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DRITTES BUCH 

VON DEN WORTERN 

I . KA PI TEL 

OBER DIE WORTER ODER DIE SP RA CHE 
IM ALLGEMEINEN 

1. Da Gott den Menschen zu ·e.inem geselligen Wesc:n 
bestimmt hatte, so erschuf er ihn nicht nur mit der Nei
gung und versetzte ihn nicht nur in die Notwendigkeit, 
mit seinen Artgenossen Gemeinschaft zu pflegen, sondern 
stattete ihn auch mit der Sprache aus, die das haupt
sachliche Werkzeug und das gemeinsame Band der Ge
sellschaft werden sollte. Deshalb sind die menschlichen 
Organe von Natur so eingerichtet, daB sie fiihig sind, 
artikulierte Laute zu bilden, die wir Worter nennen. 
Das geniigte jedoch nicht, um eine Sprache zu erzeugen. 
Denn auch Papageien und verschiedenen anderen Vogeln 
kann man beibringen, hinreichend deutlich artikulierte 
Laute hervorzubringen, obgleich sic keineswegs der 
Sprache fiihig sind. 

2. Es war daher fiir den Menschen auBerdem die 
Fiihigkeit erforderlich, diese Laute als Zeichen fiir innere 
Vorstellungen zu verwenden. Er muBte sie zu Kenn
zeichen fiir die in seinem eigenen Geist vorhandenen 
Ideen machen konnen, wodurch sie auch anderen er
kennbar und die Gedanken des menschlichen Geistes 
von einem zum andern iibermittelt werden konnten. 

3. Aber auch das geniigte nicht, um die Worter so 
niitzlich zu machen, wie sie es sein sollten. Fiir die Voll
kommenheit der Sprache geniigt es nicht, daB Laute zu 
Zeichen fiir Ideen gemacht werden konnen, wenn sich 

Der MClllCh TCr· 
mag ortikulicrte 

Laute zu bilden. 

Um dieae Laute ab 
Zcicbcn filr Idecn 

zu ... enreoden. 

Um allgcmejne 
Zcicben aua ihncn 

zu machen. 
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Die Wortcr .ind 

utspriinglich von 
solchcn abgcleitct, 
die sinnlich W2hr
nchmbarc Idccn bc
zcichncn. 

2 Drittes Buch, Kap. I 

diese Zeichen nicht so verwenden !assen, daG sie mehrere 
einzelne Dinge zusammenfassen. Denn wenn jedes Ein
zelding mit einem besonderen Namen bezeichnet werden 
miiGte, so wiirde die Vielfalt der Wi:irter ihre Verwen
dung verwirren. 

(Um* diesem Dbelstande abzuhelfen, erfohr die Sprache 
mit der Verwendung allgemeiner Ausdrucke eine weitere 
Veribesserung, wodurch ein einziges Wort dazu befahigt 
wurde, eine Vielheit von Einzelexistenzen zu bez.eichnen. 
Diese vorteilhafte Verwendung der Laute wurde nur 
<lurch die Ver.schiedenheit der Ideen ermi:iglicht, als deren 
Zeichen sie dienten. Diejenigen Namen nlimlich wurden 
zu allgemeinen, die zu Zeichen allgemeiner ldeen ge
macht wurden, wlihrend diejenigen Ein2Jelnamen blieben, 
die man filr Einzelideen verwendete.] 

4. AuGer** diesen Namen, die fiir Ideen eintreten, 
gibt es noch andere Worter, die man nicht verwendet, 
um eine Idee zu bezeichnen, sondern um .das Fehlen 
oder die Abwesenheit bestimmter einfacher oder kom
plexer Ideen oder aller Ideen iiberhaupt auszudriicken. 
Dazu gehoren zum Beispiel nihil im Lateinischen, Un
wissenheit und Geistesleere im EngHschen. Von all die
sen negativen oder privativen Wortern kann man eigent
lich nicht sagen, daG sie keiner Idee zugehOrten oder 
keine Idee bezeichneten; denn sonst wliren sie vollig 
bedeurungslose Laute. Sie beziehen sich jedoch auf posi
tive Ideen und hezeichnen deren Abwesenheit. 

5. Vielleicht filhrt es uns dem Ursprung alter unserer 
Begriffe und Erkenntnisse ein wenig naher, wenn wir 
beachten, wie groG die Abhlingigkeit unserer Worter 
von bekannten sinnlich wahrnehmbaren Ideen ist und 
wie diejenigen Worter, die Handlungen und Begriffe 

* Zusatz der 2. Auflage. [John Locke, An essay concernin!' 
human understanding, herausgegeben von A. C. Fraser, Oxford 
1894, Bd. II, S. 1~1.J 

** In der 1. Auflage beginnt dieser Abschnitt folgendermaBen : 
,,Die Wiirter werden also zu Zeichen unserer Ideen gemacht; sic 
sind allgemcin oder einzeln, je nachdem die Ideen, die sie ver
treten, allgemeine oder einzelne sind." In den folgenden Auf
lagen wurde dieser Satz weggelassen. 
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bezeichnen, welche von der Sinneswahrnehmung weit 
entfernt sind, doch ihren Ausgangspunkt darin haben. 
Sie werden von sinnlich deutlich wahrnehmbaren Ideen 
auf abstrusere Bedeutungen iibertragen und miissen nun 
Ideen vertreten, die unserer Sinneswahrnehmung unzu
giinglich sind. So sind zum Beispiel: sich einbilden, auf
f assen, begreifen, sich anschlieflen, verstehen, einflof3en, 
Ekel, Verstorung, Rube usw. siimtlich Worter, die von 
den Wirkungen sinnlich wahrnehmbarer Dinge her
genommen und auf bestimmte Modi des Denkens an
gewandt werden. So bedeutet das Wort Geist urspriing
lich Atem; Engel bezeichnet seiner Grundbedeutung 
nach einen Boten; zweifellos wiirden wir in allen Spra
chen, die wir bis auf ihren Ursprung zuriickverfolgten, 
beobachten, daB ·die Namen, die solche Dinge bezeich
nen, die wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen, ihren 
Ausgangsp~nkt in sinnlich wahrnehmbaren Ideen haben. 
Hierdurch konnen wir bis zu einem gewissen Grade 
mutmaBen, welcher Art und Herkunft die Begriffe waren, 
die den Geist der Menschen ausfiillten, die zuerst zu 
sprechen anfingen. Wir konnen erraten, wie die N atur 
den MenscJ:ien bereits bei der Benennung der Dinge un
vermerkt die Anfiinge und Grundlagen all ihrer Er
kenntnisse eingah, wahrend die Menschen ihrerseits, um 
Namen zu finden, welche die Operationen, die sie in 
sich selbst fiihlten, oder sonstige sinnlich nicht wahr
nehmbare Ideen andern erkennbar machen konnten, 
genotigt waren, von den allgemein bekannten Ideen der 
Sensation Worter zu entlehnen, um dadurch andern diese 
in sich selbst erfahrenen Operationen, die keine auBeren 
sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen zur Folge haben, 
verstiindlich zu machen. Hatte man dann zur Bezeich
nung jener inneren Operationen des eigenen Geistes 
bekannte und anerkannte Namen geschaffen, so besaB 
man hinreichende Hilfsmittel, um durch Worter auch alle 
iibrigen Ideen kundzugeben; denn diese konnten ja in 
nichts anderem bestehen als entweder in auBeren sinn
lichen W ahrnehmungen oder in inneren Operationen 
des Geistes, die dieser an den auBeren Wahrnehmungen 
vollzieht. Denn wir besitzen, wie oben nachgewiesen, 
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iiberhaupt nur Ideen, die entweder von auGer uns be
findlichen sinnlich wahrnehmbaren Objekten herstammen 
oder aber von dem, was wir in uns selbst fiihlen, das 
heiGt von der inneren Tatigkeit unseres eigenen Geistes, 
derer wir uns bewuBt sind. 

Eintcilung dcr zu 
bchandelndcn 
Gegcnslllnde . 

6. Um aber den Nutzen und die Bedeutung der Sprache 
als Mittel der Belehrung und Erkenntnis besser zu ver
stehen, wird es zweckmaGig sein, folgendes zu hetrachten: 

Wortcr sind sinn
lich wahmchmbatc 
Zcichcn, die ftir die 
Mittcilwig von 

Erstens, welchen Dingen der Sprachgebrauch ohne 
weiteres Namen beilegt. 

Zweitens, da alle Namen (mit Ausnahme der Eigen
namen) allgemeiner Natur sind und somit nicht fiir dieses 
oder jenes Einzelding stehen, sondern fiir Arten und 
Gruppen von Dingen, so werden wir zunachst zu be
trachten haben, welches die Arten und Gattungen oder, 
wenn man die lateinischen Namen vorzieht, welches die 
species und genera der Dinge sind, worin sie bestehen 

- und wie sie zustandekommen. Sind diese (wie es er
forderlich ist) griindlich untersucht worden, so wird es 
uns leichter fallen, die richtige Verwendung der Worter, 
die natiirlichen Vorziige und Mangel der Sprache und 
schlieGlich die Mittel zu erkennen, die wir anwenden 
miissen, um den Nachteil einer dunklen oder unsicheren 
Bedeutung der Worte zu vermeiden. Ohne diese Nach
teile zu vermeiden, ist es namlich unmoglich, einiger
maGen klar und geordnet die Erkenntnis zu behandeln. 
Da es diese mit Satzen zu tun hat, und zwar meist mit 
Satzen allgemeinen Inhalts, so ist sie mit den Wortern 
enger verkniipft, als man vielleicht annimmt. 

Diese Betrachtungen sollen deshalb den Stoff der 
nachsten Kapitel bilden. 

II.KA PITEL 

OBER DIE BEDEUTUNG DER WORTER 

1. W enn jemand auch eine Fiille verschiedener Ge
danken hegt, Gedanken, die anderen ebensogut Nutzen 
und Vergniigen bringen konnten wie ihm selbst, so sind 
sie doch alle in seiner Brust verschlossen, fiir andere un-
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sichtbar und verborgen; sie konnen auch nicht durch sich 
selbst kundgegeben werden. Da nun aber die Annehm
lichkeiten und Vorteile der Gemeinschaft ohne eine Mit
teilung der Gedanken nicht zu erreichen sind, so mufite 
der Mensch notwendig gewisse ii.ufiere, sinnlich wahr
nehmbare Zeichen finden, mit deren Hilfe jene unsicht
baren Ideen, die seine Gedankenwelt ausmachen, andern 
mitgeteilt werden konnten. Fiir diesen Zweck war im 
Hinblick auf Reichhaltigkeit und Schnelligkeit nichts so 
gut geeignet wie jene artikuhlerten Laute, die der Mensch 
mit solcher Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit zu erzeugen 
imstande war. So wird es begreiflich, wie es dazu kam, 
dafi gerade die W orter, die ja von Natur diesem Zweck 
so vorziiglich angepafit waren, von den Menschen als 
Zeichen fiir ihre Ideen verwendet wurden. Es geschah 
nicht wegen eines natiirlichen Zusammenhanges, der zwi
schen einzelnen artiku1ierten Lauten und gewissen Ideen 
bestii.nde, denn dann wiirde es in der ganzen Menschheit 
nur eine Sprache geben. Viielmehr geschah es verm1ttels 
einer willkiirlichen Verkniipfung, durch die ein bestimm
tes Wort jeweils beliebig zum Kennzeichen einer be
stimmten !dee gemacht wurde. Der Zweck der Worter 
besteht also darin, sinnlich wahrnehmbare Kennzeichen 
der Ideen zu sein; die Ideen, fiir die sie stehen, machen 
ihre eigentliche und unmittelbare Bedeutung aus. 

z. Der Wert, den diese Kennzeichen fiir die Menschen 
besitzen, besteht entweder darin, dafi sie sich ihre eigenen 
Gedanken zur Unterstiitzung ihres Gedii.chtnisses ein
prii.gen, oder dafi sie ihre Ideen gleichsam zutage fOrdern 
und den Blicken anderer unterbreiten. Die Wort.er ver· 
treten also ihrer urspriinglichen oder unmittelbaren Be
deutung nach nur die ldeen im Geiste dessen, der sie 
benutzt; dabei ist es belanglos, wie unvollkommen oder 
sorglos auch immer diese Ideen den Dingen, die sie 
darstellen sollen, entnommen sein mo gen. W enn jemand 
zu einem andern 8pcicht, 80 will er verstanden werden; 
die Absicht seiner Rede ist, dafi bestimmte als Kenn
zeichen dienende Laute dem Harer seine Ideen kundtun 
sollen. Demnach sind es die Ideen des Sprechenden, als 
deren Kennzeichen die Worter dienen wollen. In dieser 

Idccn notwendig 
sind. 

Die Wortcr sind 
ihrcr unmittelboren 

Bcdcutung nach 
airutlich wahrnchm· 
bare Zcichcn flit 
die Idccn dcssCn, 
dcr sic benutzt. 
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Eigenschaft kann sie niemand unmittelbar fiir etwas 
anderes verwenden als fiir seine eigenen Ideen. Denn 
das hief~e. sie zu Zeichen seiner eigenen Vorstellungen 
machen und sie dennoch auf andere Ideen anwenden ; 
das aber bedeutet, sie gleichzeitig zu Zeichen und nicht 
zu Zeichen seiner Ideen machen und ihnen effektiv jede 
Bedeutung nehmen. Da Wi:irter willkiirliche Zeichen sind, 
konnen sie als solche von niemand unbekannten Dingen 
beigelegt werden. Damit wiirde man sie zu Zeichen fiir 
nichts, zu Lauten ohne Bedeutung stempeln. Niemand 
kann seine Wi:irter zu Zeichen fiir Eigenschaften von 
Dingen oder fiir Vorstellungen im Geiste eines anderen 
machen, von denen sich in seinem eigenen nichts findet. 
Bevor man nicht eigene Ideen besitzt, kann man nicht 
vermuten, dafi sie den Vorstellungen eines andern ent
sprechen. Man kann auch keine Zeichen fiir sie ver
wenden; denn das waren Zeichen fiir etwas Unbekanntes, 
das heifit tatsachlich Zeichen fiir nichts. W enn man sich 
dagegen auf Grund vorhandener eigener Ideen die Ideen 
anderer vorstellt, wenn man damit einverstanden ist, 
ihnen dieselben Namen beizulegen, die sie von andern 
bekommen, so vollzieht sich dies eben immer noch an 
den eigenen Ideen, das heifit an Ideen, die man besitzt, 
nicht aber an solchen, die man nicht besitzt. 

3. Dies ist eine beim Gebrauch der Sprache so not
wendige Voraussetzung, dafi in dieser Hinsicht der 
Wissende und der Unwissende, der Gelehrte und der 
Ungelehrte die Worter, die sie beim Sprechen (in irgend
einem Sinn) verwenden, alle in gleicher Weise gebrau
clien. Im Munde eines jeden vertreten sie die Ideen, die 
er besitzt und durch sie ausdriicken will. Ein Kind, das 
an dem Metall, das es Gold nennen hort, nichts bemerkt 
hat als die glanzende gelbe Farbe, wendet das Wort 
Gold nur au£ seine eigene Idee dieser Farbe und auf 
nichts anderes an; es nennt daher dieselbe Farbe im 
Schweif des Pfaus ebenfalls Gold. Ein anderer, der 
schiirfer beobachtet hat, fiigt zu dem glanzenden Gelb 
das schwere Gewicht hinzu; dann vertritt der Laut Gold, 
wenn er ihn benutzt, die komplexe Idee eines gliinzen
dcn Gelb und einer sehr schweren Substanz. Ein dritter 
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fiigt zu diesen Eigenschaften die Schmelzbarkeit hinzu; 
dann bezeichnet fiir ihn das Wort Gold einen glanzen
den gelben, schmelzbaren und sehr schweren Karper. 
Wieder ein anderer fiigt die Dehnbarkeit hinru. Sie alle 
gebrauchen iibereinstimmend das Wort Gold, wenn sie 
veranlaBt sind, die Idee auszudriicken, die sie damit 
verkniipft haben. Es leuchtet jedoch ein, daB es jeder 
einzelne nur auf seine eigene Idee anwenden kann; er 
kann es nicht zum Zeichen einer komplexen Idee machen, 
die er nicht besitzt. 

4. Nun konnen zwar die Worter, so wie sie der Mensch 
verwendet, eigentlich und unmittelbar nur die im Geist 
des Sprechenden vorhandenen Ideen bezeichnen; in den 
Gedanken der Menschen werden sie jedoch insgeheim 
auf zweierlei andere Dinge bezogen. 

I. Die Menschen setzen voraus, daft ihre W orter aucb 
Kennzeichen der I deen im Geiste anderer sind, mit 
denen sie sicb unterhalten. Denn andernfalls wiirden 
sie vergeblich reden und konnten nicht verstanden wer
den, wenn die Laute, die sie fiir eine bestimmte Idee 
verwenden, von dem Rorer auf eine andere Idee be
zogen wiirden. Das hieBe zwei Sprachen reden. Ge
wohnlich aber halten sich die Menschen n~cht mit der 
Untersuchung auf, ob die Idee, die sie und die andern 
Teilnehmer einer Unterhaltung im Sinne haben, dieselbe 
sei; vielmehr halten ~e es fiir ausreichend, daB sie das 
Wort, wie sie sich einbilden, im Sinne des herrschenden 
Sprachgebrauchs verwenden; dabei setzen sie voraus, 
daB die Idee, zu deren Zeichen sie es machen, genau 
dieselbe sei, welche verstandige Leute ihres Landes mit 
diesem Namen verbinden. 

5. II. Die Menschen wollen nicht, daB man von ihnen 
denkt, sie sprachen nur von ihren eigenen Einbildungen; 
man sol! von ihnen glauben, sie sprachen von den Dingen, 
wie sie in Wirklichkeit sind. Deshalb setzen sie oft vor
aus, ·daG die W orter auch die Realitiit der Dinge ver
treten. Da dies jedoch in besonderer Weise von Sub
stanzen und ihren Namen gilt, wie vielleicht das vorige 
iiberwiegend fiir einfache Ideen und Modi, so wollen 
wir von diescn zwei verschiedenen Weisen der Verwen-

Die WOrtcr wcrdcn 

oft insgcheim be
zogcn, und zwar 
crstcns auf Idecn, 
von dcnen !IW1 vor~ 

ausactzt, da6 sic 

sich im Geist 
andcrer befinden. 

Zweitens, auf die 
Realitit dc:r Dinge 
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dung der Worter eingehender handeln, wenn wir dazu 
kommen, von den Namen gemischter Modi und Sub
stanzen im einzelnen zu reden. Man gestatte mir jedoch 
bereits an dieser Stelle die Bemerkung, da8 es ein Mifi
brauch der Worter ist, der ihre Bedeutung unweigerlich 
verdunkelt und verwirrt, wenn man sie etwas anderes 
vertreten liifit als jene Ideen, die wir in unserem eigenen 
Geist haben. 

6. Beziiglich der Worter ist ferner zu beachten: 
Erstens: Die Worter sind unmittelbar die Zeichen for 

die menschlichen Ideen; sie stellen somit die Instrumente 
dar, mit denen sich die Menschen ihre Vorstellungen 
mitteilen und fiireinander die Gedanken und Auffassun
gen zum Ausdruck bringen, die sie in ihrer Brust tragen. 
Durch solchen fortwahrenden Gebrauch der W orte ent
steht eine so enge Verkniipfung zwischen bestimmten 
Lauten und den entsprechenden Ideen, daB ·die Namen, 
wenn sie gehort werden, fast ebenso schnell gewisse 
Ideen wachrufen, wie wenn die Objekte selbst, die sie 
zu erzeugen imstande sind, tatsachlich auf die Sinne 
einwirkten. Offenbar geschieht das bei allen sinnlich 
deutlich wahrnehmbaren Eigenschaften und bei allen 
Substanzen, die uns haufig und gewohnlich begegnen. 

7. Zweitens: Die Worter bezeichnen in ihrer eigent
lichen und unmittelbaren Bedeutung Ideen im Sinne des 
Redenden. Nun konnen wir jedoch durch standige Obung 
von friihester Kindheit an gewisse artikulierte Laute sehr 
vollkommen lernen, so daB sie uns schnell auf die Zunge 
kommen und dem Gedachtnis stets zur V erfiigung stehen, 
ohne daB wir dabei immer ihre Bedeutung sorgsam 
priifen oder genau feststellen. Daher geschieht es oft, 
da8 Menschen, wenn sie auch aufmerksaro iiberlegen 
wollen, ihre Gedanken mehr auf die Worter als auf die 
Dinge richten. Ja, die Worter werden zum gro8en Teil 
erlernt, ehe die ihnen entsprechenden Ideen bekannt 
sind. So kommt es, daB etliche Leute, und zwar nicht 
nur Kinder, sondern auch Erwachsene, eine Reihe von 
Wortern in derselben Weise aussprechen wie Papageien, 
namlich nur, weil sie sie erlernt haben und ihnen die 
betreffenden Laute gelaufig sind. Zweck und Bedeutung 
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haben die Worter jedoch nur dann, wenn eine feste 
Verbindung zwischen Laut und Idee besteht sowie die 
Absicht, dafi das eine fiir das andere eintreten soil; denn 
ohne eine solche Verwendung sind die Worter nichts 
weiter als bedeutun8Sloses Gerausch. 

8. Wie schon gesagt, rufen die Worter infolge haufigen 
Gebrauchs bei den Menschen so regelmafiig und so 
schnell bestimmte Ideen wach, dafi sie leicht versucht 
sind, einen natiirlichen Zusammenhang zwischen beiden 
anzunehmen. Dafi die Worter jedoch nur die besonderen 
menschlichen Ideen bezeichnen, und zwar au/ Grund 
einer durchaus willkUrlichen Festlegung, erhellt aus fol
gendem: Die Worter rufen haufig bei anderen (auch 
wenn sie dieselbe Sprache sprechen) tatsachlich nicht die 
Ideen hervor, als deren Zeichen sie uns gelten. Auch be
sitzt jedermann eine so unverletzliche Freiheit, die Wor
ter nach Gutdiinken fiir jede beliebige Idee zu verwen
den, dafi kein Mensch die Macht besitzt, andere zu ver
anlassen, dieselben Ideen im Sinne 2lU haben wie er, 
wenn .sie dieselben Worter benutzen wie er. Darum gab 
selbst der grofie' Augustus, der <lurch seine Macht die 
Welt beherrschte, zu, dafi er nicht imstande -sei, ein 
neues lateinisches Wort zu schaffen; das bedeutet, er 
konne nicht nach Belieben festsetzen, fur welche !dee im 
Mund- und Sprachgebrauch seiner Untertanen ein be
stimmter Laut aLs Zeichen dienen solle. Freilich weist 
in allen Sprachen der Sprachgebrauch <lurch stillschwei
gende Vereinbarung bestimmte Laute bestimmten Ideen 
zu; hierdurch wird zwar die Bedeutung des betreffenden 
Lautes insoweit beschrankt, als niemand richtig spricht, 
der diesen Laut nicht auf dieselbe !dee bezieht. Und nie
mand spricht verstandlich - so mochte ich hinzufiigen -, 
<lessen Worte beim Horer nicht eben die Ideen wachrufen, 
fiir die der Sprecher sie verwendet. Was aber auch daraus 
folgen moge, wenn jemand Worter so verwendet, dafi 
sie entweder von ihrer allgemeinen Bedeutung oder von 
dem besonderen Sinn, der ihnen beim Angeredeten zu
kommt, abweichen, eincs iist gewiB: ihre Bedeutung ist 
auf die Ideen <lessen beschrankt, der sie gebraucht, und 
fiir nichts anderes konnen sie als Zeichen dienen. 
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III. I< A PI T E L 

l'.l'BER ALLGEMEINE AUSDRl'.l'CKE 

I. Da alle existierenden Dinge Einzeldinge sind, so 
wiirde es vielleicht folgerichtiig erscheinen, wenn die Wor
ter, die den Dingen angepafit sein sollen, es - beziiglich 
ihrer Bedeutung - ebenfalls waren. Wir beobachten 
jedoch gerade das Gegenteil. Die weitaus groBte Zahl 
der Worter, die alle Sprachen bilden, sind allgemeine 
Ausdriicke. Das beruht nicht auf Nachlas&igkeit oder Zu
fall, sondern auf Vernunft und Notwendigkeit. 

2 . Erstens ist es unmoglich, dafi jedes Einzelding sei
nen besonderen eigentiimlichen ·Namen erhalt. Denn da 
die Bedeutung und der Nutzen der Worter in der Ver
bindung besteht, die der Geist zwischen seinen Ideen 
und den Lauten herstellt, welche er als Zeichen dafiir 
verwendet, so ist es bei der Anwendung der Namen auf 
die Dinge erforderlich, daB der Geist deutlich unter
schiedene Ideen von den Dingen besitze und sich gleich
zeitig den besonderen, jeder einzelnen !dee zukommen
den Namen nebst <lessen ausschliefilicher Zugehi:irigkeit 
einprage. Es iibersteigt jedoch die Fassungskraft des 
menschHchen Geistes, von samtlichen einzelnen Dingen, 
die ihrn begegnen, gesonderte Ideen zu bilden und sich 
einzupragen. Alle Vogel und Tiere, die man gesehen, 
alle Baume und Pflanzen, die auf die Sinne eingewirkt 
haben, ki>nnten selbst in dem umfassendsten Verstande 
keinen Platz linden. Wenn es schon als Beispiel fiir ein 
erstaunliches Gedachtruis gilt, dafi manche Gene.rale im
stande gewesen sind, jeden einzelnen Soldaten ihrer 
Armee beim Namen zu nennen, ISO ki:innen wir leicht 
den Grund dafiir finden, warum die Menschen niemals 
versucht haben, jedes Schaf aus ihrer Herde, jede Krahe, 
die ii.her ihnen dahinflog, vi.el weniger jedes Blatt einer 
Pflanze oder jedes Sandkorn auf ihrem Wege besonders 
zu benennen. 

3. Zweitens, wenn dies auch moglich ware, so wiirde 
es doch zweckloo sein, weil es dem Hauptzweck der 
Sprache nicht dienlich ware. Die Menschen wiirden ver-
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geblich Namen Hir einzelne Dinge anhaufen, die ihnen 
zur Mitteilung ihrer Gedanken nicht · dienen konnten. 
Man erlernt Namen und gebraucht sie im Gesprach mit 
anderen lediglich, um verstanden zu werden. Das ge
schieht nur dann, wenn infolge von Gewohnheit oder 
Vereinbarung der Laut, den ich durch die Sprechorgane 
erzeugt babe, im Geist eines andern, der ihn vemimmt, 
eben dieselbe !dee erweckt, die ich in meinem Geist da
mit verbinde, wenn ich ihn ausspreche. Dru. aber kann 
nicht bei solchen Namen geschehen, die nur auf Einzel
dinge bezogen werden. Solche Ideen wiirden nur in 
meinem Geiste vorhanden sein; daher mii6ten ihre Na
men fiir jeden anderen sinn- und bedeutungslos bleiben, 
der nicht mit allen und genau denselben Einzeldingen 
vertraut ware, die mir bekannt geworden sind. 

4. Drittens, nehmen wir an, dies ware durchfiihrbar 
(was es meiner Meinung nach nicht ist), so wiirde doch 
ein besonderer Name fiir jedes einzelne Ding den Fort
schritt der Erkenntnis gar nicht besonders fOrdern. Die 
Erkenntnis geht zwar von Einzeldingen aus, erweitert 
sich aber mit Hilfe von allgemeinen Beobachtungen; 
dafiir aber ist die Zusammenfassung der Dinge zu Arten 
unter allgemeinen Namen das geeignete Mittel. Diese 
Arten bleiben mit den ihnen zukommenden Namen 
innerhalb gewisser Grenzen; sie vermehren sich nicht 
fortwahrend iiber das Ma6 <lessen hinaus, was der Geist 
£assen kann oder der Zweck erfordert. Deshalb haben 
sich die Menschen meist damit begniigt, ohne jedoch 
ganz darauf zu verzichten, Einzeldinge durch Eigen
namen zu unterscheiden, sobald es die Bequemlichkeit 
verlangt. Darum gebraucht man am haufigsten Eigen
namen innerhalb der eigenen Art, mit der man am mei
sten zu tun hat; denn bier sieht man sich oft veranla6t, 
einzelne Personen zu erwahnen. In diesem Gebiet haben 
einzelne Individuen ihre einzelnen Benennungen. 

5. Au6er den Personen haben auch Lander, Stadte, 
Fliisse, Berge und andere Ortsbestimmungen iihnlichen 
Charakters in der Regel ihre besonderen Namen erhal
ten. Der Grund dafiir ist derselbe. Man hat haufig Ver
anlassung, sie einzeln zu kennzeichnen und anderen in 
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der Unterhaltung gleichsam vorzufiihren. Ich zweifele 
nicht daran, daG wir for die einzelnen Pferde, wenn wir 
Grund hatten, sie ebensooft zu erwahnen wie die ein
zelnen Menschen, auch Eigennamen hatten; ein Wort 
wie Bucephalus wiirde dann ebenso gebrauchlich sein 
wie das Wort Alexander. So konnen wir beobachten, 
daG Pferdeliebhaber ihren Pferden gewohnlich ebenso 
Eigennamen geben, bei denen sie sie nennen und ver
mittels derer sie sie unterscheiden, wie ihren Dienern; 
denn sie kommen untereinander oft in die Lage, dieses 
oder jenes Pferd zu erwahnen, wenn sie es nicht vor 
Augen haben. 

6. Als nachstes wollen wir untersuchen, wie allge
meine Worter 2!UStandekommen. Denn es erhebt sich 
die Frage, wie wir zu allgemeinen Ausdriicken gelangen, 
da doch alle Dinge, die existieren, Einzeldinge sind? 
Wo finden wir die allgemeinen Typen, dJ.e sie vertreten 
sollen? Worter werden allgemein, indem man sie zu 
Zeichen fiir allgemeine Ideen macht. Ideen werden da
durch allgemein, daG man sie von allen ortlichen und 
zeitlichen Umstlinden trennt und alle anderen Ideen von 
ihnen loslost, die sie moglicherweise auf diese oder jene 
Einzelexistenz beschranken konnten. Auf diesem Wege 
der Abstraktion erhalten sie die Fahigkeit, mehr als ein 
Individuum darzustellen, von denen jedes (wie wir es 
nennen) wegen der J.n ihm enthaltenen Obereinstim
mung mit jener abstrakt.en Idee einer bestimmten Art 
angehort. 

7. Um dies noch etwas deutlicher nachzuweisen, wird 
es vielleicht ratsam sein, unsere Begriffe und Namen 
von ihrem Ursprung an zu verfolgen und zu beobachten, 
in welcher Stufenfolge wir fortschreiten und <lurch 
welche Schr.itte wir von friihester Kindheit an unsere 
Ideen erweitern. Nichtis ist einleuchtender als die Tat
sache, daG die Ideen von den Personen, mit denen Kin
der zusammenkommen (um bei diesem Beispiel zu blei
ben), ebenso wie die Petsonen selbst, ihrem Charakter 
nach Einzelideen sind. Die Ideen fiir die Amme und 
die Mutter sind in ihrem Geiste gut ausgebildet und 
stellen gleich Bildern, die dort von ihnen vorhanden 
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sind, nur diese Einzelwesen dar. Die Namen, die die 
Kinder ihneo zuerst gegeben habeo, sind auf die be
treffenden Einzelwesen beschriinkt; die Namen Amme 
und Mutter, die die Kinder verwenden, beziehen sich 
allein auf jene Personen. Spiiter, wenn die Zeit und die 
Erweiterung ihres Gesichtskreises sie die Beobachtung 
machen lie6en, da6 es sehr viele andere Dinge in der 
Welt gibt, die durch gewisse gemeinsame Eigentiim
lichkeiten der Gestalt und verschiedener aooerer Eigen
schaften 1hren Eltern und den Menschen, an die sie 
gewohnt &ind, lihneln, bilden sie eine !dee, an der ihrer 
Ansicht nach jene zahlreichen Wesen teilhaben; dieser 
ldee geben sie rum Beispiel den Namen Mensch. So 
gelangen sie zu einem allgemeinen Namen und zu einer 
allgemeinen !dee. Dadurch schaffen sie nicht& Neues. 
Sie schalten aus der komplexen !dee, die sie von Peter 
und Jakob, von Marie und Johanna batten, our da&
jenige aus, was einer jeden eigentiimlich ist, und behal
ten zuriick, was ihnen alien gemeinsam ist. 

8. Auf dieselbe Weise, wie man zu dem aU.gemeinen 
Na.men und zu der !dee Mensch gelangt, schreitet man 
leicht zu noch allgemeineren Na.men und Begriffen fort. 
Denn wir beobachten, da6 gewisse Dinge sich von 
unserer !dee Mensch unterscheiden und sich deshalb 
nicht in diesen Namen miteinbegreifen lassen; diese 
Dinge weisen aber dennoch bestimmte Eigenschaften 
auf, die sie mit den Menschen gemein haben. Indem 
man nun diese Eigenschaften allein festhiilt und sie zu 
einer !dee zusammenschlie6t, gelangt man wieder zu 
einer oeuen und noch allgemeineren !dee. Dieser gibt 
man einen Namen und schafft so einen umfassenderen 
Ausdruck. Diese neue !dee wird nicht dadurch gebil
det, da6 man etwas Neues hinrufiigt, sondern nur, wie 
vorher, dadurch, da6 man die Gestalt und verschiedene 
andere Eigenschaften, die durch den Namen Mensch 
gekennzeichnet sind, ausschaltet und nur einen Korper 
mit Leben, mit Sinnen uoo mit einer ~ eigenem An
trieb erfolgenden Bewegung iibrig behiilt, der unter 
dem Namen Tier erfa6t wird. 
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