. W. Schmidt 
aulgenommen worden sind, baben gezeigt, daB die Heimats
sprachen der Malaio-Polynesier einer groBen Sprachfamilie an
gehilren, der austroasiatiscben, und daB deren hier in Betracht 
kornmende Glieder, soweit wir seheu konnen, in Hinter-Iodien 
bodenstandig waren.') 

Manche schwerwiegenden Griinde mUssen nns veranlas
sen, den Beginn der malaio-polynesischen Auswanderung aus 
Hinter-Indien in eine weit zurlickliegende Zeit anzusetzen, nnd 
manche anderen mehr zwingen zu der Auffassung, daB diese 
Abwanderung eine V61kerbewegung war, die sich dUTch viele 
Jahrhunderte, wabrscheinlich mehrere Jahrtausende hindurch 
hingezogen hat, die ihre Perioden regerer Tiitigkeit und des 
Driingens nach vorwiirts gehabt hat, die aber in der liauptsache 
langsam und allmahlich, nicht katastrophenhait erfolgt ist und 
sich in dieser Weise lortgesetzt hat bis zum heutigen Tage. 

Angesichts einer solchen Sachlage ist es mUflig nach den 
GrUnden zu fragen, we1che die Abwanderung aus Hinter-In
dien veranlaBt haben; es magen geographische gewesen sein 
(Nahrungsmangel bei Uebervolkerung oder inlolge von Klima-
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wechsel), politischer Drnck von Norden kommender Mongolon. 
odet schliell!lich die Anziehungskralt, welche die herrlichen Li!n· 

• der des Indischen Archipels aul unternehmungslustige See
lahrer ausUben muBten. Solche Grunde und manche anderen 
mehr mogen alle einmal zu ihrer Zeit wiihrend der langen Wan
der-Periode von Gewicht gewesen sein. 

Die Malaio - Polynesier, die von Madagaskar bis Ropanui 
und von Hawaii bis Nen-Seeland In ihren Sprachen eine un
anlechtbar enge Zusammengehtirigkeit verraten,') sind ande
rerseits durch den mannigiachen Kontakt mit den VOlkern der 
vorhin genannten Grundschichten korperlich z. T. derartig um
gebildet worden, daB es ohne die Sprache, welcher ethnologi
sche und anthropoiogische Momente Hillsstellung leisten, nicht 
rnoglich ware, in ihoen Elemente zu vermuten, die zusammen~ 
geMren. Aber VOlker haben nie <ihne machtige GrUnde ihre 
Mnttersprache abgelegt, und lalls nicht nachgewiesen oder 
wahrscheinlich gemacht werden kann, daC dies geschehen ist, 
muC hier, genau so wie in allen iibrigen Teilen der Erde, bei 
VOlkerbestimmungen das sprachliche Element in das Vortrel
len rUcken.') 

Die Malaio-Polynesier, welche sich im groCen westlichen 
Teil des Indischen ArchipeJs seChait machten, haben im allge. 
meinen ihre heimlsche helle Hautiarbe bewahrt. aber zwei 
Varietaten machen sich bemerkbar, eine langschadelige, die 
man auch wohl im besonderen Indonesier nennt, nnd eine kurz
schadelige, die man Proto-Malaien genannt hat. Moglich, daB 
ietztere etwa einmal vorhanden gewesene sparliche Reste einer 
Negritobev6lkerung aufgesogen haben, von der im ubrigen aber 
niemals Spuren aul den groBen Sunda-Inseln geiunden worden 
sind. 

Zu Beginn unserer Zeitrechnung trat ein Ereignis ein, das 
von hochster Wichtigkeit fUr die Chronologie geworden ist, 
·namlich die Hinduisierung des westlichen Teiles des Archipels. 
inlolge welcher die indoneslschen Sprachen, die einen mehr. 
die anderen weniger, mit Sanskrit-Worten durchsetzt worden 
sind. Das ist z. T. in so hohem MaCe der Fall, daB man unter 
1000 Worten des lavanischen 110 Sanskrit-Worte gercchnct 
hat, und in der Sunda.Sprache unter 1000 noch 40.') Man kann 
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also aUllchl11cn, daB Malaio-Polynesier, deren Sprache ganz 

frei von Sanskrit-Elementen ist; Indonesien uoeb vor der Z-eit 
seiner Hinduisierung verlassen haben. Die indonesischen 
Schwarme, welche urn die Zeit vom 2. bis 4. Jahrhundert un
serer Zeitrechnung, und zum anderen Mal hn 10. Jahrhundert 
von Sumatra oach Madagaskar auswanderten, haben beide in 
furer Sprache ansehnliche Sanskrit-Bestandteile mit hinfiber
gebracht!') 

Die Teile der M. P., welche die Abwanderung nach Stid
osten fortsetzten, trafen auf den Neu-Guinea westlich vorge
lagerten Inseln auf das dort .Iteingesessene Papua-Element, 
durch das sie in gewissen Grenzen beeinfluBt wurden. Das Er
gebnis sind die sogenannten Alfuren von Ost-Indonesien, jenes 
hBehst wichtige und interessante Volkereiement, das von der 
spater erfolgenden malaiischen Einwanderung und Kolonisation 
von den Klisten abgedrangt und auf das Binnenland beschriinkt 
wurde. Ihre Sprachen sind, soweit bekannt, M. P.; nur auf der 
Halmahera-Inselgruppe besteht eine Teilung: wahrend narn
Hch die Sprachen des Slidens, so von Weda, Patani und Buli, 
indonesisch sind, gehoren die des Norden.s, so von Tobelo. 
Galela, Ternate, Tidore, zu einer Gruppe von besonderer Stel
lung, zu den Nord-flaimahera-Sprachen. (N. Adriani.) 

Andere M. P.-Wanderer gelangten liber Borneo nach den 
Philippinen ond von hier bis nach Formosa, wahrend Stamm
verwandte sicb mehr ostlich hielten und Nord-Celebes, sowie 
die zwischen Menado und Mindanao gelegenen Inseln besetzten. 
Diese Zusarnmenhange werden teilweise dUTch die Sprache 
dargetan. Es wiederholt sich hier das BUd, das soeben liir die 
Molukken angedeutet worden ist. Die ersten M. P.-Einwan
derer-Schwarme stoBen auf alteinheimische Volker, gehen mit 
diesen gewisse Verbindungen ein, drangen sie in's IoneTe, be
wahren ilne Sprache nnd werden dano ihrerseits von M. P.
Wandersc~warmen einer spttteren Periode von den Kiisten in 
das Binnenland abgedrangt. Nur ist das Bild fUr die Philippinen, 
wo die Quellen reichlieher flieEen, ein viel deutlicheres. Die 
ersteD Einwanderer, die manche gemeinsamen Zuge mit den 
Dayaks von Borneo haben, nnd von denen ich hier nur die 
Ilongots, Isinais, I1ugaos und Kalingas nennen will, trieben die 
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Negritos zuriick, von denen mancher Blp.tstropfen jetzt in i111'l'1l 

Adern dnnt, nnd die ihrerseits, wie es scheint, sarntlich M. I' 
Sprachen angenommen haben. 

Die Einwanderer dieser Periode, die sich offenbar d\lr~'h 

eineo erheblichen Zeitraum hinzog nnd in sich Abschnittc ~ri-I

Berer und geringerer Tatigkeit befaBte, wurden durch M. P. All. 
k6mmlinge einer zweiten graBen Wanderzeit in das Innerl: .111-
gedrangt. Vertreter dieser Schwarme sind die Tagalen, PaJt1-
pangos, Bisayas, Bikols, Hokos. Dieser zweiten Einw<lndv
rungs-Periode fol~te eine dritte, die der mohammedanisclll'lI 
Malaien. Diese Bewegung war bei Ankunft der Spanier im voll
sten Gange und wurde durch sie gehemmt. 

Oft ist behauptet und wohl ebenso oft wieder bestrittcn 
worden, daB die PoIynesier bei ihrem Eintreffen in der Siidscc 
auch auf den weit ausliegenden Atollen eine dunkle Volker
sehicht im Besitz der Lander vorgefunden haben."). Wird die 
Behauptung so gesteIlt, daB diese Leute mit den Inseln, auf 
denen sie lebten, den Rest eines ehemaligen, jetzt versunkenen 
Kontinents und damit eine uralte homogene Vtilkerschicht dar· 
stellten, so muE' diese Ansicht heute ebenso abgelehnt werden. 
wie das frliher geschehen ist. Aber das Vorhandensein dunkel· 
farbiger nicht-polynesischer Elernente ist nicht nur in anthro
pologischer fIinsicht festgestellt, so auf Neu - Seeland. Niue. 
Mangaia, Vaitupu, Tongarewa, Tahiti. auf den Tuamotu5 mid 
der Hawaii-Gruppe, sondern auch nach den Aussagen ihrcr 

Traditionen und Genealogieen haben Polynesier von ihncll cl'· 

reichte Inseln, wie Neu-Seeland, Niue, Rarotong., Tahiti. II,,· 
waii/'1) im Besitz einer dunkelfarbigen Bevolkerung VOn~cflil1-
den. Es gibt Maori-ramilien, in denen von Generation zu (Jl> 

Deration, 50 weit die UeberIieferung zuriickreicht, imn1l:r hiL'r 
und da die cine oder andere vollig melanesisch geartctc h~ltI 
erscheint, die man ausdrticklich auf die Heirat eines Ahllt!11 nllt 
einem Weihe der Maruiwi, der dunklen vorgefundenell \'orill'
wohner zurtickfi.i.hrt. Diese Mischung ist so stark gewc5CIl. daU 
nach ihrer eigenen Aufiassung kein Maori reinbliltig poiI'm', 
sisch iSt.13) 

Es ist nun an sich sehr wahrschemlich, daB die wand"rll"CIi 
Polynesier in sich selbst inlolge von Mischung mIt dunkelfar· 
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blgen Vlilkern eine gewisse Dosis schwarzen - wenn man so 
sagen darl _ Biutes mit nach Osten gebracht habeD, und es 1st 
auell sehr wahl moglich, wie angenommen wird, daB sie d\ln~ 
kellarbige Elemente im Sklaven-Verbaltnis mit sich filhrten. 
Dies iedoch kann unmoglich ailes erklAren. Aber Malaio-PolY
nesier waren frUh in die SUdsee gekommen und hatten durch 
Verbindung mit der alteinheimischen Bevlilkerung die alteste 
Schicht Melanesier gebildet, welche vornehmlich Teile des 
Bismarck'Archipels, die Salomon en, Neu-Hebriden, Neu-Cale
donien und Fidschi bewohnten.Sie werden als Melanesier keine 
Hochseelahrer mehr gewesen sein, aber sicherlich kUhne Schil
fer nnd gute Fischer, wie wir das Doeh heute von Salomoniern 
kennen/") nnd es mtiBlte hochst wunderbar zugegangen sein, 
wenn nicht im Lauie der lahrhunderte viele ihrer Boote ver
schlagen nnd einige von diesen an fernen InselD aDeh wieder 
angetrieben worden waren. Die Fahrt von Bligh nach der Ka
tastrophe der "Bounty" hat den Europaern zuerst gezeigt, 
welche ungeheuren Reisen offene Boote in der SUdsee machen 
konnen. Heute aber wissen WiT, daB Eingeborenen-Boote sich 
5 Monate lang mit HUlle von Seetieren, Hailischen als Nahrung, 
Regenwasser u. s. w. auf diesem OZearJ zu halten vermogen, 
und wir kennen die Geschichte cines Mangareva-Bootes, das 
sich von dieser auB!ersten Gruppe der Tuamotus nach Westen 
auf die Reise machte und nach einer Fahrt von 3700 Seemeilen 
das Atoll Sikayana, ostlich der Salomonen-Insel Malaita, er
reichte. Die Entfernllng von Mangareva bis Sikayana ist 
etwa gleich der Entfernung von Mangareva bis zur Ktiste 
von SUd-Am erika. lOin Beispiel von einer Reise von 2700 km 
gegen die vorherrschende Windrichtung liefert ein Karolinen
Boot. Fahrten vcrschlagener Boote von 1000-2000 Seemeilen 
sind haufig.") Angesichts dieser Tatasachen sind selbst die 
Iremdartigen, dunkellarbigen Elemente aul den abgelegenen 
rnamotu-Atollen ReaD. Pukaruha und Napuka ungezwungen 
als verschlagene Melanesier erkUirbar, nnd die iremdartigen. 
bisher nicht eingeordneten Worte im Tuamotu-Diaiekt sind 
viclleicht noch in Melanesischen Sprachen liltester Schicht oder 
in Hinter-Indien dermaleinst leststellbar. Zahlreich werden diese 
J "cute im allgemeinen nicht gewesen sein, so daB die nach Ihnen 
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kommenden und ihrem Charakter nach auch exklusivcll Pn!y
nesier durch sie nur wenig beeinfluBt worden sind. 10) Dcrlll JIll 

Gegensatz zu den Polynesiern, die pJan- nnd zielvoll rcistl.:11 

und kolonisierten nnd daher Weiber llnd Kinder mit sich Whr
ten, wird es sich im Faile der Melanesier fast immer urn Boote 
gehandelt haben, die gelegentlich des Fischlangs, bei Krie;:s
zUgen oder Handelslahrton durch unerwartete Unwetter vcr
schlagen worden nnd daher nur in Allsnahmefallen Weiber bci 
sich hatten. 

Solehe von der iiltesten melanesischen Siedelungsschicht 
im west1icheo Pazifik ausgehenden verschlagenen Boote mogen 
auch Tasmania getroffen haben uDd durch Mischung mit der 
alteinheimischen Bevolkerung den Tasmaniern der Zeit der 
Entdeckung das gegeben haben, was an ihnen so oft als Mela
nesisch bezeichnet worden ist. Sie scheinen somatisch den Mc
lanesiern von Neo-Caledonien am nachsten gestanden zu 
haben.") Auch in den 4 oder 6 Sprachen oder Dialekten, die 
auf der Inse,l gesprochen worden, scheinen einige wenige cle
mente melanesisch zu sein.1o:1) 

Wiihrend so eine alte oder die iilteste Schicht Melanesier. 
deren Spuren wohl am besten in den altertumlichen Sprachell 
Neu-Caledoniens, einiger Neu-Hebriden- nod Louisiade-Insclll 
zu erkennen sein werden, hochst wahrscheinlich Veranlassu!l~ 
war, daB manche der Inselgruppen des mittleren ond ostlichl.!l1 
Pazifik ihre erste Bevolkerung erhielten, haben zwei jiil1Rcrc 

melanesische Wanderstrome in der Hauptsache dazu bci~c

tragen, der Bevolkerung der groBen Inseln des westlichell Pni
fik ihren Charakter zu geben. ciner dieser heiden Strome gj fl~ 
aus der Gegend der Molukken hervor, strich, wie es SL'hl'illt. 
zunachst ohne nennenswerte Etappen auf seinem Wege zurikh
zulassen, an der Nordkiiste von Nell-Guinea entlang. bis l'r dl\' 
Gegend der Vitiaz- nod Dampier-StraBen erreichtc, Hil:r trut 
eine Teilung ein, indem einige Schwarme sich der NonJkll~h~ 
von Neu-Pommern zuwandten und hier kolonisiertcll. wiihrl'ud 
andere durch die genannten StraBen hindurchstiel3en. VOl! kl/· 

teren hat ein Teil auf einem im einzelnen noch nicht icst)((·~tcll· 

ten Wege die slidlichen Salomonen, die Neu-Hebridt"n. Willtl'. 

scheinlich auch die Banks-Inseln und mit Auslaufern \'n~lh'I\:ht 
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auch die fidschi-Gruppe erreicht. Ein anderer Teil endlich stri~h 
am Ostrand von Nell-Guinea entiang, wo z. T. in der Geg~hd 
der d'Entrecasteaux-Gruppe Siedeiungen erfo~gten, umschiffte 
dann das SUdosthorn von Neu-Guinea und besiedelte den gan
zen Stidrand dieser Insel bis zum Kap Possession.1!') 

.fin zweiter melanesischer Wanderstrom jiingerer Schicht 
ist von der Gegend ausgegangen, die von den Volkern mit phi
lippinischen oder subphilippinischen Sprachen bewohnt wird. 
Dieser Strom, der offenbar starker nod nachhaltiger war, als 
der vorangehende, nod der, wie es scheint, in mehreren, zeitlich 
nieh! unerheblich von einander ge!renn!en Schiiben eriolgte, ist 
auch, wenigstens mit Teilen, an der Nordkiiste von Nell-Guinea 
entlang gezogen, hat mit seinen Hauptmassen die Dampier
StraBe unberuhr! rechts liegen lassen, hat mit besonderer 
Slarke Neu-Hannover und Neu-Mecklenburg getrolfen und isl 
dano mit seinen Hauptkraften ostlich urn letztere Insel herum
gegangen, wah rend schwachere Abteilungen durch den St. 
Georgs-Kanal gezogen sein mogen. Der Hauptstrom ist dann 
die ganze Inselkelte, welche die Verlangerung von Neu-Meck
lenburg bildet, hinabgestrichen, hat sich hier mit dem Moluk
kenslrom, den er an EinfluB fiberrag!, getrolfen und hal auch 
wohl mit seinen Auslauiern Fidschi erreichl. 

Das Vorhandensein dieses letzteren Stromes war bereits 
wahrscheinlich gemacht worden.20) Weitere Beweise, die in der 
Hauptsache linguistisch sind, konnten inzwisch~n von mir ge
sammelt werden. Ich kann sie Ihnen hier naturgemaB nicht vor
Whren, holfe aber, in einem Anhang zum gedruckten Vortrage 
darliber kurz berichten zu konnen. (S. Anhang 1). 

Ich komme zu den Polynesiern. Trotz des bereits bespro
chenen, durchgangig vorhandenen, aber ungleichma£ig inten
siven dunkelfarbigen Einschlages bilden die Polynesier einen 
Stamm von Menschen von einer auBerordentlichen GleichiOr
migkeil des Karpers, der Silten, des Kulturbesitzes und der 
Sprache, welcher liber einen groBeren geographischen Raum 
hin verbreitet ist, wie kein zweites Volk von gleicher Arl aui 
der frde, wenn auch das bewohnbare und von ihm bewohnte 
Land innerhalb dieses Erdenbezirks verMltnismfiBig nur klein, 
dIe Volkszahl dieses Stammes nur eine geringe isl. 

j. 

, 
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Auch in ihrer Korperlichkeit rechnet man die !JoI.YJll· ... Il·r. 
gleich wie ihre Sprachgenossen in Indonesien uud auf Jell 1·'111 
lippinen, zu den Mongoloiden. Der Standpunkt von Keanl'. ,·cr 
in ihnen hellfarbige sogenannte .. Kankasier" erblickte. wird 1111 

allgemeinen nicht anerkannt. Aber wer die Polynesier mit ilJrl·11 

z. T. riesigen. prachtvollen Gestalten auf Samoa, RarotOJl~;l. 
Tahiti gesehen hat und den so gewonnenen Eindruck, der tllJrl"il 

das Studium der reichhaltigen Literatur vollaui besUitigl wird. 
mit dem Eindruck vergleicht, den der Durchschnitl der Bewoli
ner Indonesiens nnd der Philippinen liefert, der wird niemals 
Keane's Ansicht als phantastiseh bezeichnen konnen, sondei'll 
zu der Auffassung geiangen, daJll die Polynesier einen gewisscn 
leichten Einschlag besitzen miissen, der in die R.ichtung unserer 
eigenen Rasse geht. Diesen Charakterzug mUssen die Poly
nesler aber schon gewonnen haben, als sie noch geschlosscn 
irgendwo in Asien gesessen haben; denn er findet sich auf aIle;l 
Inselgruppen.21

) 

Die Wanderungen der Polynesier, die vor der Hinduisie
rung Indonesiens das Stammland verlieBen, sind oit behandcl! 
worden, aber zu einem reinIichen, abschlieBenden Ergebnis iSI 

Niemand gekommen. Denn wenn man sich auch tiber den <111_ 
gemeinen Gang der Wanderung von Westen nach Osten III 

sachkundigen Kreisen vollig klar ist,22) nnd sich einig ist iilH.'f 

die fiihrende R.olle, die einzelne Inseigruppen, wie Samoa. 1/1 

der polynesischen Besiedelungsgesehichte der Sudsee gcspicil 

haben, so sind doch in Einzelheiten fast ebenso viele versdlll'
dene Meinnngen geauilert worden, wie Bearbeitungen vorhall
den sind. Die Dialekt-Porschung, auf deren Notwendigkcit !.!ay 
fUr Polynesien und G. Ferrand iiir Indonesien und Mad"g,,,ka, 
ganz besonders hingewiesen haben, wird sicherlich nodi IlIitllw 

ches aufklaren und viel mrdern, aber mit Bestimmthcit wlret 

wahrscheinlich nur bei wenigen Gruppen zu sagen sein. VOII wo 
aus allein sie ihre Bevolkerung erhalten haben. Delli! C\i ,UICJ 

mehrere verschiedene Strome zu beachten, mehrert.-· II1IUpl,. 

Perioden der Wanderung, nnd eS ist dip Tatsachc Z1I Will·duwfI. 

daB zur Glanzzeit der Polynesier im GroBen OZCtlll. ctW,1 \"lIlI 

700-1200 unserer Zeitrechnnng, jede groBere (JOIYIl1!'!\isdH' In· 
seIgruppe Kenntnis von einer jeden anderen hl,.'s~t1J, tlill.! 1I'i1· 



-16 -

weise ein regelmaJ3iger Verkehr zwischen ihnen unterhalten 
wurde, und daB z. B. fahrten mit Doppelbooten zwischen Sa
moa, Tonga und fidschi, die nur 3 Tage in Anspruch nahmen, 
bls in unsere Zeil hinein etwas ganz alitiigliches waren.") 

Spilter ist dann Verfall eingetreten, viele Kenntnisse gingen 
verioren, wenn sie auch in der Ueberlieferung als ehemaliger 
Besitzstand noch feslgehaIten wurden;") aber in k1einem MaB
stabe war die polynesische Wanderung noch im Zeitalter der 
Entdeckungen nieht zum AbschluB gekommen und hat his in 
das 19. lahrhunderl hinein angehallen. Das beweisen die Ver
hilltnisse, die z. Zt. von Quir6s in der Gegend der Banks-Inseln 
herrschten, das zeigt das einsame Doppelboot mitten im Ozean, 
das Le Maire und Schouten trafen und so unedel behandellen, 
das beweisen schlieatich die Marquesas-Insulaner, die noeh z. Z. 
von Porter auszogen, urn nach Inseln zu such en, von denen ilIre 
Tradilion erziihlle.") 

1m Gegensatz zur altesteD Schicht der Melanesier, die als 
Werkzeuge des ZufaIls, wie ich glaube, als ersle Bev61kerung 
einige Inseln des Pazifik besiedelten, segelten und kolonisierlen 
die Polynesier bewuBt und planvoll, wenn auch unfreiwillig Ab
getriebene nod Verschlagene nicht wenig zur Bevolkerung 
mancher Inseln beigetragen haben. Stromungen, Wind und 
Wetter wurden sorgfilltig beobachtet, aber die vorwiegenden 
Slldost-Passate waren liir diese unerschrockenen Seeleute kei
neswegs ein Hindemis liir ihren Zug nach Osten. Es gab ge
nugend lange Zeilen des herrschenden Nordwesl-Monsuns, der 
zu fahrten gen Oslen beffihigte. Mehrfach ist mir von Ost-Poly
nesiern versichert worden: wir reisen mit Vorliebe gegen die 
vorherrschende Windriehtung, damit wir im falle des Mill
lingens der fahrt die Aussicht haben, mit der vorherrschenden 
Windrichtung unsere Heimat wiederzuerreichen/l6) 

Die Entwickelung der Schiffahrt von kleinen Anfiingen bis 
zur Erreichung einer fUr ein primitives Volk vollendeten Hoch
.ecschiffahrt, und das dann erfolgende Sinken von dieser Hobe 
in mehr bescheidene Grenzen und stellenweise sogar zu vol
ligelll Verlail. isl in der Geschichte der Malaio-Polynesier, vor
nehmlich der Polynesier, mil wunderbarer Deutlichkeit zu er
kennen. 

• 
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Da in dieser Entwickelung Tatsachen zu find en sind, die zu 
beweisen schein en, daB die Polynesier sich selbst bis l,ur 
Hochstleistung einer primitiven Schiffahrt, nlimlich zur Errei
chung des vorkolumbischen Amerika von Weslen aus, durch
gerungen haben, so muG ich aul sie mil einigen Worlen cin
gehen. Ich kann das im Rahmen eines Vortrags nalllrlich nur 
ganz kurz tun, werde aber auch hier angesichts der Wichtigkcit 
des Gegenstandes in einem kurzen Anhang einige weitere Aus
ffihrungen machen. (Anhang 2.) 

Das primilivsle Wasserlahrzeug der Malaio-Polynesier 
war ein aus 3 nebeneinander befestIgten Balken bestehendes 
floB von der Art des bekannten catamaran, das der Orient-[~ei
sende zuersl in Colombo bei den kleinen Taucher-lungens sieht 
und das dann in genau derselben Form fiber groik Streckcn 
des M. P. Sprachgebieles, von Singapore bis formosa und durch 
ganz Indonesi.en und Melanesien hin zu beobachten ist. Diescs 
fahrzeug, selbstredend in vergroBertem Mallstabe und vie!
leichl auch in weiter enlwickeller Porrn, hal in den am weite
sten zurfickllegenden Zeilen den Malaio-Polynesiern als fort
bewegungsmitlel bei ihren Wanderungen gedien!. In der 
Sprache von Madura bedeutet das veraltele Wort fUr desa
hoold, Dorfhaupfling, niimlich p,angghilek, nichts anderes "Is 
"floBkommandant". Es liegt hier genau dasselbe VerhiUtnis "or. 
das nns von Pbilippinen-Stammen, Tagalogs, Bisayas, Iban<l.l{s, 
Ilokanos, wahrscheinlich auch Bagobos, bekannt ist. wo bei dcr 
Kolonisation im fremden Lande die Bemannung des Auswal1dL'~ 
rerschiffes, des barangai, eine kleine Dorfgemeinschaft. das h,,· 
r.ngal, bUdele"an deren Spitze der Kapitan des Schiffes banlllKai 
aisHauptling oder Schultze der nunmehrigen Gemeinde bar~IIII{\li 
mit erblicher Wllrde trat.") 1m Laufe der Enlwickelung wllrd. 
dieses calamaran-floB groBer, indem die 3 Balken, besonders 
der mittiere, starker wurden. nnd indem man sie weiter aus
einal1lderrfickte. urn sO eine breitere PUiche zu erhaltcil. Schon 
hier sehen wir in rohem GrundriB das Auslegerboot mit llop
pelausleger, das dann seinen Charakter erhielt, wenn dcr mItt. 
lere Balken zur Erhohung seiner Tragflihigkeit ,u'KoMhlt 
wurde und so Bootsform annahm. Fahrzeuge in einent ",nlchen 
Uebergangssladium sind uns bekannt.") 
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Wer einmal in einem Boote mit Doppelausleger gefahren 
ist oder wenigstens solche Fahrzeuge aulmerkc;am beobaelltet 
hat. dec weiB, daB bei kleineren Booten wenigstens dec eine 
der beiden Auslegerbalken eigentlieh immer in der Luft sehwebt, 
also nutzios ist. Wenn daher auch in mancher Hinsicht dec Dop
pelausleger von Wert'ist, nnd ihn die Indonesier fUr ihre be-' 
sonderen Arten von Booten nicht magen entbehren wollen, so 
ist doeh der Riiekgang des Doppelauslegers und seine Umwand
lung in einen einfachen Ausleger ganz natiirlich nnd ungezwun
gen zu erklaren und wird zudem dureh Vorgange an der Tor
res-StraBe, aul den Karolinen, Samoa und den Marquesas be
wiesen.") Bei sehr graBen Booten muB auch der Auslegerbal
ken stark seill, zuweilen ist er es in dem MaHe. daB man auch 
aul ibm Pagajer plazieren kann. Wird ein soleher Auslegerbal
ken nun zue frleichterung nnd Hebung seiner Tragfahigkeit 
ausgeh6hlt, so wird aus dem Auslegerboot mit einem Ausleger 
<in Doppelboot. DaB die Eiltwicklung so gewesen ist, wird un
anfechtbar durch die Tatsache bewiesen, daB bel anen polyne
sischen Doppelbooten, welcher Art nnd GroBe auch, das eine 
Boot, dec frilhere Auslegerbalken. immer kleiner ist, als das 
andere, das Hauptboot; daB ferner dieses kleinere der beiden 
Boote in Tonga sarna, in Samoa 'ama, also genau \Vie der Aus
legerbalken heWI und daW schlieBlich das Wort kiato, 'iato, die 
eigentliche Bezeichnung fUr die Auslegerstangen, auch als Be
nennung illr die Verbindungsbalken der beiden Teile des 
Doppelboots geblieben is!.'') Diese Boote erreichten in fruheren 
Zeiten in Polynesien und auf Fidschi ganz erhebliche Abmes
suugen; es waren richtige Schiffe. Sie wurden bis ZIl 30 und 
40 m lang lind hatten Raum liir 200 bis 300 Menschen. Auf der 
Haupt-Plattform stand eine Hutte, ein Feuerherd war vorhan
den. Sic wllnlen VOl" tangeren Fahrten mit lebenden Haustieren, 
Fischen. Prikhten. Praserven wohl versorgt, Wasser in Bam
bus und anderen BehalleTn wurde milgeliihrt. Fische, welche 
die Polynesier vielfach roh essen, suchte man unterwegs zu 
fangen. Auch eine durstlOschende oder -mild~rnde Pilanze 
haben die alten polynesischen Wanderer gekannt. Diese Tat
sache kennen ibre Nachkommen mit Bestimmtheit aus den 
Traditionen, aber die Kenntnis der P1lanze selbst ist ihnen ver-

l 
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loren gegangen. Stair hat darin eine Coca-Art vcrUlIIlcl. ieh 
glaube aber, daB es die Areca-NuB: gewesen ist. welche die itlll'n 

Polynesier wohl aus Hinter-Indien mitgebracht Imbcn tIIh/{cll. 

deren Kenntnis ihnen aber auf den Insetn des Ozcalls \"crlofl'll 

gegangen sein mag, weil die Areca-Palme hier nidl! Wlh,:h'" "~I 

Auf diesen groBen Hochseebooten, mit denen die POI\'I1l'\ll'I' 

onter Piihrung von Kapitanen, die auf Piiotenschulcll illTl' :\110.;" 

biJdung erhalten hatten, und an der Hand von SeekartcJI,j,) 11lrl' 

weiten Reisen machten. ging stellenweise noell cine \\ l'IIi'II' 
Entwickelung vor sich, obwohl es sehr zweifelhaft ist, oil hlt,'nu 

eine Entwickelung nach vorwarts zu erblicken ist. Wiilir,·"d 
namlich als Polge des soeben geschilderten Werdegan~s l'lIh~'" 

Doppelboots der Mast oder die Masten in oder iiber dl'llI 
Hauptboot einer hinter dern and ern standen, befanden sic skI! 
auf den Tuamotu-Insetn, wenigstens stellenweise. je in eirll"lll 

der beiden Doppelboote, also ein Mast neben dem allderel1, 
Zwischen diesen beiden Masten wurde das Segel gespalllll, 
welches, diesem Verhaltnisse angepaBt, ein viereckiges geWt'scll 
sein mag, obwohl ich das nirgends erwahnt gefundcll Iwill', 
Aber auch von den Maori, bei de"nen Tasman ein kleinc<.; IJn:l
ecksegel bemerkte. berichtet Banks von einer ahnlichcll btl
richtnng zwischen zwei Maststangen.33

) Nachdem mit dell grfl-
8en Doppelbooten der Hohepunkt M. P. Schiffahrt errcklit 
war, ist auf der ganzen Linie ein R:iickgang eingetreten. Ni~ht 
etwa nur seit dem Eintreffen der Europaer in diesen U(,\\'iis," 
sern, wie das ja bekannt ist, sondern bereits vorher. So i;t!hJ 

zwar Tasman noeh durehweg, wie es scheint, bei dell J\ol'lOri 
Doppelboote, aber es waren nicht mehr die groBen t-fo(l1wl'
sehiffe mit Kiato nnd Plattform, in denen die Maori Will 1"~lro" 
tonga gekommen waren, sondern einfach unmittelbar aneill· 
andergebundene offene Boote, Bei der Wiecterentdeckllllg' NCUe 

Seelands durch Cook besaBen die Maori, wie es scheint, Hllf 

noch wenige DoppeJboote und wenige Auslegerbootc, I lit, \\lll"i· 

ori schIieBlich auf den vegetationsarmen Chatham-llIst'ln, W;lll'lI 

noeh tiefer gesunken: sie bildeten, tihnlich wie viele hhlillllCf 

an den trockenen Westkiisten Amerikas ihn: Bill"'l'Il"!S;d,;t ... 

und wie die aUen Aegypter ihre Papyrusboote. Ihrl' kill1l11il'r· 

lichen Pahrzeuge aus den zahen Bltitenstengcln d('\\ 1'1101"11 till 111 
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tenax.") Bei denMangareva-Leuten endlich war die Rfickwarts
entwlckelung eine noch andere: sie gelanglen vom DoppelbQ9t 
wieder dahin, von wo sie ausgegangen waren, namlich zurn 
Holzfioll·.") 

Diese ganze Entwickelung mit ihten verschiedenen Stadien 
ist von hohem Interesse, wenn wir beachten, daB ein HolzfioB 
in Mangareva-Art mit nebeneinanderstehenden Doppelmasten. 
und dazwischen gespanntem Segel nach Tuamotu-Art an der 
Kiiste des Inka-Reiches gefunden worden ist; daB ferner dieses 
Segel zwischen Doppelmasten das einzige sicher festgestellte 
vorkolumbische Segel Amerikas ist, und daB schlielllich vor
kolumbische Doppelboote an der pazifischen Kfiste Zentral
Amerikas bekannt waren.") Es kommen dazu die noch nirgends 
befriedigend behandelte auBergewohnlich groBe Zahl von eth
nologischen Parallelen zwischen Amerlka und den Sfidsee
Landern.31) die beiderseitigen Traditionen, die auf eine Beriih
rung schlieBen lassen,") und endlich auch die Worter kumara 
und ubi filr zwei wichtige Kulturpflanzen, die dem amerikani
scheu nnd ozeanischen Oebiet gemeinsam sind.3D

) Wenn man 
dies alles wfirdigl, nachdem soeben von mir der Weg und die 
Mittel gezeigt worden sind, die tatsachlich den Polynesiern ge
statteten, Amerika auf dem Wasserwege -zu erreichen, dano 
scheinen mir die Zweifel schwinden zu mUsseD, daB tatsachlich 
der Beweis filr diese Tat gelielert ist. Es war eine Kuiturwelle. 
in der sporadisch hier oDd da wenige Menschen eineo Teil ihrer 
Kulturgiiter, aber eine groBe Menge Deuer Gedanken, Ansehau
ungen und lruchtbringender Keime der Beviilkerung Amerikas 
zuhrachten. DaB es eine Viilkerwelle war, kann nieht zugegeben 
werden, bevor nicht bewiesen oder wenigstens wahrscheinlich 
gemacht wird, da8 es den Polynesiern mit ihren Mitteln mog
lich gewesen ist, in ansehnlicher Zahl die groBen Meeresraume 
zu fiberschreiten, welche die ostlichsten polynesischen Inseln 
noch von der Kilste Amerikas trennen.") 

Ueber die sogenannten Mikronesier nur wenige Warte. 
Aueh hier ist z. T. eine alte melanesische Untersehicht vor
handen, die aber starker war als die der polynesischen Inseln 
und die es bewirkt hat, daB die mikronesischen Sprachen den 
melanesisehen viel naher stehen als den polynesischen. AuBer-

, 
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dem enthalten sie z. T. einen starken Einschlag ganz fremd
artiger Elemente. 

Die polynesische Beeinflussung ist besonders im mittleren 
uod ostlichen Mikronesien fiihlbar; sie ist .somatischer. kuItllrcl~ 
ler und sprachlicher Art. In Nukuoro haben wir eine rein po!y
nesische Insel vor uns.") Der phjlippinische EinlluB ist von der 
gleichen Art; er macht sich besonders im westlichen Mikrone
sien bemerkbar. Neuere philippinische Beeinllussung ist ge
schichtlich bekannt. Aber auch zum mindesten eine altere 
Schicht ist unverkennbar vorhanden und nieht gering zu ver
anschlagen. So sind, urn ein Beispiel zu Dennen, die Hauser der 
Tingian, der Provinz Apayao, im wilden Inneren des Dordlichen 
Luzon, den zierliehen Hausern der Palau-Insulaner so frappant 
ahnlich, daB ich mich nicht entsinne, eine ethnologische Pa
rallele von iihnJicher Unanlechtbarkeit in der Sudsee gefunden 
zu haben.tI!) 

Hier, wie fiberall in dem ganzen groBen behandelten Ge
met, harrt der ethnologischen, linguistischen, anthropologischen 
nnd anthropogeographischen Kleinarbeit noeh ein reiches nDd 
lohnendes I'eld. I'fir Mikronesien ist sie durch die Hamburger 
Siidsee-Expedition bereits in Angrifl genommen worden. Aber 
ungeheuer viel ist hier wie in Indonesien, auf Neu-Guinea ond 
den groJ3len melanesischen Inselgruppen noch zu tun. Manche 
Ueberraschung dfirfle uns noch bevorstehen. 1m groBen nnd 
ganzen jedoch ist in den letzten Jahren das Gerlist der jlin
geren VolkerverteHung und Volkerwanderung innerhalb des 
M. P. Sprachgebiets mit hinreichender Sicherheit lestgelegt 
worden. Sprachen- nnd Dialekt-I'orschung werden das meiste 
tun mUsseD, urn dieses Gertist zu befestigeo, zu verbessern, aus
zubauen nnd zu erweitern.-4S) 

~.~ 



Anmerkungen (1m Auszuge). 

1) Peekel: .. Religion uod Zauberei auf dem mittleren Neu-Meck
lenburg" (Miunster i. W. 1910), S. 42; die bier gegebenen Oeschichten 
von den Mopup. Zwergen, uod Masensare. Waldmenschen. sind viel
leicht eine Erinnerung an d'iese UrbevmkeruD'g Neu-Mecklenburgs. 
~ An and'eren Stellen .J.assen OberIieferung uod Sprache eine ehemals 
Yorhand'ene alte Bevo}kerungsscbicht vermuten; so auf Java der 
Am Wandan, der Furst der Kraushaarigen (5. van der Tuuk, in "Las
sen's Oeschiedenis van den Ind.ischen Archip-el" (Utrecht (862), p. &2; 
- Jansz: "Jav.-Ned. W<.lh." (1913}, p. 1033; wandan = pap-oea). 

2) Kurz nachdem dies gesagt worden war, sind zwei ganz vor
treffHcbe Aufsatze von Prof. O. SchiagiTI!hau-fen erschienerr, die nur 
die Tapiro-Pygm~en als echten Pygmaenstamm bestehen lassen. 
("Ober die Pygmaenfra~ in Ne·u·-Guinea" in .. Festschrift doer Do
zenten der Uoiversitat Zurich" (1914), uod "Pygmaen in Melanesien" 
in "Archives suisses d' Antbropolo~ie generale", tome I (Mai 1914). 

") "Ober Papuas und Alfuren", in "Mem. Acad. Imperiale ScieH
ceS SI. Pttersbourg", 6' sor;e. 5<. Nat. t VII'I (1&59). S. 2ID-2SZ, 
nebst anderen ganz vortrefflicheno Bemerku-ngen in d-ieser Richtung. 

4) Malaio-Polynesiscb ist ·hier in· erw-eitertem Siooe gefaOt; 
d-iese Sprachen Hi·nter-I'Ildiens werden jetzt austroasiatische genannt. 
Sieh:e A. H. Keane: "On the Relations ofi the Indo-OhinesCi and lnter
Oceanic Races and Languages", in "Joarn. A'llthr. In.st.'', vol~ IX 
(1811~). pc __ 66. ~~ 31'1-07'Z, 215, 2I!S; - H. Kern: "Taal
kundlige Gegev-ens ter Pepaiing varr het Starn-land' der Ma)eisdl'-PoIy
nesische Volken". "Verslag. en Mededeel. Koninkl. Akad. Wetensch .... 
Aid. Letterk. Rks. 3. VI (Amsterdam 1_). S. 275-76, 278, 279, 
280, 286, 287, u. BUI. A. ~ "THdschr. VOOr Nederlandsch IndH~", N. S. 
18. jaarg. (Zaltbommel 1889), p. 8, 9; ~, E. Kuhn: .. Beitrage zur 
Sprachenkunde Hinterindiens". in "Sitzungsb. k. bayer. Akad. Wissen
schaffen" philos.-phil.-hist. Cl. (MUnchen 1889), £. 189 ft.: - O. K. 
Niemann: "Bijdrage tot de kennis der verhouding van het Tiam tot 
de talen van Indonesie", in "BUdr. Koninkl. Inst.", 5. volgr., deel VI, 
p. 27, ft. (1891). ~ Auf die sprachliche Zusammengehorigkeit der 
Oruppen hatten schon fruher John Leyden ("On the Languages and 
LiteratUre of the Indo-Chinese Nations" in .. Asiatick Researches" 
vol. X [Calcutta 1808], p. 164) und C. Fontaine (Keane loco cit. p. 271), 
auf den ethnologischen und sorachlichen Zusammenhang E. T. lIamy 
("La Nature" [No. 223; 8. 9. 1877J, p. 232) und H. Yule ("Notes on 
Analogies of Manrners between the Indo-Chinese Races" etc. in "Journ. 
Anthrop. Inst.", vol. IX [1880], o. 290-304) hingewiesen. 

~) J. R. Logan: "The Orang Sabimba" etc. in "Journal Indian 
Archipelago", vol. I (Singapore 1847), p. 296; ~ Keane lac. cit. 
p. Z11. 
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6) Pater W. Schmidt, "Die Mon-Khmer-V6Iker" (Br:ltIl1sdl\n'l~ 
19(6), wo auch' seine vorausgehenden Arheiten angefiihrt sind. 

'1) Seit d-en grundlewenden Arb-eiten von W ... v~ Humboldt und 
Buschmann haben Spracli-gre}ehrte enten Ranges, wie n. K. v. d. 
<hlbelentz, Friedrich Muller und H.endrik Kern, ferner der Ahbe 
F.avre uoo F. N. Finck. die-se Verhiltnisse nachgepruf.t und sind zu 
den-selhen Erg·ebnissen gt":k()mmen. Dag-egen haben sich: allsge
sprochen Crawfurd und in seiner Gefolgschaft Fornander, R.allkcll. 
Vau·x, s()w.ie gan.z neuerdingtg WilHam Churchill- (finl}ey and Chur
chiH: "The SU-b.DU" [Washington l!>la] Po 99 Ii) Icb gtau'be, daB 
Chwr-ch11't. der vie1'leicM! Uric-ht .g:anz auf der Hohe d.er I(enntnis der 
einschlagigen Literatur ist, bedauern wird. seine S3.tze niederge
schrieben zu haben, bevor er nicht auch von den Arbeiten seiner nicht 
yon ibm erwahnten Vorganger im O"ebiet der malaio-polynesischen 
forschung Kenntnis genommen hatte. 

8} S. u. a. Kern: "Stamland" p. 272-·73, 284; -< Kern: "In hoeverre 
kan men uit de taal van een volk besluiten tot zijne afkomst?", in 
"Jaarhoek Koninkl. Akad. Wetensch." (Amsterdam 1907) p. 17~18, 19. 

9) W. E. M·axwell: "A Manual of the Malay Language", 8th edit. 
(London 1907). p. 8. 

1.0) O. Ferrand: "L'Origine Africaine des Malgaches" in "Journal 
Asiatique" (~i--Juin 1908), extrait. p. 150-152. - Ferrand: .. Essai 
d;e Phonetiqu·e Comparee do Ma~ais et des Dialectes MJalgaches". 
(Parjs 1'909), p. a93 ff.; p. 325----Z6. - Batak = nabe Stamme schei
nen auch Wanderschwarme nach Osten gesandt zu haben. So finden 
sich Nias-Worte merkwiirdig haufig in Melanesien. Diese Erscheinung 
verlangt eine eingehende Untersuchung. 

ti) Besonders nachdriicklich aufgestellt uDd auch gut gesttitzt 
worden ist diese Auffassung von W. L Ranken: "South Sea Islanders" 
in "Jour. Anthr. Inst.". vol VI (1877), p. 231-232. ~ W. n flower 
and R. Lydekker: "An Introduction to the Study of Mammals living 
and extinct". (London 1891)-. p. 748, 751. - W. Volz: "Beitrage zur 
Anthropologie der Slidsee", in ,,Archiv ffir Anthropologie", Bd. XXIII 
(l89S}, p. 97 ft. besonders p. 152-.153. Die von Volz hauptsachlich 
aui Grund anthropologischen Materials gewonneue Ansicht kommt in 
allen wesentIichen Punkten der Auffassung sehr nahe, weIche iell 
vertrete. Siehe dagegen G. Gerland in "Geographisches Jahrbuch", 
Bd. XIX (1896), p. 248. S. fiber frfihere Erorterungen fiber diese Ver
h&ltnisse u. A. K. E. V. Baer. in ".Mem. Academ. Imper. Sciences 
Saint-Petersbourg", 6e ser. Sclen. Nat., t. VU~ (1859). p. 288; auf p .. Hb 
sprieht sieh V. Baer, wenn aueh etwas zogernd, im Stnne der von 
mir hier vertretenen Auffassung aus. 

12) Crozet: "Nouveau Voyage a la Mer du Sud, commence ~OIlN 
les ordres de M. Marion" etc. (Paris 1783), p. 51-52. 137, 14(J. Die 
Bemerkungen von Crozet sind auBerst bezeichnend. ~ J. B. StaIr: 
.. Floatsam and Jetsam from the Great Ocean", in "Jour. Polynus, 
Soc.", vol. IV (1895). p. 104, 119-120, 121. _. Quatrefages: "Lcs Po[y
nesiens et leurs Migrations". p. 134---135, 152, 153. 155, 175. - Pcr~f 
Smith; ,Jfuwaiki" (Melbourne and London 1910) 3. edit., p. 75. I,W If. 
- S. H. Ray: ,,Polynesian Linguistics", in "Journ. Polynesian S.,,,,tf, 
vol. XXI (1913), p. 167--169. ~ O. Friederici: "Ein Beitrag zur l(e111~1 ... 
nis der Tuamotu-Inseln", in "M.ftt. Vereins f. Erdk. LeIpzig: f. d. Jllbf 
1910". (j911), p. 144-147. 

13) :Eo Best": "The Peopling of New Zealand", in "Man", Vol, XW 
(1914), p. 73-76. Seine dre! Griinde allerdings. die Best zu dur Aft. 
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sicht briDgen, daB die M'aruiwi Neu-Seelands aus Fidschi stammten, 
sind, wie Ieicht nachzuweisen ist, nieht viel wert. - Taylor: ;"Te 
Ika a Mraui" (London 1855), p. 46, 119, 123, 124, 184. 

if) R. Parkinson: • .Beitrltge", in "Mittl. Geogr. oesellsch. Ham
burg 1887-ll8" (1889), p. 203-204, 215-216, 223, 240, 273~74. 

16) Pitz Roy: .. OutIine Sketch", in "Trans. Ethnoiog. Soc. Lon
don", N. S. vol. ] (1860, p. 9; - P. Dillon: "Narrative and Successful 
~esult of a Voyage in the South Seas" (London 1829), It 272, 294-95; 
- W. W. Gill: "The Origin of the Soutb Sea Islanders", in "lourn. 
Anthrop. lust,", vol. VI (1877), p. 2-3; - O. Priederici: "Siidsee
Jnse!n", in "Mitteil. Gesellsch. f. Erdkunde zu SfraBburg I. E', f. 19U" 
(Stra8burg 1912), p. 7; - Quatrefages. p. 106-107. 

16) S. J. \\Ihitmee: "The Ethnology of the Pacific", in "Journal 
of Transact. Victoria 'Institute", vol. XIV (M'eeting 19. 5. 1879), p. 26 
--'27. 

") Huxley, in "Joum. Ethnol. Sue. London", N. S., vol. II (1870), 
p. 130-131j ~ Freminville: "Nouvelle Relation du Voyage a la 
recherche de La Perouse", (Brest 1838), p. 206, 274; - Flower and 
Lydekker, loc. cit. p. 748. . 

.t8) A. Oldfield: "On the Aborigines of Australia", in "Trans. 
Ethnol. Society London", N. s., vol. III (1865), p. 222; - Calder: 
"Some Aocount - - ---< of the Native Tribes of Tasmania", in 
,)oum. Anthrop. Inst.", vol. In (1874), p. 1Zj - ,,Erganzungsheft 7 
der Mitt. a. d. deutsch. Schutzgeb." (Berlin 1913), p. 140; - Schon 
Logan hat gesagt: .. The languages of Tasmania, New Caledonia and 
Tanna (New Hebrides) appear to be connected", ("Ethnology of the 
Indo-Pa'Cific Islands", in "Jouro. Indian Archipelago''. vol. V (Singa
pore 1851), p. 228. 

"19) "Erganzungsheft 7 d. Mitti. a. d. deutschen Schutzgebieten" 
(Berlin 1913). 

20) .. Erganzungsheft 7", lac. cit. - Hi. Kern im "Literarisch. Zen
tralblatt", 64. Jahrg. No. 41 (11. 10. 1913), p. 1327~29. 

ll.t) Es muB aUerdings gesagt werden. daB sich auf den Philip
pinen, ganz besonders im Innern von Luzon, Typen finden, die den 
Polynesiern recht nabe kommen. S. z. B. WDrcester: "Head-Hunters 
of Northern Luzon", in ,.Nation. Geogr. Mag.", vol. XXIH (1912)., 
p. 909, 915 u. passim. 

~ll) Ober die MiOgJichkeit, daB einzelne polynesische W,orte. wie 
ltIuka, lina, aho, aus dem Sanskrit stammen konnen, haben schon W. 
v. Humboldt, Buschmann und Hopp verharidelt. (v. Humboldt: "Uber 
die Kawi-Spracbe auf der Insel Java" [Berlin 1836-.39], II, 273; Ill, 
779 ff. u. passim; ~ Bopp: ,.Uber die Verwandtschaft etc." [Berlin 
1841], p. 50, 51. 58, 59. 68). Die Zabl ist sehr gering, und von den 
wenigen, die ich als moglicherweise aus dem Sanskrit stamm end fur 
melanesische Sprachen angeregt habe (,,Erganzgh. T', p. 148-149), 
fallen sarna (Ferrand: "Essai", p. 59), dina (Kern: "Fidjitaal", p. 170 
u. Kuhn, p. 232) und hantu (anita} (Blake: "Sanskrit Loan-Words in 
Tagalog" in "Johns Hopkins Un. Gircu!.", XXII, No. 163 (1903), p. 64) 
wohl auch noch fort· - Noch 1908 bat Admiral rreih. v. Schleinltz. der 
ehemalige F·ubrer der Gazelle-Expedition und spater Landeshauptmann 
von Deutsch-Neuguinea, in Aufsatzen, die iiir ein groBes, aber ge
biIdetes Publikum bestimmt waren, die Ansicht vertreten, daB die 
Siidsee-Inseln von den Phoniziern via Amerika bevolkert worden 
seien. ("Deutsche Revue" [1908], p. 225~235, 357~68). 

... 
I 

I 
j 

I 

, 
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~3) Stair, loco cit. p. 100, 103. 104, 106, 108; - Newell. chcntia, 
p. 238; ~ 1. J. Jarves: "History of the Hawaiian or Sandwich-hl:tIHh" 
(London 1843), p. 23 ff.j - A. Krlmer: "Die Sarnoa-Insclu" (Stun
gart 1902--i1903), 1,394; - Dillon: loc. cit. II, 97, 103, 104. 1 il. I.IM, 
158,168; _ Lambert: "Moeurs et Superstitions des Neo-CalcucJlIll'I1 .. ·· 
(Nournea 1900)., p. 54. 55, 256; - Labillardiere: "Relatioll dll VOy.I,:t~ 
a la Recherche de La Perouse" (Paris, An VIU), II, 165; --, dc I"'rc· 
minville. lac. cit., p. 258, 288. - 1. E. Erskine: "Journal of a Crui'-t! 
among the Islands of the Western Pacific" (London 1853), p. 1.1.,', 
170. _ Ober manche kleine Inseln haben wir ganZi ausgez.cidllll·lt· 
nnd eingehende Angaben fiber die Vielseitigkeit ihrer Besiedlllll~. I., h 
Renne Rotuma.h (cf. Wm. T. Prkhardl: .. Vi~i, and its Iuhabitanls" III 
,,Memoirs read before the Anthrop. Soc. London", vol. I, It-ih.i (d 
(London 1865), p. 196; - J. Stanley Gardiner: "The Natives 01 "",,
tuma", in ,,.Ionrn. Anthrop. Instit.", vol. XXVLl, p. 402--406, 

~4) Siebe die bekannte Karte von Tupaea (Tupaia): O. Pcsdu:l: 
"VOlkerkunde", 5. Allfi, (Leipzig 1881), p. 348, Anm. 2; -.. Prl'd 

Smith: "l!awaiki", p. US. 
2fI) D. Porter: "A Voyage in the South Seas" (London 182.~J. II. 'I.i 

-,94, 117; _ H. Hale: "Was America peopled from Polynesia't" III 
"Compte Rendu Coogr. American. Berlin" (Berlin 1890), p. 31'\4, 

2~) A. Pornander: ,,An Account of the Polynesian I(ace" (Londoll 
1878-1885}. I. 176, 177. ~ Beachtenswert in dieser Hinsicht ist di'.~ 
Bemerkung von Haddon: "The Ethnography of the Western Trihe 
of Torres Straits", in "Journ. Anthrop. Inst.", vol. XIX (1890), p . . 11K; 
_ Percy Smith: ,,Hawaiki", p. 48; - Quatrefages p. 163-64; 
Stair, p. 115. 

2?) Noceda y Sanlucar, p. 28; - Carro, p. 48, 49i - de Mun .. t. 
p. 191. 471; _ Kern: "De Gewoonten der Tagalogs", p. 107, 112. 
113j _ Schadenberg: "Siid~Min.". p. 34. - Ganz ahnlich werdel1 lilt' 

Verhaltnisse bei den Alfuren der Minahassa gelegen baben; audl 
hier ist es die Sprache, welche in diese Dinge der VergallKcn1crll 
hineinleuchtet. Tonternboan und Tombulu: walak: Gruppe, Abtciltll1~, 
Zweig eines Oeschlechts, Geschlecht, Volksstammj Platz. wo tlh' 
Zweige eines ~scblechts- sich niedergelassen baben. Ferner S;Wgll . 
balagheng (Stamm balage); Talaut: balaghana (Stamm. hal;1.:"I! 
Stammgenosse, ferner Verwandter. Der tu'ur im balak ist In \kt 
Minahassa der Stamm-, Oeschlecbtshauptling. (Schwarz: "Wdll.·', 
S. 573~74; - N. Adriani in "Tiidschr. v, h. Bataviaasch OCllnol ... dl " 
(Batavia 1910), dee! UI, p. 126-.}30). M:6glich, daB auch d<l~ lJiltki, 
badao, fur ,,Boot" einiger Borneo-Dialekte hierher gehort (11.;1\· 

"Burn eo", p. 158). - Dazu Anhang 2. 
.t!) Lane-Pox: "The .Evolution of Culture and other f:s ... "v .. ·· Ith 

ford 1906)., p. 189. 219. Dagegen scheint Lane-Fox (p. 22l if, I lin 
Ansicht zu sein, daB der zweite Ausleger, durch das Sl~~dll \.(1 

anlaBt, erst spater zurn ersten hinzugekommen sei. - - ,,/':rlCilltt:HlI.·) 
heft 5", p. 271. - Haddon: "The Outrigger Canoes of TorrC''' !--tr ,11h 

and North Queensland", in "Essays and Studies prescl1h~d 1<) \\IIi" 
Ham R.idgeway" (Oxford 1913), p. 616. 

29) "Erganzungsheft 5", p. 243; - Haddon: "WC'ill,'rtl I '1Iit~ 
p. 384. 

30) ,,Erganzungsheft 5", p. 310, 311-12; - Ersklnl', (I, H,' 
Siehe uber Verbreitung von Doppelbooten 11. a. LtIIC-tJ'C1\. I', ttl 

31) Fornander II, 8-9. ~ Quatrefages: .. Les P()IYII~ .. h.mliC··. 11 H. 
119, 122, 130, 131, 146. - Waterhouse: "The KII1~ alld P\iI'llle .. , f"Oi 
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(London 1864), p. 153, 229. ~ Erskine. p. 115. 132; ~ Stair: "Ploat
sam", p. 107, 109, 110j - Grey: "Polyn. Mythol.", 2. edit., p. 114, 115, 
]20. 132, 133, 142. 155. 212; merkwiirdig ist die Zabl 140 fUr ~dle 
Kriegsbesatzung oDd Kampfeinheit; p. 106, 112. 160, 161.218, 2Z2; -
"ErgAnzungsheft 5", p. 141-142; - Dagegen giaubt Lewin. - viel
leicht nieht ganz zu Unrecht - daB def Kalkgebraucb zurn ameri
kanischen CocagenuB auf den Kalkgebrauch zurn Beteigcmill von 
Malaio--Polynesiern zuriickzuhihren sei. Siebe Lewin: "ObeT Areca 
Catechu", p. 15. 

32) Andia y Varela. p. 110 if., - Quatrefages p. 102. 
33) "Erganzungsheft 5", p. 270; - "Tasman's Journal", p. 20 

(d. Obers.) uDd hollandischer Text mit Fig. "fatsoene van Tingang
ziil", - Die Stelle bei Marchand Uber den Platz der Masten der 
Marquesas-Doppelboote ist nicht ganz klar; sie standen wohl hinter
einander. Das Segel war dreieckig. Siehe G. Saint-Yves: "Le Vo
yage autour du Monde du Capitaine :Etienne Marchand", etc. "Bull. 
geOgr. hist. et descript." 1896. (Paris 1897) .. p. 16. 

M) "Tasman's Journal", p. 19; holland. Text u. Abb. - Hawkes
wotth. III. 121. 123, 227, 228. - Dumont d'Urville: "L'Astrolabe", I'I, 
492-95. ~ W~ Travers ~ .. On the Destruction of the Aborigines of 
the Chatham J·slands", in "Trans. Ethnol. Soc.", N. $.. vol. IV (1866), 
p. 354; - J. Hector, in "Journ. Anthr. Institute", vol. V (1876), p. 462. 

35} ,,'Erganzungsheft 5", p. 247, _ Siehe andere Angaben Uber 
RUckgang der Schiffahrt: ebenda, p. 280-281; - Lubbock: "Pre
Historic Times", p. 507; - Codrington: "Mel.", p. 293, note; aber 
die Reef-Inseln hatten noch Auslegerboote; Markham: ,,Rosario", 
p. 144. 

38) Oviedo y Valdes: "Historia General", tom. LB, lam. 2, fig. 2; 
- -Herrera: "Historia General", Dec. I, p. 266; - Quintana: "Vida:') 
de los Espafioles Celebres" (Madrid 1905-1906), I, 268; Nachdem 
die Spanier den Oebrauch dieser Doppelboote einmal von den In
dianern gelernt hatten, wurde er ihnen ganz geUiufig. S. B. de Var
gas M..achuca: "Milicia y Descripci6n de las lndias" (/VlLadrid 1892).. 
I, 200. Auch die Key-Bewohner von Florida besa8en Doppelbootei 
da aber .mittelamerikanische Einfliisse hier sehr wahrscheinlich sind, 
rnogen auch sie von dort gekommen sein, faIls sie nicht gar erst 
von den Spaniern iibernommen worden sind. S. P. H. Cushing: 
"Exploration etc. on the Gulf Coast of Florida", in "Proceed. Amer. 
Philosoph. Soc.". vol. XXXV (Philadelphia 1896). p. 364-65. -
Von einem Doppelboot, das nach Art der iibrigen amerikanischen 
lind der Doppelboote der Maori zur Zeit von Tasman ohne kiato 
cinfach zusamme-ngekoppelt war, spricht auch eine Uberlieferung 
der nordlichen Athapasken (P.eaux·de,-Lievre). Fiir Ihre Herkunft 
von der paziflschen Kiiste tritt Petitot auch sonst ein. (Petitot: "Mono
graphie des Dlme-Dindiie" [Paris 1876J, p. 64. - rUr den H·inweis 
auf diese Stelle hin ich Herrn Dr. Fritz Krause-Leipzig sehr dank
bar. ~ Petitot; .. Traditions Indiennes du Canada Nord-Ouest" (AI en
~Ol1 1888], p. 288, mit Originai-Text). - Auch sonst ist eine gewisse 
AJmllchkeit zwischen Booten der Westkiiste Siid-Arnerikas einer
selts und Indiens und Polynesiens andererseits mehrfach bemerkt 
worden. S. Fitz Roy: .. Outline Sketch", p. 4-5; dazu John Shortt: 
.. The fishermen of Southern India", in "Trans. Ethnol. Soc. London", 
N. S. vol. V (1867), p. 197. - Perner Moerenhout, II, 244-45. 

t1) leh hoffe hieriiber im ,,Archiv fUr Anthropoiogie" berichten 
"1AJ kOnnen. 

f 
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3;;) "Schifiahrt der Indianer", p. 74, 83-84. - Die Arbcill'lI \'1111 

A. P. Bandelier im "Amer. Anthropol.", N. S. vols. VI u. VII. IH:'UI1-
ders "Traditions of Precolumbian Landings on the Westem Coa"l 
of South America", vol. VII, p. 250 ff.i - Fitz Roy: "Outlinl' SkL-ldl". 
p. 5; - Percy Smith: "Hawaiki", p. 41. 

39) "Erganzungsheft 5", p. 202; - "Tuamotu-Ins.", p. I II,!. 
4(1) S. noch Lane-Fox, p. 121. - DaB solche Wanderlll1~CIl 1llld 

ihr EinfluB in jedem einzelnen Faile in der Geschichte der Mcp"dl" 
heit genau untersucht und abgewogen werden mussen, zei~t dit, l iI' 
schichte der Normannen in Am erika. SIe haben keinen na!.:iJwL'I'-· 
baren Kuitureindruck hinterlassen. Denn wie viel auch eine !-.(h:H !., 
Kritik von den Ihnen fruher nachgesagten Entdeckungs- und Kolo!li
sations-Erfolgen abstreichen mag, so bleibt doch die hochstc \\' :illi -
scheinlichkeit bestehen, daB sie in der Tat eine nordlich ~dl'\:l'I!\' 
Gegend, vielleicht Labrador oder Neufundland, von Gronland all', "1 

reicht haben. S. H. Vignau in "Journal de la Societe des Amcrka 
nistes de Paris", nouv. serie, t. VII (Paris 1910}, p. 85~ J J 'J. 
Deutsche Quellen, z. B. Jos. Fischer, scheinen iibrigens von H. Vi<,:n;,'i 
nicht benutzt worden zu sein. 

41) S. z. B. Kubary: "Die Bewohner der Mortlock-Inscln". 101 

"Mitt!. Geogr. Oes. Hamburg", Jahrg. 1878-79 (Hamburf' J~."tll. 
p. 232-33, 266, 277 ft. Viele von Kubary's Oleichungen sind hier ;dkl 
dings, was er wahl nieht wufite, allgcmein M. P. Ferner Kuh;II'~ : 
"Beitrag zur Kenntniss der Nukuoro- oder Monteverde-Inseln". dH:ll
da, Bd. XV (Hamburg 1899), p. 76-78, 131, 132. - Sprachlil·l! ... 
Qieichungen aufierdem in den "Erganzungsheften" 5 und 7. - N;H:II 
P. W'i1helm Schmidt zeigen sich al1erdings in den mikrol1csis.:iJcII 
Sprachen "keine Spuren" vom Polynesischen. Schmidt: "Die spr:ll·hl. 
Verb.", p. 252; - Ders.: "Ober das Verhaltnis", p. 56. 

U} Siehe z. B. Worcester: .. Head-Hunters", p. 921. 
43) Eine nicht unwichtige und nicht immer ieichte Aui~ahc dn 

f'orschungs-Methode, wie sie in diesem Vortrage und in iriiilcrcH 
Arbeiten von mir angewendet worden ist, besteht in dem Erl(ClltlL'1I 
und Eliminieren ganz moderner malaiischer oder indonesischer rir1 
f1iisse. Das ist von mir stillschweigend immer geschehen, "m~ l'lI 
solche VeriJaltnisse, iiber die wir manche historischen Angabcn 1101h~'II, 
mir bekannt waren. Ais ein Beispiel zur ErUiuterung solcher \'I'!"' 

haltnisse nenne ich die Melville-Insel. Es ist bekannt, daB ~l·it rund 
100 Jahren und wer weill, wie lange noch zuriick, die unternchnu'lldt'" 
Bugi- und MIakassar-H'andler- und Fischer hier und all 1JJ;III, ht'll 

anderen Punkten nach der Torres-StraBe zu permanelltc U<tlllkh .• 
Sklaven- und Trepang-Stationen hatten (Major Campbell: ,,(lcll~r.lphl. 
cal Memoir of Melville Island and Port ESSington 011 till' Cohlu),; 
Peninsula, Northern Australia", in "lourn. RoY. Geogr. So!.: .... '-(I), IV 
(]834), p. 158, 173, 175,177, 178i - G. Windsor Earl, in .. .Inllrn. RI''.', 
Geogr. Soc.", vol. XV}' (]846), p. 240, 243, 244, 245. Z·t'), .!!'iO; 
Ders.: "The Native Races of the Indian Archipelago" (Londufl I Hf;.H. 
p. 197. 198. 210. 211. 214. 215. 220--21. 222. 223-25. 229 "". 1.'2. 
233, 235-236; - Durch die Beschreibungen von Wnlluc(! ill .. lh{, 
Malay Archipelago" ist ja dIe rege Tatigkeit der BtlJ!:l- Illlli Maka .. 
sar-Handler in der Arafura-See ganz besonders gut bcklllllli. Or I't, 
Graebner, welcher die Melville-Insel mit seiner Mcthndc ht'hillldcll 
hat. scheint, so weit ich wenigstens sehe, diese Vcrht6llnl/lI\\' IIk!!1 
beriicksichtigt zu haben. ("Ethnologica", II, p. 1 ft. rIQI.{II. Sh'll'-! 
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auch A. Kramer. in "Peterm. Mlitt.", 60. Jahrg. (1914), p. 291, der 
auf der Melville-Insel eine "mikronesische Restkolonie" vermutet. 

Auf diesen Bug!- u. s. w. Verkehr geht. wie ieh bereits friiher~_· 
angedeutet habe, {"Erganzungsheft 5", p. 244} das Boot mit Doppel
ausleger der Torres-Strafien-Oegend zuruck. Demi das lipi-lipi ist 
sicherlich nichts ~nderes, als das iopi von Bugi (Matthes: "Wdb,", 
p. 546 I). fIierauf geht ferner wahrscheinlich ein Teil der Erschei
nungen zurUck, die mit daZll beigetragen haben, W. Churchill in der 
Ansicht zu besHirken, daB ein poiynesischer Wanderstrom durch die 
Torres-StraBe gegangen sei. ("Erganzungsheft 1", p. 16). 

Anhang l. 
An mer k.: Der Raumersparnis wegen sind in den beiden An

hangeD die Quellenangaben in Kfirzung aufgefiibrt. Die vollen Titel 
finden sicb in den Erganzungsheften 5 ond 7 der "Mittl. a. d. deutschen 
Schutzgebieten", welche aIle die n[cht entbehren konneD, fUr die 
allein diese beiden Anhange bestimmt sind. 

Elnlge wenlge verxleichende sprachliche Bemerkungen den phlUpplni .. 
scbeu Wanderzug betreHend. 

Die grofite Beweiskraft bei feststellung. sprachlicher Verwandt
schaft hat fUr Hugo Schuchardt der Wortschatz ("Bari und Dinka", 
R.eferat uber D. Westermann's "Die SudaDsprachen", p. 12 if., uDd 
R.eferat uber Karl Meinhof: "Die Sprache der llamiten", p. 412; beide 
in "Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Mlorgenl." - Ders.: "Basktsch 
und H-amitisch" in "Revue Intern. d. Etudes Basques". 7e annee, 
No.3 [Paris 1913]). Dieser soil auch hier urn so mehr in den Vorder
grund geriickt werden, als der ganz auBerordentlich beschrankte 
Raum ein naheres Eingehen aui die Grammatik nicht zuHiBt. Das 
Oanze kann nur eine Skizze sein. 

I. Aus den sprachvergleichenden Zusammenstellungen der "Er
ganzungshefte" 5 und 7 ist xu ersehen, in wie hohem MaGe der Wort
schatz philippinischer oder subphilippinischer Sprachen mit den von 
Neu-Hannover und Neu-Mecklenburg iibereinstimmt. Diese Gleich
ungen treffen in der Hauptsache aber auch fUr andere Qegenden des 
M. P. Sprachgebiets Ztl, sind vielfach allgemein M:. P. nnd besitzen 
daher nur sekundare Beweiskraft. 

:IJ. Neben diesen Worten findet sich aber noch eine ganze Reihe 
anderer auf der Marschlinie des philippinischen Wanderzuges. ganz 
besonders in Nen-Hannover und Neu-Mecklenburg, die keineswegs 
allgemein sind, die im Qegenteil in der Hauptsache nur hier vorzu
kommen scheinen uud die zudem von einer form, einem Charakter 
und von einer Anzahl sind, daB sie nur durch einen Wanderzug her
iibergebracht sein konnen. 

Solche Warter sind: 
1) Betelpfeffer (Piper betle L., Chavica betle M1iQ.) 
Dayak (Borneo): ari, are, arai, sireh, sirih (Ray: "La, g. of 

Borneo", p. 73, 115, 157); - Laur (mittl. Nell-Mecklenburg): a sier; 
_ Melanes. d. Gazelle-H.all. (Nordkliste): a ier. 

H. Kern hat bereits geklagt, wie sehr die Warterbiicher der 
philippinischen Sprachen in den Pflanzennamen versagen. ("Sanskr. 

f 
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W'oord,en ill' het Bisaya", p. 135.) Siehe noch de Clcrcq: .. I.!htllth 
Wdb.", No. 2717, uDd Lewin: "Ueber Areca Catechu, etc .... I). 51'1 iii. 

1- 2) Boot: 
Dayak: al6t, ar6t. aliit. ar6t, alod. arod, alud, arud, (h)ari')k. 

(h}aruk, harok, haruk. alon, baron. (C. Hose: "The Natives of 13or~ 
neo", in "Journ. Anthr. Inst. ... vol. XXIII (1894), p. 158-159; 
Barth, p. 16, 263; - Ray: "L. o. B .... p. 74. 116, 158); - Sulu: baroto; 
- Blkol (Stid-Camarines)': baroto (Jagor, p. 95),; - Bisaya: baloto 
(Blumentritt: "Verz.", p. 18. 19); Gower-lnsel (Salomon en) : 
beroko; porua; - Mtalaita (ebenda): baru. - Futuna (Neu-Uebr.): 
boruku (Ray: "New Hebr.", p.. 119). - Zu den Salomonen-Formen 
poma, und! barn Ware nroch eine Re'iiJte anderer Worte zu UeRllM, di·e 
zu parau, prau u. s. W. Zll geboren scheinen. tHerauf kann leider 
nicht eingegangen werden. - de ClercQ, ("aet Maleisch", p. 12) hat 
liir M'enado (ohne nahere Angabe} noeb buloto. 

3) Boot: 
Dayak: bunawa, banama, Boot; - Tagal: banaM., S'Chiffsplanke; 

- Fidschi: yananawa, leicht auf dem Wasser trelben (Kern: "Stam
land", p. 279; - Ders.: "fidiitaal", p. 200, nebst weiteren Angaben; -
R;ay: "L. o. B.", P. 116). 

4) Boot: Nias: ovo, Segelschiffj Nias (SUd): ovo, Kahn; ovo' ova. 
Einbaum (Sundermann: "N.-D.", p. 169; Swettenham "Comp. Vocab.", 
p. 140, schreibt owoh); - Mal.: goba. - Silong (Mergui-Arch.): 
kebang (Logan: "The Silong Tribe", in "Journ. Ind. Arcbipel.", vol. IV 
(1850), p. 412); - Dayak: top; - Sawu: kowaj-Rotti:ofa,oiak;
Sulu: guban, guban, goban (Cowie, p. 24); - Papua-Sprachen u. 
Astrolabe-Bai (Nord-Neu-Guinea}: gobun, kobun, xubun; - Nakanai 
(Neu-Pommern): a kuba; - Melanes. d. Gazelle-Halb.: a kube, a 
kumbe; -, Nord-Neu-Mecklenburg: kuva, kovo; - Nissan: kop; -
Espiritu Santo (Neu-Hebr.): ovo;-Nekete u. Thyo (Nell-Caled.): kuan. 
kor·ba (korpa) ("Vocab, Neket~ et T,h.yo", p'. 14. 17. 36)1; - Nengone: 
koe. - Auf den Marshall-lnseln heiBt der Auslegerbalken: kubak. 
kuba. 

5) Buschhuhn: 
Dayak: siau, siap, siok, kiap, piak u. ahnl.: Huhn. (Ray: "L. O. B.", 

p. 85, 127, 169); - Tingian (Philipp.): bi6k (Scheerer: "Batan". 
p. 64); Huhn; - Ganz Neu-Hannover und Neu-Mecklenburg: kiau, 
V'iaU'. urnd a-hnliche f-ormen; - Neu .. LaU'enil:rurg: ka-kiau: - Melan. d. 
Gazelle-Halbinsel: kiakiau; - Buka: kihau: - Santa-Cruz: kin; 
alles: Buschhuhn (Megapodius). 

6) Coleus scutellarioides Benth. 
Alfuren d. Minahassa: Bantik: ate - ate, ate - ate mopura; 

fientenan: ate - ate mahamu, (de Clercq: "Plantk. Wdb.", p. 207): 
Laur (mUtl. Neu-Mecklenb.): tata (Peekel: "Religion", p. 94. Ill), 

7) Dach: 
Mlagindanao: buungan, Hiittendach (Juanmarti, I, 29; II. 224): 

Unga!apu (Sapper festgestellt) und Kung Onseln nordl. N(~u-ttau. 
nover); Fahrten-Insehl von Tsoi bis KawH~ng (Nord-Neu-Mc~kU, lind 
lnsel Dyaul: hUilan, der lange Firstbalken (Hauptbalken) nhcn lin 
Hausdach; - Bol uud Fatmilak (Nord-Neu-Meck!.): hiuicll, Flr .. thlJ!. 
ken und aIle ihm parallel laufenden groBen Dachbalken. 

8) Erde, Land. 
Bakatan (Borneo): pila, Land (Ray: .. L. o. 8.". p. 174): 

Tagal: pila, Topiererde; - Tingian, (Inneres des ui.lnll. l.lItIJII): 
bida, Erde (Scheerer: "Batan", p. 33); - Nord-Ncu-Mt'ckhmb.' llirc, 
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pula, vilu, vi (Ietzteres in Lemusmus, Schnee: "Beitr.", p. 261}; -
Lavr: pise, po (Peekel: "ReI.", p. 76, 107), Erde, Lehm; - M'elanes..: 
d. Gaz.-Halb.: pia, Erde, Boden, Land (Costantini, p. 191; - Bley: 
"Orundz.", p. 90. - In Ponape heiBt piro, Erdkruste (Gulick, p. 41). 

9) Evodia. 
Alfureo d. Minahassa; Bantik, Tonsea: kasei, Evodia latifolia; 

Bentenan: kasei bukir, Evodia Minahassae; Tonsea: kasei odet kaju 
kasel, Evodia triphylla (de Clercq: "PI. Wdb.", No. 1402, 1404, 1409); 
- Lauf (mittl. Neu~Meckl.): gas, Evodia hortensis (Peekel: .. Rel.··. 
p.56). . 

10) Fischspeer (vielzackiger): 
Mlal.: kudiur; - Batak: hudiuf, Speer; Madagascar: 

hantswru - kantsuru, Fischspe'er; akutsu. anireso, Ange1haken 
(Ferrand: "Essai", p. 33); Dayak: kudiok, lange, oben 
eingespaltene Stange, urn Friichte zu pfliicken (Harde!and, 
p. 273); ~ Lamassa, Lamborn, u. s. w. (Siid-Neu-Mecklenb.) kusur, 
kusur, f'ischspeer; i sos6, Fische speer en; - Laur (mittl. Neu-Meekl.): 
kilsur, kusilr, Fischspeer; ebenso alles folgende: Belik, a gusil, -
lnsel Lihir: a SaSQ, - Lampet: soso; (diese 3 mittl. Neu-Mecklenb.); 
~ M'elanes. d. Gazelle-Halb.: a kur. - Es folgen Nord-Neu-Mecklen
burg und Neu-Hannover: Lawu: a gesul; - Limba und Langanie: 
kutsera; -----t Fetsoa, Lochagon. Nemassalang: a skoro; - Lakuru
mau: zasl; - Awelus, Mongai: kase; ~ Lauan: kase; ~ Sali, Lema
kot: kasi; - Panangai: gisi; - Mayurn: gise, kise; -' Bagail und 
Pahrten~Inseln. (zwischen Neu-Meek!. und Neu-nann.): kesi; .
Bauung und Ngamat (Neu-Hann.): sok. 

11) FluB: 
Mal.: suney; - Madagascar: ulli.oili (Ferrand: ,,Essai", p. 67); 

- Dayak: sunei, sunai, suiti, suile, soile, une, hUDai, lunei, Iun, und 
ahn!. (Ray: "L. o. B.", p. 100, 142, 184); - Tsoi (Neu-Hann.): sun; -
Bagail, Mlayum, Awelus, Sali, Lemusmus (alles: Nord-Neu-Meckl.): 
a suk. - Das sosoan der Alfuren der Minahassa durfte aueh hierher 
gehoren (Niemann: "A1f. Taal". p. 82-83). 

12) Frosch: 
Gaio und l(aTo (Sumatra): katak (Hazeu, p. 327-28; llOustra, 

p. 37); - Mal.: kalak, kodok (Klinkerl: • .N.-M.". p. 361; Badings, 
p. 128; beide Formen aueh bei SheJIabear)l; - Sunda.: kodak (Caals
rna: "H.-S.", p. 271); - Jav.: kodoQ (Jansz': "J.-N.", p. 316),; -
Madura: kataQ', kodoQ (Kiliaan: "N.-MI. '\ p. 134,; - Tagal.: togak 
(Noceda y Sanlucar, p. 344); - Pampango: tugak (Fernandez: 
"Nuevo Vocabulario etc. Espana!, Tagalo y Pampango" [Binondo 
1901], p. 20).; - Iloko: tokak (Carro, p, 28n; ---< Nufoor: kokro, 
krokro (J. L. van HasseIt: "Wdb.", 2. A., p. 18; - P. l. 1". van 
Hasselt: "Pabelen, p. 484); - Graget (Astrolabe-B.}: gas6k. -
Wftu- (Franz.) Inseln: ndogo; - Limba (Nord-Neu-Meek1.): katkat; 
- Insel Lihir: kahok; - Neu-Lauenburg, Melanes. d. Oazelle-Halb. 
und Sud-Neu-Mecklenburg: rokrok; - Insel Buka: toktok; - Japa 
(West-BongainviIle)<; kakaku (NB. SchluB-u kaum harbar). 

13) Garten, Gehoft: 
Magindanao: taman, Garten (Juanmarti, I. 217); - Laur: taman, 

GebOft, Land (als Gegensatz zur See). (Peekel: .. Rel.", p. 60, 73). 
14} Oedarme, Eingeweide: 
Madagascar: tsinay, tsiney, tinaY, tiney (Ferrand: "Essai", p. 76): 

- Dayak, tenai. tenae, senae, und ahnt. (Ray: "L. o. B· ... p. 74, 116, 
158}; _ Alfuren der Minahassa: tinai, tinae, tinei; - Batan und 

, 
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MJagindanao; tinay; - Ibamig: sinay; - Panay: timl.i; ... Tirtll;!): 

teneek, tenek (Scheerer: "Batan", p. 63)1; - Subanu: tinite, tint"· 
(Finley and Churchill, p. 146, 214); - Laur (mittl. Ncu-Medd.l: a 
tine, das Innere, der Bauch (Peekel: "Gram.", p. 60, 165. I kr .... · 
"Re!.", p. 69)'; - Mota: tinai, tine; - Oba (Neu-Hebr.): tin<lina; 
Samoa, Futuna, Mangareva: tinae. 

15) groB, lang: 
Batak: lawas; -Madagascar: lava-dava (Ferrand: "Essai", D •. 1]1. 

- Inseln nord!. Neu-Hannover: l(apitang. Sassong, Kung, bis Tsoi: 
lava, aber auch lawa, laua gel1ort; - Laur: laba (Peekel: .. Rel.". 
p" 7·, 941), - Ulau (Nardikflste Kaiser-WHhrelmsland): laban. diiritc 
auch hierher gehoren (Klaffl u. Vormann, p. 67).. 

16) Hand: 
Mal. u. Batak: tailan; - Madagascar: tana, tanan (Ferrand: 

"Essai", p. 70}; --< Nias: tana (Sundermann: "N.-D.", p. 202); 
Tonsea (Minahassa): dengen (Niemann: "AU. Taal", p. 404); 
Batan: tachay; - l(ankanaey; takkay (Scheerer: ,,Batan", p. 60); 
Kapitang, Sossong (nordl. Neu-Hannover),: kuna. (Schnee: "Beitr. 
p. 269). 

17) H.us: 
Tiruray: laui (Benmisar, I, 88); - Tsoi (Neu-Hann.}, Pahrtell

Inseln, l(awH!ng: lili; - l(ung, Nord- und West-Neu-nannovcr: 
Dyaul, Lemusmus: Iu, 10. 

18) Kamrn: 
Magindanao: sisir (Juanmarti, I, 207).; Tsoi (Neu-Hallll.): 

sigsig. 
19)· Kop!: 
Tagal: noo (Noeeda y Sanlucar, p. 207); - lloko: non (earrn. 

p. 165); --< Kapitang, Sossong (Neu-Hann.): nao (Schnee: "Beitr.'·. 
p. 269). 

20) Mundharfe (Milultromme1): 
Dayak: tun, ton, oton (Barth, p. 225, 257); - Panangai (Nord

Neu-Meckl.h r6ndon (NB. Der WechseL von t zu r ist regelmalliloC 
in diesem Dialekt); - Lawu (ebenda): dfuidan. 

21) Schirm, Hut: 
Tagal. II. Bisaya von Cebu.: kat() (Noceda y Sa:nl'll'car, p'. 77); 

Iloko: kal-Iog6il (Carro, p. 76); beides: sombrero; - Kung (Nell-n,IIl' 
nover): karuna; --< Fahrten ... Inseln (ebenda): karuga, Regen~ IIml 
Sonnenschirm aus Pandanus, welchen die Weiber wie einen I'hll 
Uber den l(opi stUipen. 

22) Schlange: 
Sula-Inseln: tui; - Ganz Nord~ und Mittel-Neu-Mecklcllblln.:: 

tui, rui, sui und ahnlich. 

23) Schwein: 
a) Alfuren d. Mlinahassa: varoi. - Tabar-Inseln uud Nord 

Neu-Mecklenb.: bora, mboro, bori, bor: - SUd-Neu-Ml'l:kll'nh, 
u. Melanes. d. Gazelle-lfulb.: boroi, mboroi. 

b) All. d. Minahassa: boke; - Neu-Hannover: voiu,o. hni!).:\): 
vono, bono; --< Nord-Neu-Meek1.: voko. 

c) Ali. d. Mlinahassa: vijo, vijoo, vehoo, veo, wio'(l; Nord. 
Neu-Meekl.: viio, vio, bio. be~. 

d) Mangian. (Philipp.): idoh, Hund; --< Nonl-Neu-Medd,' .. 
iduj a due, Schwein. ~ Siebe hierzu unter den vlel~1I Aua
iogieen: Schwarz: "Wdb.", p. 28: asu, Bund; aher auch illl "II· 
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gemeinen, "Haustier"; - Uhir nod Lamassa: pol; Tanga, Anie. 
Lamilrom: pul: aJ.les Biund; - dag.egeni: Tumleo: pulj Umbra. und 
Langanie: boI; Bilibili: bor; alles Schwein. - Ferner Lemusmus: 
a muei, ein besonders gefiirbtes Schweinj abeT AdmiraliUits
lIngeilu.; mU'i, moi; Bu·ka: mukij aites Hund. 

e) Tontemboan: roti, Name einer graBen Schweineart. -
_ Lernusmus (Nord-Neu-Meckl.): roi, schwarzes Schwein 
(Schnee: "Beitr.", p. 261). 
24} Taro: 
Das kirag, kirak. kirok. gieok, kerap von Nell-Hannover ha.ngt 

wahrscheinlich nicht, wie ieh gemeint habe ("Ergflnzungsheft", 7. 
p. 137) mit dem dilago dec Nord-Halmahera-Sprachen zusammen, 
sondern sicherlich mit Dayak: korok, kuduk, Taro. nud mit kuduk, 
kudak, kudoh, tiea, tiraj., Yams (Ray: "L. o. B.", p. 108, 112, 150}. -
AQlcb in Lau! (mittl;. Ne1l'-Meekl.) heiRt Yams sarap (Peekel,: .. ReI." 
p. 73). - Hierher gehoren aueh Tagal.: tarak, und Nord-Neu-Meek
Jenb.: karakug, beides: Yams. 

Die von mir an derselben Stelle genannten bie-Formen, zu denen 
noeh Laur: a hie, TarogemUse, tritt (Peekel: "Gram.", p. 64f, finden 
sieh als bio, eine Knollenfrueht, Kaladium, in Nias, das so merk
wiirdig oft mit seinen Formen im Osten auftritt (Sundermann: "N,
D.", p. 35). 

25) TrJd:a:cIl!a gigas (Chama 'gJig;as): 
Mal.: kima; - Batak: kima; -< Madagascar: kima-kima (Ferrand: 

.. Essai", p. 32); - Tagal.: kima (Noeeda y Sanluear, p. 266)1; -
Marei (Tabar-inseIn): mi kima; - Simberi (ebenda}: mi kimj -
Florida: gima (Codrington: "Mel.", p. 32).. 

Zu diesen 25 W'Orten treten die bereits im Erganzungsheft 7 (p. 172) 
von mir aU'lgefiiohrten~ femer eine .ga.nz"e Reihe in 'ei'll'e>r seit April 
m,r das ,,Baessler-Archiv" dr'Uckfe:rti~rIi Arbej,t hehandlelter Wraffen
Worte; ferner die im Anhang 2 untersuchten Ausdr.iicke und scblie6-
lich noeh eine erhebliche Zahl anderer mehr, die icb des beschrankten 
Raumes wegen hier nicht auffiihren kann. 

1m iibrigen sind die WlOrterverzeicbnisse von Melanesien, beson
ders des Bismarck-Archipels, voll von nieht allgemein M. P. Worten, 
die direkt in das Stammland fiihren, wie Z'. B. Busch, Wald: M-oI: 
lone; Adm. Inseln: lono; W'est-Neu~Pommern: 100ia; - Taube: Khasi: 
paro; Bismarck-Archipel: balu, palu; u· s. w.j - Hoden, Hodeusack: 
Bahnar: pon, bon; Neu-Hannover: pun-pun; - Nacht, Dunkelheit: 
Annam: dem; Khasi: dum (fluster); Sulu: dum; Dayak: dom, lidurn, 
derumj Graget, Bilibili (Neu-Ouinea): didom, tidom; ---< oder nach 
Mndagascar, wie z. B. Kind, Knabe: Mad. budu; Bismarck-Archipel: 
bulu; Blitz: M'ad. pelaka; W'est~Neu-Pommern: peJaka; - oder naeh 
Nias, wie z. B. Bart: Nias: gambi; Neu-Mecklenb.: kambes, gabe, 
kape, u. s, w. 

Ein Strom, der den Bataks nahesteht, hat. wie ich zuversiehtlich 
glaube, Melanesien 1m Osten erreicht. wie er im Westen Madagascar 
erreicht hat. 

IiII. Aus den Obereinstimmungen in der Oramrnatik hebe ich 
hervor und mache aufmerksam auf: 

a} den personlichen Artikel mit to in Celebes-Sprachen und 
sa si in Philippinischen Sprachen auf der einen Seite, und mit 
to auf der Oazelle~Halbinsel, sowie i. e, a auf den melanesischen 
Inseln auf der anderen Seite. - Dieser personliche Artikel, der 

1
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auf der Linie des Molukken-WanderzlIgc!' sclH.'l1 h.I, lilltkl 0i1.1I 
aber aueh bei l'lord-:Halmahera-Sprachcll (Siehl' 1~i1Y: .. 1",'1' 
p. 427; - Schut: "Moro", p. 52; - fort gens. p. S9). 

b) auf den Genitiv. der durchweg nachgesetzt wird unt! vid 
fach eine Partikel zwischen bestimmenden und bCStlrl1tlltcl1 W lit I 
ffihrt; na, 'a. no, ne, ni sind die ha~figsten; dazu das pn~"cl\ .. IVI' 

- n (Siehe Kern: .. Over zoogenaamde verhlndin~sklallkl·H" 
p. 130. 140. 142,149, 151; - Brandstetter: "Tagalen u. Mnd'llt.", 
p. 76-77, 80-81;· - v d. Gabelentz: "Formosa", p. ~2--, M.l: 
'Favre: "Notes sur la langue - - ~ de formosc", p. 49H: 
Ray: ,.L. of Borneo", p. 52, 96,107,149,191; ----' Peekel: •. OraUl .. •. 
p. 10, 27-28, 35 ff.) 

Formen wie Dayak: 
mata - n - andan und 
matan sisun 

sind grammatisch vollig fiberelnstimmend mit 
Laur: tinan tes, 

matan tabaran und 
gagen tah 

c) auf die Konstruktion zurn Ausdriicken eines posscssiven 
VerhiUtnisses. I'll einigen Spraehen der Philippinischen Spraehcl\
gruppe besteht die doppelte Konstruktion naeh melanesischer 
Art, einmal durch Possessiv-Suffixe und dann durch voraus~c
stellte Possessive. Es besteht in dieser Hinsicht also kein schader 
Trennungsstrieh zwischen jenen phiUppinischen Spraehen uml uell 
melanesischen. Dieses Verhiiltnis liegt vor beim Barei! lind 
Bontoc Igorot (N-. Adriani in "THdsehr. Batav. G:enootsdl .. ·. 
deel LV [Batavia 1913], p. 605; bei Kruiit: "Schets", p. 219- 220. 
ist dies iedoch nicht zu erkennen), beim Magindanao (Juallll1arli: 
"Gramatica" [M'anila 1892], p. 24-25, 27), Tiruray ("Ohscn'.I·· 
ciones Gramaticales sobre 1a Lengua Tiruray" [Manila I :-:IJ~ L 
p. 20-23) und, wenn auch in anderer Weise, so doch am;h ill 
doppelter Konstruktion. beim Tagalog «(1. Hevia Campoll1<1I1l"": 
,,Lecciones de Oramatica Hispano-TagaJa", 8e edic. [Manila It)II"I. 
p. 35-36}. . 

d) auf den Gebrauch des Adiektivums. KonstruktiollCIi who: 
Ibanag: mapia tia t61ay; hombre bueno (Nolasco d;e Medin: .. Ora

matica Ibanag-Castellana" [Manila 1892], p. 54; s. auelt KI·1 II: 
"Verbindingsklanken", p. 140 ff.), 

Miagindanao: mapuru a palau, hoher Berg (Brandstetter: .. Tag. 
u. Mad.", p. 76), 

Tontemboan: lima riapuiu', 50; telu e linsen, 3 WOrmer (A{ln.lI1i· 
,,tIoofdstukken", p. 57, 59), 

Laur (Neu-Meck!.): a hansik na man, ein kleiner Vogel; 
a liman a sanahul, 50; 
a itul 'a man, drei Vogel (Peekel: "Gram.", p. 86. 92. f).H. 

Melans. d. OaZlelle-Hlalb: tika na ngala na pal, ein ~ro/lc" Ihll ... 
(Costantini, p. lB), 

stimmen vollig iiberein. 
e) auf die in weitem Umfange iibereinstimmendclI Z"hl\\ MIN 
f} schlieBlich auf das Infix in. welches in den PhUlIIIIIHI~t:hl'll 

und Subphilippinischen Sprachen (Alfuren der Mlnahas..,,,J. 1m U,t
tak und Madagassischen eine Role spielt, und ill glcldlt'l Wd!it 
im Bismarck-ATchipel zur Anwendung kommt (s. Wilken: .Jtllill 
leiding", p. 140; - Peekel: "Gram.", p. 14; -" COlltantint. p. 11(1 
u. passim}. 
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Durch diese Dbereinstimmungen in Wortschatz lInd Grammatlk 
ist ein Wander strom mit philippinischen oder suhvhilippinischen Spra-
chen in def Richtung auf Neu-Hannover bewiesen. . 

Fur das Alter dieses Wanderstroms. den ie,h, ebenso wie den 
Miol·ukken-Strorn. Mr verhiHtlllismafiig jUlll'g -ha:ltie. giht vielleicht d'as 
Wort fUr "Eisen" einmal einen Anhalt. Von Kern. der es als wesi, 
basi, basi, u. s. w. genau verfolgt hat ("Stamland", Bljl. A; -
"Fidiit'aal, p. 190; - "Q;ver den lnvloedl der Ilflihl,sciIe, Ambische en 
Europeesche Beschaving ap de Volken van den Indischen Archipel" 
[Leiden 1883J, p. 17-18), ist das Wort lediglich flir fidschi und 
Aneityum festgestellt. Dazu kommt Doeh Lamassa: w6si (0 = eng!. 
aw): "mit dem Messer ziehend schneiden". 

Anhong 2. 

In den folgenden linguistischen Zusammenstellungell spielt der 
Obergang von r zu k (g) eine groBe Rolle. Dieser ist charakteristisch 
fUr die M. P. Spraehen und ist filr gewisse VerhAltnisse durch van def 
Tuuk in dem sogenannten 1. van der Tuuk'schen Lautgesetz unter 
:Regeln gebracht worden. S. Brandes: "Proeischrift''. p. 30 if. 

Das Wort flir "FlaB" findet sich in den Mr, P. Sprachen in fol
geoden R:eihell. (Zusammenstellungen bei Brandes: "Proefsehrift", 
p. 121; ~ Marre: "Apercu", p. 141; ~ Ferrand: "Essai", p. 55): 

1) Mal. Halbinsel: rakot, raket, ra'kit, rakit (Skeat a. Blagden, II. 
689);-M1al.: rakit-Gaio u. Karo: rakit (tIazeu,p.406; Joustra: .. K.
N.", p.137}; ---< Nias: rake (Sundermann: ,.N.-D.", p. 111); - Dayak: akit. 
hakit (Barth, p. 5); -Makassar: raki (Matthes: "Mak.", p. 428);-Bugi: 
rai (Matthes: .. Boem", p. 525}; - Bima: raiIki {Jonker, p. 84}; -
Tontemboan: rakit; Baree: aki; Sangir: haki' (Sehwarz: "W'db.", 
p. 350); ---' Bisaya und Tiruray: gakit (Bennasat, I, 14); .......... Magin
danao: dagit, gagit, ginakit (Juanmarti; 1-, 50; n, 34); - Sulu: giakit: 
"raft, wood secured to a bangka, prau". (Cowie, p. 13n. -, Hier 
ist der entscheidende Punkt, wo das charakteristisehe polynesische 
kiato, giato einsetzt. Es hat nichts mit igu, "a yoke for cattle", wie 
Tregear gemeint hat ("Dict.", p. 146), zu tun, und niehts mit diadoku, 
diaduku der Halmahera-Spraehen, wie ieh friiher glaubte ("ErgaD
zuogsh. 5", p. 247). Es geht vielmehr sowohl Jioguistisch als der 
Bedeutung Dach auf das philippinische gakit, zuriick, aus dem es sich 
durch Infigierung, wie bereits M'agindanao: ginakit, uod Sulu: giakit 
zeigen, gebildet hat. Das auslautende t sehen wir aueh an anderer 
Stelle abgeworfen, wie in Nias: rake, Makassar: raki, Baree: aki, 
Sangir: haki'. Das i schwankt aueh sonst zwischen e und o. 

In der nun folgenden kiato-Reihe bez,eiehnet das Wort, soweit 
nieht aDders bemerkt, die Auslegerstangen des Auslegerboots mit ein
fachem Auslegergeschirr. Zusammenstel1ungen kleineren Umfangs fin
den sich bereits bei Tregear (Ioc. Cit.) uod Churchill ("Wanderings", 
p. 230--231). 

Peis (Karol.)<: kiio; ~ Oleai: kuo, kia; - Nauru: e ku6, das 
Boot (Hambrueh: .,Nauru", P. 93),; _ Lamotrek: gia; - Nukuoro 
(Polyn.): kiato (Kubary: "Nukuoro", p. 121}; - Marshall-Inseln: kie, 
Auslegerstangen und auch FloB; - Gilbert-Inseln: kiaro; - V/uvulu 
und Aua: iotone, iat600, aton, atooe; - Ninigo: iad; ----. Lui: iet; -
Kofi. Kotai, Paioga, Mugen (I(iiste von Neu-Guinea gegeniiber 
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Muschu): kiantye; ----. Yuo: vias; - Muschu: healltyc; \Valb.: 
huantye; ----. Wogeo (Le Maire-Ioseln): kiaio; _ Keulc (chcnda): 
kiait; ----. Kaip (gegenuberHegeode Festlandskilste): kiata. Au~lcg .. ~r~ 
boot; - G'l"aget: aiM, ayad;: -. Bilibili: iant; - Bongll: kiandja: 
Bogadjim: kindia (Bir6, II, 17; die sprachlichen Angabcll vlln Birr·, 
sind zwar vielfach in hohem MaRe ungenau. Da aber gallz ahnlidl!: 
Pormen in der Muschu-Gegelld vorkommen, diirften seine Wortc ill 
diesem Faile der Wahrheit nahe komrnen): ----. Jabim; kion (Schcl
long, "Jabim", p. 51; Bir6, lac. cit. hat kioh); -. Tami gian; ~ Paluiln 
(Adm.-Ins.}: kiat; - Lou: kias; ---< Pak u. Mouk: kaiat (aile: Adm. 
Ins.); - Nuguria: kiato, giato; - Nukumanu: kieto, kiyeto; _ 
Tanu: giato; - Carteret-Atoll: kioto; ---< Luaniua (Ongtong Java): 
ieko; ----. Sikayana, Anuda: kiato; - Tongoa-Dial. (Neu-Hebr.): kiata; 
---< Efate: kiatj - Tanna: nikiato, nigiatu; ----. Aniwa: giato; _ Pu
tuna: akiato; - Tonga; kiato; - Maori: kiato, Dueht; _ Futuna: 
kiato~ ---' Niue; kiato; - Samoa: 'jato; _ AUu, Mauki, MiHara, 
Miangaia (Cook-Ins.): kiato; - I{imatara (Austr. Ins.): iato; _ Tahiti, 
Tuamotu, Marq.uesas: kiato; - Mangareva: kiato, FloB; _ Hawaii: 
iako. 

Filr das VerhiHtnis von "FloB" zu "Auslegerstangen" innerhalb 
dieser Wort-Reihe sind auBer dem hereits Gesagten noch folgende 
Tatsachen charakteristiseh: 

a} 1m Tagalog und Bikol heiBt dahit, das ganz offenbar 
gleich den dagit, gagit von Magindanao ist, die je an einer 
Seite des Bootes zur ErhOhung aufgesetzte Planke (Noceda y 
Sanlucar, p. 99; - Marcos de Lisboa, p. 112). 

b} Es bedeuten in: 
Bauung und Ngamat (Neu-Hannover): kiwat, PloB; _ Belik 

(mittl. Neu-Mecklenb.): a uwit; - Lakurumau (nordl. Neu
Mecklenb.): a uwai; - Panakondo (ebenda): wenawat; _ Insel 
Nissan: xav6tj - Mota (Banks-Ins,).: iwatia (Codrington: "Me!.", 
p. 292; - Codrington and Palmer, p. 34). Aile diese letzteren: 
"AusJegerstangen." .Es ist kein Zweifel, daB diese Warter zu
sammen und, wie das kiwat von Neu-Hlannover zeigt, zu kiat, 
kiato geharen. 

c) Das FlaB, uod zwar soweit nlcht anders angegeben, das 
Bambus-Flo8, hei8t io: Bagan, AweIus, Lossuk, M-oogai, Insel 
Mait bel Dyaul: kariu; ~ Sali, Lemakot: kariu; ---< Bol. f'at
milak: radiu, Bambus; - Tegarot: rasim, H'Olzflofi (aIles: Nord
Neu-Mecklenburg); ---. Matupi, Ratawul (Gazelle-Halh.): aligo 
kare. ---< MiQgIieherweise gehOren hierher auch: Nufoor; arareeo 
(van Hasselt: "Wdb.", 2. Aufl., p. 4) uod Motu; ravea, rave: 
1'I0B, fl6Ben (!.awes: .. Or .... p. 60, 126). 
2} Nachdem sich das rakit - gakit _ f'loR zum Boot mit dop

p-eltem Ausleger entwickelt hat, geht das Wort zunachst auf die 
charakteristischen Teile eines solchen Bootes, namlich auf die beiden 
Auslegerbalken fiber, wobei es durch regelmaBigen M. P. Laut
wandel eine andere Porm annimmt. Wlr haben: Javan. u. Bali: 
katir; - Bugi: ati; - Tara (Baree, Mitt. Celebes): katigi; _ Ta.lWI.. 
Bisaya, Blkol: katig; - Tiruray, Magiodanao: katik; _ Bob, hci 
Bilibili (Astrolabe-Bai, Neu-Guinea): katei; alles: AuslegerbalkclI. 
Schwimmer. -------.. SehlieBlieh heiBt im Tagal. das am Lastboot l.:a!<."':11 

dieht tiber dem Wasser auBen an der Schiffswand fur die stakcndt:n 
Bootsleute angebrachte Laufbrett kateg. (Jagor: "R:eisen in lIcn 
Philippinen" (Berlin 1813), p. 11; - Blumentritt: "Verz.", P. 19: 
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siehe auch Noceda y Sanlucar, p. 87}. In dec Tat ist ja auch dieses 
Laufbrett weiter Diehis als ein dieht an das Epot herangehotter AllS
legerbalken. 

1m Lauie weiterer EntwickeIung ist dann dieses Wort vom Aus
legerbalken auf das ganze AusIegerboot Ubertragen worden. Hier 
zeigt sich tolgende Reihe: lnsel Yuo (Muschu-Gegend, Nordkiiste 
Neu-Guinea): hat; - Wageo nud Keule (Le Maire-Iuseln)': kat; -
Insel MaDam: ati. - Es falgt Nord-Neo-Mecklenburg: Bagai1: kate; 
- Lossuk: katin; katiin; - Lallan, Rapsu, Sali Lemakot: kelti; -
Mongai: kati, kata; ~ Munuwai, Lochagon, Nemassalang: kari1. 
«NS. Der Wechsel von t Z'U r ist regeimaBig in diesen Dialekten); 
........, Marei (Tabar-InseIn): katH; - Simberi {ebendah tatir. Alles: 
ein kIeines Auslegerboot fUr nur einen Mann. Dieser Begriff wird 
an einigen Stellen noeh genauer ausgedrUckt: BagaU und Awelus; 
kaseXai (kat = Boot; sC;xai = eins); - Mayum:kamsexaj(ebenso; 
mit Nasalierung); -' Lauan: kasexa (sexa = eins); - Panangai: 
k~sexa (ebenso). - In Nemassalang heiBt ein groBes AusIegerboot. 
ein AuslegeTboot flir viele Pagajer: kasanaflu (sailaflu = zehn; also: 
Boot fur Zehu). 

3) Sunda: getek u. rakit (Coolsma; • .s.-ft. ... , p.lIO, 289); -Java: 
geteq (Jansz; "N.-J.", p. 410; beides "FlaB"; - .MJadura: ghitek. 
bhitek, FloB; pangghitek, ein veraltetes W'Ort fUr desahoofd, Dorf
schultze, Dorfhauptling (Kiliaan: "Mr.-N.", p. 125, 245); - BiJibiJi 
(Astrolabe-Bai; Neu-Guinea).; wakos kftek, kleines Auslegerboot; -
Nord-Tata" (Insel Tatau, Tabar-InseIn)-: mbetek, PloB; - Topimeda 
(ebenda): mbetet; beides: PloB. 

Dieses getek ist of1ienbar eine andere Porm von katik. die sich 
aber fast unverandert in Neu-OIuinea und im Bismarck-Archipel 
wiederfindet. 

Der eDge Zusammenhang zwischen PloB und Auslegerboot, und 
die Entwickelung des letZlteren aus ersterem ist auch aus folgen
den Jinguistischen G1eichungen erkennbar: 

I} Sulu und .Magindanao: alul (Cowie, p. 131; Juanmarti, 
1. 9)-; - Tiruray: arrur (B:enmisar, I, B)-; aIles: FlaB; -' Dayaks 
von Borneo : alud, arud, arut, harok, und ahnlich. fRay: "Lan
guag. of Borneo", P. 74, 116, 158)'; alles: Boot. 

2) Tagal.: bilog, biray, birog; - Bisaya.: biday, bilog: Schiff; 
- Graget (AstroIabe-Bai, Neu-Ouinea}: bidal, Brticke iiber dem 
AusIegerboot; - bidal, PloB-; - BiIibiIi: bfdal, f1oB. 

3) G.loli: ro, Boot; ro u~k. Schiff (da Silva. p. 59. 68. 78. 
269); - Tettum (beides auf Timor): roo, Fahrzeug (Mathiisen, 
p. 105); - Belik (mittl. Nell-Meekl.}: a r6. das FloB; - Ero
manga: 10, Boot (Inglis: .. R:eport'\ p. 77). 

4} Nord-Neu-Mecklenburg: Insel Dyaul: bUtui; - Lemusmus: 
butul: beides Ausiegerstangen; - Petsoa: bund. FlaB (NB. Der 
Wechsel von t xu r ist rege]maBig); --' Tabar-InseIn: Simberi 
Hud Marei: buttiri; PloB; ~ In den foIgenden Angahen aus der
selben InseIgruppe bedeutet das betreffende Wort jedoch "Ducht". 
"Sltzbank" im Auslegerboot. 51mberi und Nord-Tatau: mbutil; .
Topimeda (Tatau): hudtiri; ~ Mopue (lnse! Mopue) und Kowa
merara (Jnsel Tabar): buturi. 
1m Anhang 1 1st bereits darauf hingewiesen worden, elnen· wie 

schlagenden Beweis Wr den philippinischen Wanderzug diese Iin
guistischen Zusammenhiinge von FlaIl und Auslegerboot Iiefern. Viel
]eicht tragt auch noch ein anderes Wort ffir "HolzfloB" dazu bei, das 
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_ die Sprache nachgewiesenen EntwlckfUOltett ond h~ 
sammenhange sind in hohem Grade lehrreich und zllg{eJch von Jrit.flr., 
Beweiskraft fUr die R:ichtigkeit der in diesem Vortrage darl(cltrKtcn 
Auffassungen. Sie helfen zugleich dIe auch in andercn SpracIU(ohlet(lll. 
so in europaischen und 1m arablschen, gernachte Erfahrulill crkltlren. 
daB schiffstechnische Namen "von Zeit zu Zeit auf andere Bauforltlt'll 
Uberg-eben und da8 etym(Jf~isob:e Oteichheit nich-! imme,r gleiche nc
schaffenheit verbilrgt". (J. OHdemeister: "Ueber arabisches Schlffs
wesen", in "Nachr. v. d. KCSnigl. OeselJsch. d. Wiss. u. d. Georg
Augusts-Univ. zu Oottingen", 28. 6. 1882, No. 15. p. 433)· 

CiHJM).~ 


