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V o r w o r t.

Die Thierpsychologie wird von manchen etwas geringschfltzig ais 
eine Spielerei betrachtet, bei der doch nichts Nennenswerthes fiir 
unsere Kenntniss des Seelenlebens zuTage gefórdert werde. Ichglaube 
nicht, dass dies richtig ist. Vor Allem ist es siclier verkehrt, wenn 
man die Thierseelenkunde ausscliliesslich ais ein Mittel zur Unter- 
stiitzung der Mensehenpsychologie ansieht und ihre Leistungen, die docli 
gewiss ein selbststandiges Interesse beanspruchen kónnen, nur danacli 
beurtheilt. Aber auch hiervon abgesehen, ist gerade eine solche 
Fórderung der Anthropologie durch die Thierpsychologie in vielen 
Punkten moglich, obwohl man zugeben muss, dass in dieser Hinsicht 
verhaltnissmassig noch wenig erreicht worden ist. Ein grosser Theil 
der bisher ver<5ffentlichten thierpsychologischen Werke leidet namlich 
an dem Fehler, tendenzios zu sein, und verfallt damit zugleich 
einem methodischen Mangel. Mit Recht dariiber entrtistet, dass so 
viele Menschen stolz auf die Thiere herabsehen und ihnen alle 
lioheren und feineren geistigen Regungen absprechen, will man 
zeigen, dass auch sie Verstand und Gemiith in hohem Maasse be- 
sitzen; man sucht in Folgę dessen uberall das Menschenahnliche 
im Thier energisch hervorzulieben, und so wird das Ganze zu 
einer Sammlung interessanter Berichte iiber geistig und sittlich 
besonders hoch veranlagte Individuen, zu einer Sammlung, die ohne 
Zweifel ihren selbststandigen Werth besitzt, aber fiir die Menschen- 
psychologie keine wesentliche Fórderung bedeutet. Will man die 
Thierbeobachtung fiir ungeloste anthropologische Probleme fruchtbar 
machen, so muss man den umgekehrten Weg einschlagen. Man
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muss seine Aufmerksamkeit weniger auf das besonders Menschen- 
ahnliche ais auf das specifisch Thierische im Thier lenken; denn 
hierdurch gewinnt man die Mittel, um das Thierische im 
Menschen besser zu verstehen, ais es durch blosse Erórterung 
menschlicher Yorgange moglich ist. Dieses specifisch Thierische 
ist das Instinctleben. Der Mensch hat nach der Ansicht neuerer 
Forscher mindestens ebenso viele Instincte, ais das Thier; aber die 
meisten menschlichen Instincte sind durch die Einfltisse der Intelli- 
genz und der Tradition fast unkenntlich geworden. Es bedarf 
daher einer genauen Kenntniss der Thierwelt, wo die Instincte 
reiner hervortreten, um einzusehen, wie machtig auch beim 
Menschen die Bedeutung ererbter Triebe ist. — Die Zahl der 
Forscher, die^diesen richtigeren Weg eingeschlagen haben, ist nicht 
gross. Ich wagę zu hoffen, dass das vorliegende Buch einiges 
dazu beitragen wird, die Werthschatzung der Thierseelenkunde zu 
erhohen. .

Die Welt des Spiels, zu der auch die Kunst gehort, steht 
den ernsten Thatigkeiten des Lebens ais ein grosses, bedeutungs- 
volles und ungewohnlich interessantes Grebiet gegenuber. Wenn 
trotzdem iiber die menschlichen Spiele nur wenige, iiber die thie- 
rischen aber noch gar keine Specialarbeiten vorliegen, so erklart 
sich dies wahrscheinlich aus den grossen ausseren und inneren 
Schwierigkeiten des Gegenstandes. Der Verfasser einer Psychologie 
der thierischen Spiele miisste eigentlich nicht nur zwei, sondern 
mehrere Seelen in seiner Brust beherbergen. Er miisste mit einer 
allgemeinen psychologischen, physiologischen und biologischen Vor- 
bildung die Erfahrungen eines Weltreisenden, die Kenntnisse eines 
Thiergarten-Directors und die Erinnerungen eines wahrheitsliebenden 
Oberforsters vereinigen. Und auch dann wiirde er schwerlich sein 
Werk zu einem befriedigenden Abschluss flihren konnen, wenn er 
nicht zugleich mit den Bestrebungen der modernen Aesthetik ver- 
traut ware. Ja gerade diesen letzten Punkt halte ich fur so 
wesentlich, dass ich behaupten mbchte: nur ein Aesthetiker kann 
die Psychologie des Spiels schreiben. Wenn ich mich daher ais 
Aesthetiker an diese Aufgabe gewagt habe, so wird man hoffentlich 
die vielen Mangel, die meinem Versuch anhaften miissen, 
wenigstens zum Theil damit entschuldigen, dass eine derartige 
Vielseitigkeit von einem gewohnlichen Sterblichen nicht verlangt 
werden kann.



Die beiden ersten Kapitel suchen de.n Begriff des Spiels vom 
naturwissenschaftlichen Standpunkt aus festzustellen. Es gibt zwei 
verschiedene populare Anschauungen iiber das Spiel. Erstens bort 
man haufig sagen, das Thier (oder der Mensch) greife zum Spiel, 
wenn es sich gerade recht munter, gesund und kraftig ftihle. 
Zweitens wurde ich — z. B. von einem Forstmann — darauf hin- 
gewiesen, dass die Spiele junger Thiere dazu dienen, sie fur ihre 
spateren Lebensaufgaben vorzubereiten. Der erste Gedanke geht 
auf eine physiologiscbe, der zweite auf cine biologische Wiirdigung 
der Spiele aus. Der erste hat seine wissenschaftliche Ausbildung 
in der Theorie der uberschiissigen Nervenkraft gefunden, 
die besonders durch Herbert Spencer verbreitet, aber schon 
durch Schiller begrtindet wurde, wie ich gleich am Anfang des 
Buches nachzuweisen suchte. Diese „Erklarung des Spiels durch 
Kraftuberschuss“ ist sicher von grossem Werthe, kann aber fur 
sich allein doch nicht vollig genttgen; es kam mir sogar vor, ais 
sei ein Zustand ubersprudelnder Kraft nicht einmal conditio sine 
qua non des Spiels: die physiologischen Voraussetzungen, die ein 
junges Raubthier zum Verfolgen eines dahinrollenden Balles veran- 
lassen, brauchen wahrscheinlich keine anderen zu sein ais die- 
jenigen, die dem erwachsenen Thier das Verfolgen der wirklichen 
Beute ermóglichen. — Erst der andere Gedanke, der die biologische 
Bedeutung der Jugendspiele in’s Auge fasst, schien mir die 
Aussicht auf ein eindringenderes Verstandniss des Problems zu 
eroffnen.

Bei dieser biologischen Betrachtung stiess ich sofort auf den 
schwierigen Begriff des Instinctes. Nach einer langeren historisch- 
kritischen Erorterung schloss ich mich in der Hauptsache der 
Definition des Weismannianers H. E. Ziegler an, der die Instincte 
ausschliesslich auf die nattirliche Auslese zuruckzufiihren sucht, wie 
ich denn iiberhaupt das Lamarck’sche Princip (die Vererbung er- 
worbener Eigenschaften) ais zum Mindesten zweifelliaft nirgendsf 
zur Begriindung der Thatsachen benutzt habe. Auf Grund dieser 
Definition des Instinctes entwickelte sich eine neue, biologische 
Theorie des Spiels, dereń Hauptsfttze folgende sind: Das eigentliche 
Problem liegt in der Erscheinung der Jugendspiele; sind sie einmal 
richtig erklart, so werden die Spiele der Erwachsenen keine be- 
sondere Schwierigkeit mehr bereiten. Die Jugendspiele beruhen 
darauf, dass gewisse fur die Erhaltung der Art besonders wichtige 
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Instincte schon zu einer Zeit auftreten, wo das Thier ihrer noch 
nicht ernstlich bedarf; sie sind im Gegensatz zu der spateren 
ernsten Ausiibung eine Vorubung und Einiibung der be- 
treffenden Instincte. Dieses verfrtinte Auftreten ist von ausser- 
ordentlichem Nutzen und verweist uns daher auf das Princip der 
nattirlichen Auslese. Da namlich die ererbten Instincte auf diese 
Weise noch nachtraglich durch individuelle Erfahrung ausgefeilt 
werden konnen, brauchen sie selbst nicht mehr so fein durcli- 
gearbeitet zu sein, und der Selection wird damit die Moglichkeit 
gegeben, die blinde Macht der Instincte abzuschwachen und zum 
Ersatz dafiir die selbststandige I n t elligenz en t wi ck e- 
1 an g imm er mehr z u b e gitn s t i gen. In dem Moment, wo die 
Intelligenzentwickelung hoch genug steht, um im „struggle for life“ 
nutzlicher zu sein ais vollkommene Instincte, wird die naturliche 
Auslese solche Individuen begunstigen, bei denen jene In
stincte in weniger ausgearbeiteter Form, schon in der Jugend, 
ohne ernstlichen Anlass, rein zum Zwecke der Voriibung und Ein- 
iibung in Thatigkeit treten — d. h. solche Thiere, die spielen. 
Ja, man wird schliesslich, um die biologische Bedeutung der Spiele 
in ihrer ganzen Grbsse zu wurdigen, den Gedanken wagen dtirfen: 
vie 11 eicht ist die Einrichtung der Jugendzeit selbst 
zum Theil um der Spiele willen getroffen; die Thiere 
spielen nicht, weil sie jung sind, sondern sie haben eine Jugend, 
weil sie spielen mtissen. Wer die ungeheuere Gewalt des Spiel- 
triebes bei jungen Thieren beobachtet hat, wird diesem Gedanken 
schwerlich abgeneigt sein.

Wenn ich hierbei im Anschluss an Weismann’s Theorie 
ausschliesslich die naturliche Auslese ais Erklarungsprincip ver- 
wendet habe, so ist dies keineswegs in der festen Ueberzeugung 
von der Allgenugsamkeit dieses Gesetzes geschehen, sondern in dem 
Bewusstsein, dass móglicher Weise noch andere, uns bis jetzt un- 
bekannte Krafte an der Evolution mitarbeiten. Der Evolutions- 
gedanke selbst ist ja mit der Zeit immer machtiger und sicherer 
geworden; was dagegen die speciell Darwin’schen Evolutions- 
principien betrifft, so macht sich da fiir den Unterrichteten 
doch eine leise Fin-de-siecle-Stimmung . bemerklich. Ich weiss 
nicht, ob schon Jemand auf folgenden Gedanken gekommen ist, 
der fiir mich etwas sehr Verbliiffendes hatte. Es liesse sich vor- 
stellen, dass ein Mann auftrate und sagte: „Drei der bedeutendsten 
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lebenden Bearbeiter der Descendenztheorie sind Wallace, Weis
mann und Galton. Nun, ich schliesse mich Wallace darin an, 
dass ich die sexuelle Auslese verwerfe, ich halte mit Weismann 
die Vererbung erworbener Eigenschaften fiir unmoglich und ich be- 
streite es mit Galton, dass die nattirliche Auslese gentigt, um eine 
bestehende Art in eine neue Art zu verwandeln.“ — Was bliebe 
dann von der darwinistischen Erkliirung der organischen Entwicke- 
lung iibrig? —

Auf Grund der biologischen Theorie des Spiels wird im 
dritten und vierten Kapitel zum ersten Mai ein System der 
thierischen Spiele entwickelt, iiber dereń Mannigfaltigkeit und Ver- 
breitung bisher noch wenig bekannt war. Ich glaube, dass der 
Grundgedanke der Eintheilung, niimlich die Zuriickfuhrung der 
einzelnen Rubriken auf wichtigę Instincte, sich hierbei vollig be- 
wahrt hat. — Bei Besprechung der Neugier wurde eine Theorie 
der Aufmerksamkeit entwickelt, die gleichzeitig in einem kleinen 
Aufsatz iiber unbewusste Zeitschatzung in der Zeitschrift 
fur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane veroffentlicht 
wird. — Ausserdem habe ich es in der Einleitung zu den Liebes- 
spielen versucht, die Lehre von der sexuellen Auslese wesent- 
lieh umzugestalten und zu einem Specialfall der natiirlichen Aus
lese zu machen. Indem ich Wallace darin vóllig beistimme, 
dass die auffallenden Formen und Farbungen, sowie die compli- 
cirteren Lockrufe in der Thierwelt in viel grosserem Umfang auf 
Schutz-, Trutzvorrichtungen und Erkennungsmittel zuruckzufuhren 
sind, ais man friiher annahm, glaube ich dennoch daran festhalten 
zu miissen, dass an der Hoherentwickelung solcher Erscheinungen 
die Beziehung zum Sexualleben vielfach einen sehr wesentlichen 
Antheil hat. In noch hoherem Maasse gilt das von der besonderen 
Art der Entfaltung des Schmuckes, von den Flug-, Tanz- und 
Schwimmkiinsten und von dem eigentlichen Gesang der Vogel. 
Der Anhanger W e i s nj a n n ’ s, der die Spencer’ sche Erklarung 
solcher Erscheinungen nicht annehmen kann, muss hier entweder 
(wie Weismann selbst) an Darwin’s sexueller Auslese festhalten, 
oder ein neues Erkliirungsprincip suchen. Ein solches neues 
Princip glaube ich gefunden zu haben. Es handelt sich um zwei 
sehr einfache, eng mit einander verkniipfte Erwagungen. Da der 
Geschlechtstrieb offenbar eine ungeheuere Gewalt haben muss, ist 
es imlnteresse der Arterhaltung, dass seine Entladung 
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erschwert wird. Dem entspricht die Einrichtung, dass fast 
iiberall im Thierreich eine oft lange dauernde Vorerregung vor 
der Begattung nothig ist. Schon dieser Gedanke wirft einiges 
Licht auf die eigenthumlichen vererbten Bewerbungskiinste, be
sonders auf die von ganzen Schaaren gemeinsam ausgefiihrten 
Flug-, Tanzkiinste und Concerte. Jener Erschwerung der sexuellen 
Entladung dient aber ausserdem eine ganz besondere, bisher noch nicht 
gewurdigte Erscheinung, namlich die instinctive Sprodigkeit 
der Weibchen. Dieser merkwiirdige und nutzliche Instinct 
ist jedenfalls die Hauptursache der Bewerbungskttnste. Es 
cerhalt sich wahrscheinlich nur selten oder nie so, dass das 
Weibchen eine Auswahl trifft. Das Weibchen ist nicht eine 
Art von Preisrichter, sondern es gleicht eher dem gehetzten Wild. 
Gerade wie das verfolgende Raubthier besondere Instincte besitzen 
muss, um die Beute zu erjagen, so muss das brtinstige Mannchen 
besondere Instincte haben, um das spróde Weibchen in seine Ge- 
walt zu bringen. Und gerade wie bei dem Raubthier die Instincte 
von der brutalen Verfolgung sich zu allerlei besonderen Jagd- 
kunsten verfeinern, so entwickeln sich aus den rohen Anfangen 
der Werbung jene freundlichen Bewerbungskiinste, in denen 
psychologisch die sexuelle Wuth zur Liebe sublimirt wird. So 
braucht man von dieser Theorie aus an eine Auswahl unter den 
werbenden Mannchen nur in dem Sinne zu denken, in dem man 
auch von einer Auswahl der gewandtesten Raubthiere durch das 
verfolgte Wild sprechen konnte, d. h. die Bewerbungserscheinungen 
sind direct auf die natiirliche Auslese zuruckgefiihrt. Zugleich 
ergibt sich die Folgerung, dass so auch die auffallenden Formen 
und Farben, die zunachst anderen Zwecken dienstbar ' sind, die 
Ueberwindung der weiblichen Sprodigkeit erleichtern und darum 
zu sexuellen Zwecken weiter entwickelt werden kónnen.

Das letzte Kapitel handelt von den seelischen Vorgangen 
beim Spiel. Von mehr physiologischen Bedingungen ausgehend, 
wende ich mich dem Centralbegriff der ganzen Untersuchung zu, 
namlich der „Freude am Ursache-sein“, die mir ais die 
psychische Begleiterscheinung des ursprunglichsten unter den Spielen, 
namlich des „Experimentirens“, erscheint; sie geht nach meiner 
Meinung von hier aus durch alle Arten des Spiels hindurch und 
besitzt selbst fur die hochsten Spiele, ftir die kunstlerische Production 
und den asthetischen Genuss eine noch nicht gewurdigte Bedeutung. — 
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Den Hauptinhalt des Schlusskapitels bildet aber eine Untersuchung 
der feinsten psychischen Erscheinung, die liier in Betracht kommt, 
namlich der Scheinthatigkeit oder der „bewussten Selbst- 
tauschung1*. Die Abschnitte iiber die Spaltung des Bewusstseins 
und das Freiheitsgefiihl wahrend der Scheinthatigkeit machen den 
Yersuch, in die wichtigsten asthetischen Probleme der Gegenwart tiefer 
einzudringen, ais es bisher geschehen ist. Sie weisen dadurch zum 
Theil iiber die speciellen Aufgaben dieses Buches hinaus; ich hoffe 
aber, dass mir die Discussion dariiber bei meiner nachsten Schrift, 
die von den Spielen der Menschen handeln soli, zu statten 
kommen wird.

Giessen, im October 1895.

Karl Groos.



Berichtigungen.

S. 23 Zeile 7 von oben und ofter ist bei „transseendent" ein s aus- 
gelassen.

S. 51 Zeile 7 von oben ist statt Thiselton, Dyer „Thiselton Dyer“ zu
lesen.

S. 183 Zeile 13 von oben muss es statt Paradis „Pardiesu heissen.
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Erstes Kapitel.

Die Erklarung des Spiels durch Kraft 
uberschuss.

Die einflussreichste Theorie des Spiels ist die Erklarung durch 
,',Kraftubersc,huss“ („overflow of energy“). Ich werde im 
Folgenden den Nachweis versuchen, dass dieser 
Theorie nicht die Tragweite zukomm t, die man ihr 
gewohnlich beimisst. — Sie verdankt ihre Entwickelung und 
Verbreitung hauptsachlich Herbert Spencer, ist aber im Princip 
schon von Schiller begriindet, in dessen Philosophie sie freilich 
nur einen untergeordneten Rang einnimmt. Da dies wenig bekannt 
zu sein scheint, ist es nothwendig, hier gleich im Eingang der Unter- 
suchung die Prioritat Schiller’s in das rechte Licht zu setzen.

Schiller hat Seine Auffassung des Spiels und des Spieltriebes 
in den herrlichen Briefen „Ueber die asthetische Erziehung des 
Menschen“ niedergelegt. Ich werde spater noch eingehend auf ihren 
Inhalt zuruckkommen, hier beschrftnke ich mich dagegen auf die 
Stelle, wo speciell die Lehre vom Kraftiiberschuss begriindet 
wird. Sie befindet sich im 27. Brief und lautet folgendermaassen: 
„Zwar hat die Natur auch schon dem Vernunftlosen tiber die 
Nothdurft gegeben und in das dunkle thierische Leben einen 
Schimmer von Freiheit gestreut. Wenn den Lbwen kein Hunger 
nagt und kein Raubthier zum Kampf herausfordert, so erschafft sich 
die mussige Starkę selbst einen Gegenstand: mit muthvollem 
Gebrtill erftillt er die hallende Wiiste, und in zwecklosem Auf- 
wand geniesst sich die iippige Kraft. Mit frohem Leben 

Groos, Die Spiele der Thiere. 1 
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schwarmt das Insect in dem Sonnenstrahl; auch ist es sicherlich 
nicht der Schrei der Begierde, den wir in dem melodischen Schlag 
des Singvogels horen. Unleugbar ist in diesen Bewegungen Frei- 
heit, aber nicht Freiheit von dem Bedtirfniss uberhaupt, bios von 
einem bestimmten, von einem aussern Bedtirfniss. Das Thier 
arbeitet, wenn ein Mangel die Triebfeder seiner Thatigkeit ist, 
und es spielt, wenn der Reichthum der Kraft diese Trieb
feder ist, wenn das uberfliissigeLeben sichselbstzur 
Thatigkeit stachelt*1). — Ich will nicht behaupten, dass 
Schiller hier bei der Wahl von Beispielen aus dem thierischen 
Leben gerade besonders klare und unzweifelhafte Falle heraus- 
gegriffen liat, aber das, was damit gesagt werden soli, ist mit voll- 
kommener Deutlichkeit ausgedriickt: zu der ernsten Arbeit 
wird das Thier durch ausseren Mangel, zum Spiele aber durch 
den eigenen Ueberschuss an Lebenskraft angetrieben; durch 
jene ersetzt es seine entschwindenden, durch dieses vergeudet es 
seine uberfliissigen Krafte. — Aehnlich wie Schiller Sussern sich in 
Beziehung auf das menschliche Spiel Jean Paul und J. E. B e n e k e. 
„Das Spielen,“ heisst es in Jean Paul’s „Levana“ (§ 49), „ist An- 
fangs der verarbeitete Ueberschuss der geistigen und der korper- 
lichen Krafte zugleich; spater, wenn der Schulscepter die geistigen 
alles Feuers bis zum Regnen entladen hat, leiten nur noch die 
Glieder durch Laufen, Werfen, Tragen die Lebensfiille ab.“ Und 
Beneke sagt: „Das Kind verwendet auf die Spiele zunachst seine 
iiberschussige Kraft“2) und fiihrt dies naher auf einen 
„Nichtverbrauch der Urvermogen“ zuriick3).

1) Vgl. auch Schiller’® Gedicht „Der spielende Knabe“ (zuerst 1800, 
im ersten Band der Gedichte veroffentlicht): „Noch erschafft sich die 
iippige Kraft erdichtete Schranken."

2) „Erziehungs- und Unterrichtslehre* Berlin 1835. 1, 131.
3) „Lelirbuch der Psychologie ais Naturwissenschaft11 Berlin 1833. S. 24.

Spencer gibt eine kurze Darstellung seiner Theorie in dem 
letzten Kapitel der „Principien der Psychologie*, das von den asthe- 
tischen Gefuhlen handelt. „Vor vielen Jahren,“ sagt er (§ 533), 
„stiess ich auf ein Citat aus einem deutschen Werke, des Inhalts, 
dass die asthetischen Gefiihle aus dem Spi el trieb ent- 
sprangen. Der Name des Autors ist mir entfallen, und ebenso 
erinnere ich mich nicht mehr, ob irgend welche Griinde fur diese 
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Behauptung angefiihrt oder weitere Schltisse daraus gezogen waren. 
Der Ausspruch selbst aber ist mir im Geddchtniss geblieben, weil 
er, wenn auch nicht buchstablich richtig, doch den Schatten einer 
Wahrheit enthalt." Es ist nun wohl von vielen Lesern Spencer’s 
errathen worden, aus welchem deutschen Werke das Citat stammen 
muss, das einen so nachhaltigen Eindruck auf ihn ausgeiibt hat. 
Manche haben auch offentlich darauf aufmerksam gemacht, so 
Sully, Grant Allen1) und ich selbst in meiner „Einleitung in 
die Aesthetik" 2 3). Die Lehre von dem Ursprung der asthe- 
tischen Gefiihle aus dem S p i e 11 r i e b ist der Angelpunkt der 
Schiller’schen Theorie des Schbnen, wie sie uns in jenen Briefen 
iiber die asthetische Erziehung des Menschen entgegentritt. 
Schiller selbst mag dabei, abgesehen von Kant, auch durch 
Home angeregt worden sein und hat dann wieder auf England 
zurtickgewirkt, indem er Spencer beeinflusste. Soweit ist das 
Verhaltniss Spencer’s zu Schiller in Fachkreisen wohl ziemlich all- 
gemein bekannt. — Ganz anders verhalt es sich aber mit der eben 
mitgetheilten Stelle, die in einer etwas abgelegenen Gegend der 
asthetischen Briefe steht und daher den meisten entgangen zu sein 
scheint. „The theory" (of play - impulse) sagt Wallaschek8), 
„remained unheeded, though committed to writing nearly a century 
ago. Put in our times into scientific form by Mr. Herbert Spencer, 
it has not bing in co mm on with its earlier presentment 
beyond the name, the grounds being quite different." 
Ware die angefiihrte Stelle aus Schiller’s Briefen Wallaschek be
kannt gewesen, so hatte ei- diesen Satz nicht schreiben konnen; 
denn sie enthalt in klaren Worten dieselben „grounds", auf die 
auch Spencer seine Theorie aufgebaut hat, die Lehre von der iiber- 
schiissigen Kraft ais Ursache des Spieles. Schiller ist also nicht 
nur darin der Vorganger Spencer’s, dass er den Ursprung der 
asthetischen Gefiihle aus dem Spieltrieb erkannt hat, sondern auch 
darin, dass er weiter den Ursprung des Spieltriebs selbst aus der 
uberschtissigen Kraft lelirte.

1) Vgl. R. Wallaschek, „On the origin of musie". Mind, Bd. XVI 
(1891), S. 376 Anm.

2) S. 176.
3) a. a. O.

1
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Wie weitgehend diese Uebereinstinimung ist, wird man sehen, 
wenn ich jetzt Spencer das Wort gebe. „Die niederen Thiere," 
sagt er, „haben samnitlich das mit einander gemein, dass alle ihre 
Krafte zur Ausiibung solcher Functionen aufgewendet werden, die 
fur die Erhaltung des Lebens unumganglich nbthig sind. Man 
sieht sie unablassig beschaftigt, Futter zu suchen, ihren Feinden 
zu entfliehen, sich irgendwelche Zufluchtsstatten herzurichten oder 
Vorbereitungen fur ihre Jungen zu treffen. Steigen wir aber zu 
Thieren von hbherem Typus empor, welche mit zahlreicheren und 
weiter entwickelten Fahigkeiten begabt sind, so zeigt sich immer 
mehr, dass Zeit und Kraft nicht mehr ausschliesslich von 
der Sorge um die unmittelbarsten Bediirfnisse in An- 
spruch genom men werden. Indem sie vermoge ihrer Ueber- 
legenheit sich bessere Nahrung verschaffen, gewinnen sie dadurch 
einen Ueberschuss an Lebenskraft. Sind ihre Begierden 
gestillt, so empfinden sie kein Verlangen mehr, das ihre iiber- 
schaumenden Krafte auf die Verfolgung neuer Beute oder auf 
die Befriedigung irgend eines dringenden Bediirfnisses hińlenken 
konnte. Und da sich mit dieser grosseren Leistungsfahigkeit ihrer 
Vermogen gewohnlich auch eine grossere Mannigfaltigkeit derselben 
verbindet, so fiihrt letztere gleićhfalls zu einem ahnlichen Ergebniss. 
Wo sich zahlreiche, den verschiedensten Erfordernissen angepasste 
Krafte entwickelt haben, da kónnen unmbglich alle auf einmal 
thatig sein; je nach den Umstanden werden bald diese, bald jene in 
Uebung versetzt, wahrend einige derselben gelegentlich langere 
Zeit ganz unbeschaftigt bleiben. So kommt es, dass uns bei hoher 
entwickelten Geschopfen haufig eine Lebenskraft entgegentritt, die 
bedeutend iiber die unmittelbaren Bedurfnisse hinausreicht, und dass 
ebenso bald diese, bald jene Thhtigkeit einer langeren Ruhe geniesst, 
welche es mbglich macht, sie vermoge des auf jeden Verbrauch 
folgenden Wiederersatzes in einen Zustand hoher Leistungsfahigkeit 
zu versetzen.“ Fiigen wir noch hinzu, dass sich nach Spencer ein 
solcher Kraftiiberschuss auch physiologisch ais eine den Verbraucb 
iibersteigende Reintegration der Ganglienzellen erklaren lasst, 
wodurch in den Zellen eine „tibermassige Bereitwilligkeit, sich zu 
zersetzen und Entladungen zu entsenden“, entsteht, so haben wir 
damit die Grundlage der Spencer’schen Spieltheorie kennen gelernt, 
und es ist wohl einleuchtend, dass sie mit der Schiller’schen doch 
etwas mehr ais den blossen Namen gemein hat, ja, dass sie sich in 
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ihren „grounds11 vóllig mit der angefiihrten Stelle der asthetischen 
Briefe deckt1).

1) Es ist selbstverstandlich, dass Spencer trotzdem unabhangig von 
Schiller auf die Idee des Kraftuberschusses gekommen sein kann. — Man 
vergleiche ubrigens auch A. Bain, „The senses and the intellect“ (1868), 
S. 67 f., der die grosse Bewegungslust der Jugend auch auf den Kraftiiber- 
schuss zuriiekfuhrt, auf „the mere abundance and exuberance of selfacting 
muscular and cerebral energy, which rises and falls with the vigour and 
nourishment of the generał system11.

2) „On the origin of musie,11 Mind XVI (1891), S. 376.

Nur in einem Punkte gelit Spencer tiber die Gedanken Schiller’s 
hinaus: er verbindet mit dem Begriff der uberschiissigen Kraft den 
der Nachahmung. Gerade dieser Punkt ist es aber, in dem mir 
Spencer auf falsche Wege zu gerathen scheint. Ich gebe zunachst 
seine Ausfiihrung wieder und suche dann zu zeigen, dass er hier 
den Thatsachen nicht gerecht zu werden vermag. Nachdem er die 
eben mitgetheilte physiologische Erklarung des Kraftuberschusses 
gegeben hat, fahrt er fort: „Da nun eine jede der geistigen Fahig- 
keiten diesem Gesetz unterworfen ist, dass ihr Organ, wenn es 
langer ais gewohnlich geruht hat, dadurch ausserordentlich bereit- 
willig wird, wieder in Thatigkeit zu treten, d. h. ausserordentlich 
bereit, die correlativen Gefiihle auftreten zu lassen, wodurch aber- 
mals eine aussergewbhnliche Bereitwilligkeit bedingt ist, alle eorre- 
lativen Thatigkeiten zu beginnen, so begreifen wir, dass es leicht 
z u ein er Nachahmung jener Thatigkeiten kommt, 
wenn die Umstande nur diese anstatt wirklicher Thatigkeiten 
moglich erscheinen lassen. Daraus entspringt dann das Spiel 
in jeder Form . . — „It is,“ sagt R. Wallaschek im An-
schluss an Spencer, „the sur plus vigour in morę highly evolved 
organisms, exceeding what is reąuired for immediate needs, in 
which play of all kinds takes its rise; manifesting itself by 
way ofimitationor repetition of all those efforts and exer- 
tions which were ess'ential to the maintenance of life“ 2).

Ich Stelle die wesentlichen Punkte zusammen. 1) Hbhere 
Thiere vermogen sich besser Nahrung zu verschaffen, ais die 
niedrigeren, ihre Zeit und Kraft ist von der eigenen Erhaltung 
nicht mehr ausschliesslich in Anspruch genommen, so dass sie da
durch einen Ueberschuss an Lebenskraft gewinnen. 2) Der Kraft- 
uberschuss wird im Einzelnen noch dadurch begiinstigt, dass hohere 



6 Erstes Kapitel.

Thiere sehr versehiedenartige Thatigkeiten nothig haben; denn 
wahrend sie sich einer widmen, werden die fur die andern be- 
stimmten Krafte sich ausruhen und reintegriren konnen. 3) Wenn 
der Kraftiiberschuss auf solche Weise eine bestimmte Hóhe erreicht 
hat und sozusagen archipret geworden ist, drangt er zur Entladung. 
4) Wenn sich in dem Moment der Entladung kein Anlass zu der 
betreffenden wirklichen Thatigkeit bietet, entsteht eine blosse Nach- 
ahmung dieser Thatigkeit — und das ist das Spiek

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die vorgetragene Auf- 
fassung des Spiels sehr viel Bestechendes hat. Dennoch lasst es 
sich leiclit zeigen, dass die „Kraftiiberschuss-Theorie“ in der von 
Spencer entwickelten Form vollig ungeniigend ist. Ich will hier 
noch nicht danach fragen, ob es nicht in manchen Fallen iiberhaupt 
keiner „uberschaumenden“ Kraft bedarf, um Spiele hervorzurufen. 
Der Punkt, auf den es mir hier ankommt, ist der vierte. Kann 
man denn wirklich ganz allgemein das Spiel ais Nachahmung 
ernster Thatigkeiten auffassen, zu denen man gerade Lust, aber 
nicht Gelegenheit hat? Es ist ja keine Frage, dass die Nachahmung 
eine grosse Bedeutung fur viele Spiele besitzt, und ich werde noch 
oft und ausftihrlich von dem Nachahmungstrieb bei Thier und 
Mensch zu sprechen haben. Aber so, wie hier der Begriff der 
Nachahmung eingefuhrt ist, namlich ais Nachahmung ernster Thatig
keiten, die das Individuum selbst schon vielfach ausgeiibt hat, 
lasst er sich gerade auf das Urphanomen des Spiels, auf seine erste, 
elementarste und reinste Erscheinung, namlich auf die Spiele der 
jungen Thiere und der Kinder in keiner Weise anwenden. 
Denn diese Spiele, die doch in erster Linie erklart werden miissen, 
wenn man iiberhaupt zu einer befriedigenden Auffassung unseres 
Gegenstandes gelangen will, sind zum grossen Theil keine Nach- 
ahmungen, sondern — falls das Wort gestattet ist — „Vor- 
ahmungen11 der ernsten Beschaftigungen des Individuums. Das 
„Experimentiren“ kleiner Kinder und junger Thiere, ihre Be- 
wegungs-, Jagd- und Kampfspiele, die doch die wichtigsten Grund- 
formen des Spielens iiberhaupt ausmachen, sind keine Nachiibungen, 
sondern V o r ii b u n g e n, sie treten v o r den ernsten Thatigkeiten 
auf und haben offenbar den Zweck, das jungę Lebewesen 
auf diese einzuiiben und vorzubereiten. Der jungę Vogel, der 
schon im Neste die Fliigel regt, die Antilope, die, wie mir Herr 
Dr. A. S e i t z (Director des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M.) 
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mittheilt, schon mit sechs Wochen Bespringiibungen unternimmt, 
das Aeffchen, das spielend nach allem greift, was es erreichen kann, 
und sich schliesslich nur beruhigt, wenn es sich an Haarbiischeln 
seines eigenen Korpers festgeklammert hat, die Griraffe, die sich 
am dritten Lebenstag in Satzen iibt, die Katzenarten, die schon so 
frtth das Erfassen mit den Krallen lernen, der jungę Hund, der sich 
spielend auf den Kampf mit andereń Hunden oder auf das Ver- 
folgen, Fassen, Schutteln, Zerreissen der Beute vorbereitet, der 
Saugling, der durch fortgesetzte Uebungen im Bewegen der Finger 
und Zehen, im Strampeln, Kriechen, Sich-Aufrichten, in Krahlauten, 
und Lallmonologen die Herrschaft uber seine Organe erwirbt, der 
Knabe, der sich mit anderen balgt und „can no morę help running 
after another boy, who runs provokingly near him, than a kitten 
can help running after a rolling ball“ *) —: sie alle ahmen nicht 
ernste Thatigkeiten nach, die sie „langer ais gewohnlich1' nicht aus- 
getibt haben, sondern sie bereiten sich erst, von einem unwider- 
stehlichen Drang getrieben, auf solche Thatigkeiten vor.

1) W. James, „The prineiples of psychology", London 1891, II, 
S. 427.

2) Vgl. auch die hubsche Stelle bei v. Hartmann: „Philos. d. Unbe- 
wussten.“ 10. Aufl. I, S. 179 f.

Die Spencer’sche Theorie des Spiels ist also, sofern eine Nach- 
ahmung vorausgegangener ernster Beschaftigungen des Individuums 
die Erklarung des Problems leisten soli, in der That ungeniigend 2). 
Und da auch von der Nachahmung anderer Individuen, namlich 
von „Dramatisirungen der Thatigkeiten Erwachsener", von denen 
Spencer gleichfalls spricht, in allen den angefuhrten Beispielen 
keine Rede sein kann, so sieht man, dass das Princip der Nach
ahmung nicht zu einer allgemeinen Erklarung des Spielens ver- 
wendet werden darf. Ich kann daher auch mit W u n d t nicht 
iibereinstimmen, wenn er in seinen Vorlesungen uber die Menschen- 
und Thierseele sagt: „Wir betrachten gewisse Handlungen hoherer 
Thiere dann ais Spiele, wenn sie uns ais Nachahmungen zweck- 
thatiger Willenshandlungen erscheinen. Ais Nachahmungen aber 
miissen sie daran erkannt werden, dass die verfolgten Zwecke ais 
blosse Scheinzwecke sich kundgeben, wahrend der wirkliche Zweck 
in der Erweckung ahnlich erfreuender Affecte besteht, wie solche, 
freilich nur ais Nebenerfolge, auch an die wirklichen Zweckhand- 
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lungen gebunden sind. Damit ist schon gesagt, dass das Spiel der 
Thiere seinem allgemeinen Begriff nach durchaus mit dem Spiel 
des Menschen ilbereinstimmt. Auch dieses will, wenigstens in seinen 
einfacheren Formen, wie sie uns vor Allem in den Spielen des 
Kindes entgegentreten, eine das Gemiith erfreuende, aber ihrer ur- 
spriinglichen Zwecke entkleidete „Nachahmung von Hand- 
lungen des praktischen Lebens sein“x). Vielleicht noch 
deutlicher zeigt sich Wundt’s wohl von Spencer beeinflusste 
Auffassung in seiner Ethik: „Das Spiel,“ sagt er dort, „ist das 
Kind der Arbeit. Es gibt keine Form des Spiels, die nicht in 
einer Form ernster Beschaftigung ihr Vorbild fande, welches 
naturgemass auch der Zeit nach i hm vorausgeht“* 2). 
Es ist ja selbstverstandlich, dass viele Spiele auf solchen Nach- 
ahmungen beruhen; aber ein Hinweiś auf die oben angefiihrten 
Beispiele geniigt, um zu zeigen, dass gerade bei den wichtigsten 
und elementarsten Formen des Spiels weder von einer Nachahmung 
vorausgegangener eigener Thatigkeit, noch von einem Nachahmen 
der Thatigkeit anderer Individuen die Rede sein kann.

1) W. Wundt, „Vorlesungen iiber die Menschen- und Thierseele",
2. Aufl. 1892. S. 388.

2) Ethik. 1886. S. 145.

Wenn demnach die Spencer’sehe Theorie, soweit sie durch 
Verwendung des Nachahmungs-Princips ilber die Schiller’sche hinaus- 
geht, unhaltbar ist, so besteht der nachste Schritt offenbar darin, 
dass man sich fragt, ob man mit dem Schiller’schen Gedanken 
allein auskommen kann. Kann man annehmen, dass die in einem 
Thier angesammelte uberschiissige Kraft fur sich allein ausreiclit, 
um die Spiele der Thiere erklarlich zu machen? Wenn man diesen 
Gedanken verfolgt, so wird man zu der bios physiologischen Seite 
des Kraftuberschusses auch seine psychologische hinzuziehen milssen. 
Offenbar wird sich psychologisch die uberschaumende korperliche 
Energie haufig ais eine ilber miithige, ausgelassene Seelen- 
stimmung darstcllen. Die Annahme liegt nahe, dass gerade einer 
solchen korperlich bedingten Ausgelassenheit das Spielen der Thiere 
und Menschen entspringe; man denke nur daran, wie gross der 
Einfluss einer freundlichen Witterung und behaglichen Temperatur 
auf Thiere und Menschen ist. So spricht z. B. Karl Muller in 
einem Aufsatz ilber „das Seelenleben der hoheren Thiergattungen“ 
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yon dem grossen Einfluss der Witterung auf den Vogelgesang und 
fiigt hinzu: „Bedingt dies der Geschlechtstrieb ? Oder hat nicht 
das Gefuhl des Wohlseins und Behagens iiberhaupt den 
meist bewegenden Antheil? — Betrachten wir den gesunden Knaben, 
der mit einem Butterbrod in’s Freie eilt — er kann, wie es viel- 
faltige Beobachtung lehrt, in kindliches Vergniigen iiber das Freude- 
bringende in seiner Hand ausbrechen, und dieses Vergntigen wird 
sich neben dem sinnlichen Genusse des Essens nicht selten in Be- 
wegungen und Lauten, ja im Singen kund geben, um so iiber- 
schwanglicher, je mehr reges Gefuhl, Temperament er in sich birgt. 
Aber selbst das vorgertickte Menschenalter kommt bei freudiger 
Erregung, wenn nicht zum Singen, so doch zum Pfeifen" x). Aehn- 
lich aussert sich Th. Z i egl e r : „Lebenslust, Bethatigung der Kraft 
und Kraftgefiihl, also kurz gesagt, das Gefuhl der Lust ais 
s o 1 c h e s in seiner ureigensten und urspriinglichsten Bedeutung ist 
der Ausgangspunkt und der einzige Zweck des Spiels beim Kind“ 1 2 3 4). 
Und W. H. Hudson sagt in seinem wundervollen Buche „The 
naturalist in La Plata118): „My experience is that mammals and 
birds, with few exceptions — probably there are really n o ex- 
ceptions — possess the habit of indulging frequently in morę or less 
regular or set performances, with or without sound, or composed of 
sound exclusively; and that these performances, which in many 
animals are only discordant cries and choruses, and uncouth, irregular 
motions, in the morę aerial, graceful and melodious kinds take 
immeasurably higher, morę complex and morę beautiful forms114). 
„We see that the inferior animals, when the conditions of life are 
favourable, are subject to periodical fits of gladness, affec- 
ting them powerfully and standing out in vivid contrast to their 
ordinary temper. And we know what this feeling is — this 
periodic intense elation which even civilized man occasionally ex- 
periences when in perfect health, morę especially when young. 
There are moments when he is mad wliith joy, when be cannot 

1) Westermann’s illustrirte Monatshefte, 1880, S. 239, 240.
2) Th. Ziegler, „Das Gefiihl“, 1893. S. 236.
3) 1. Aufl. London, Chapman and Hall, 1892, 3. Aufl. 1895 (nach dieser 

citire ich). Vgl. die glanzende Kritik, die Wallace iiber das Werk in 
der Zeitsehrift „Naturę", 14. April 1892, geschrieben hat. Hoffentlich erhalten 
wir bald eine gute Uebersetzung des Buches.

4) Ebd. 264.
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keep still, when his impulse is to sing and shout aloud and laugh 
at nothing, to run and leap and exert himself in sonie extravagant 
way. Among the heavier mammalians the feeling is manifested in 
loud noises, bellowings and screamings, and in lumbering, uncouth 
motions — throwing up of heels, pretended panics, and ponderous 
mock battles. In smaller and livelier animals, with greater celerity 
and certitude in their motions, the feeling shows itself in morę 
regular and often in morę complex ways. Thus, Felidae when 
young, and, in very agile, sprightly species like the Puma, throughout 
life, simulate all the actions of an animal hunting its prey . . . 
Birds are morę subject to this universal joyous instinct than mam- 
mals, and there are times when some species are constantly over- 
flowing with it; and as they are so much freer than mammals, morę 
buoyant and graceful in action, morę loąuacious, and have voices 
so much finer, their gladness shows itself in a greater variety of 
ways, with morę regular and beautiful motions, and with 
melody“ l).

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass mit dem Begriff 
des korperlichen und seelischen Kraftuberschusses, wie er jetzt in 
Folgę der vorausgegangenen Schilderungen klar vor uns liegt, eines 
der wichtigsten Merkmale des Spiel-Zustandes gewonnen ist. Der 
physiologische Drang der zur Bethatigung bereit liegenden Krafte 
und jenes seelische Frohgefiihl, dessen hochste Entwickelungsstufe 
Schiller ganz richtig in dem Gefiihl der Freiheit erkannt hat, 
bilden sicherlich einen der augenfalligsten Charakterziige des Spieles. 
Ebenso sicher aber ist es, dass die Frage, ob man hiermit alłein zu 
einem vollen Verstandniss der thierischen und menschlichen Spiele 
gelangen kann, verneint werden muss. Denn der blosse Kraftuber- 
schuss ais solcher erklart wohl, dass das Individuum, das sich in 
einem Zustand von „overflowing energy“ befindet, bereit ist, irgend 
et was zu thun, aber er erklart nicht, wie es kommt, dass alle 
Individuen einer Species ganz bestimmte Arten der spielenden 
Kraftausserung aufzeigen, wodurch sie innerhalb ihrer Species 
ubereinstimmen, sich aber von andern Species unterscheiden. 
„Every species,“ sagt Hudson sehr mit Recht2), „or group of 
species, has its own inherited form or style of performance; and 
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however rude and irregular this may be, as in the case of the 
pretended stampedes and fights of wild eattle, that is the form in 
which the feeling wiU always be expressed.“ Eine solche, auf 
Vererbungserscheinungen beruhende Thatigkeit kann offenbar durch 
den rein individuellen Kraftuberschuss allein nicht erklart werden. 
Spencer hat versucht, den Begriff der Nachahmung zu ver- 
werthen, um das Was und Wie der Spielthatigkeiten zu zeigen. 
Wir haben aber gesehen, dass man damit gerade den elementarsten 
und wichtigsten Spielen nicht gerecht werden kann. Es wird sich 
also darum handeln, einen anderen Begriff zu Hilfe zu nehmen.

Die Losung der Frage liegt auf der Hand: statt sich einseitig 
an den Begriff des Nachahmungstriebes zu halten, wird man zu 
dem des Instinctes iiberhaupt greifen miissen. Spencer selbst 
ist auf dem Wege zum richtigen Verstandniss des Problems gewesen. 
Indem er fragt, was denn nun dabei hauptsachlich nachgeahmt 
werde, kommt er zu dem Ergebniss: hauptsachlich solche Thatig
keiten, die „in dem Leben des einzelnen Geschopfes die wichtigste 
Rolle spielen1' 1); und indem er dann weiter zu einigen Beispielen 
iibergeht, zeigt es sich, dass diese wichtigen Thatigkeiten Instincte 
sind, besonders „zerstorende" und „rauberische" Instincte. Er 
miisste also nur den Begriff der Nachahmung fallen lassen, um 
direct vor der richtigen und nahe genug liegenden Auffassung des 
Spieles zu stehen.

1) Principien der Psychologie II, S. 709. Vgl. oben Wallaschek: 
Die Nachahmung von Thatigkeiten, die „fur die Erhaltung des Lebens 
wesentlich" sind.

Wie wurde sich nun die Theorie des Spiels in Folgę dessen 
gestalten? Man wiirde etwa sagen miissen: die Thatigkeit aller 
lebenden Wesen ist in hohem Maasse durch vererbte Instincte beein- 
flusst. Die Art z. B., wie das Thier einer besonderen Species seine 
Glieder regt und seine Stimme gebraucht, die Art, wie es sich in 
seinem Element weiterbewegt, wie es sich Beute verschafft, wie es 
andere Thiere bekampft oder sich ihnen entzieht, ist in allen Grund- 
ztigen durch vererbte Instincte geregelt. Wenn sich nun einerseits 
fur die reale Bethatigung solcher Instincte keine Gelegenheit bietet, 
andererseits aber die Reintegration der Nervenenergie ihre Veraus- 
gabung so weit iiberschreitet, dass der Organismus eine Entladung 
der angesammelten Kraftvorrathe verlangt — und beides wird 
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besonders in der Jugend der Fali seinx) —• so werden sich 
schliesslich solche Instincte auch ohne ernstlichen Anlass aussern. 
Die jungę Katze behandelt dann ein Stiick Papier ais Beute, der 
jungę Bar balgt sich mit seinen Brtidern, der Hund, den man nach 
langerem Zimmerarrest in’s Freie lasst, jagt zwecklos umher u. s. w. 
In solchen Thatigkeiten besteht aber gerade das, was wir mit dem 
Namen Spiel bezeichnen1 2).

1) Oder auch bei Thieren in der Gefangenschaft; hierauf hat Spencer 
ganz speciell hingewiesen.

2) Auch der Nachahmungstrieb erscheint dann ais ein besonderer Instinct 
neb en den anderen. Ueber seine Bedeutung werde ich noch zu reden haben.

3) „Le plaisir du mouvement“. Revue scientifiąue. III. Serie. Tome 
XVII, p. 365 ff. Das Werk des gleichen Verfassers iiber die Aesthetik der 
Bewegung (L’esthśtique du mouvement, Paris 1889) habe ich mir leider bisher 
auf keine Weise verschaffen konnen.

4) Eine ahnliche Auffassung findet sich bei G. H. Schneider. Auch 
er stellt den Instinct mehr in den Vordergrund, aber ohne zu erkennen, dass 
damit das Spencer’sche Princip aus seiner herrsclienden Bedeutung verdrangt 
wird. („Der thierische Wille", 1880, S. 68. — „Der menschliche Wille", 1882, 
S. 201 f.)

Ungefahr auf diesem Standpunkt scheint Paul Souriauzu 
stehen, wenn er in einem interessanten Aufsatz3) Folgendes aus- 
fiihrt: Es gibt verschiedene Griinde fur die im Tliierreich so weit 
verbreitete Freude an der Bewegung. Einer von ihnen besteht 
darin, dass das Thier fur alle moglichen Lebensaufgaben, fur die 
Beschaffung der Nahrung, fur die Flucht vor den Feinden u. s. w. 
eine grosse Bewegungsfahigkeit besitzen muss und daher von 
der Natur auch ein grosses Bewegungsbedurfniss mitbekommen 
hat. Ist nun keine Gelegenheit zur Befriedigung dieses Bediirf- 
nisses gegeben, so suchen die angestauten Triebe sich auch ohne 
ernsten Anlass Bahn zu brechen, und so entstehen die Spiele. „De 
la les mouvements de 1’animal captif, du lion qui arpente sa cage, 
du sęrin, qui sautille de barreaux en barreaux.“ Daher auch das 
Bewegungsbedurfniss solcher, die eine sitzende Lebensweise 
fiihren. — Auch fur Souriau sind es also vererbte Instincte, die 
zum Spiele fiihren, wenn uberschiissige Nervenkraft vorhanden ist 
und zugleich der Anlass zu ernster Bethatigung fehlt4).

Eine solche Auffassungsweise, die das Princip der Nachahmung 
nicht bedarf, scheint mir der Wirklichkeit schon viel naher zu 
kommen. Wenn wir von diesem Punkt unserer Untersuchung aus 
einen Blick riickwarts werfen, so sehen wir, dass sich der Schwer- 
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punkt des Ganzen nicht unwesentlich verschoben hat. Der Begriff 
der uberschtissigen Kraft stand im Anfang, alles beherrschend, in 
der Mitte unseres geistigen Blickfeldes. Dann wurde erkannt, dass 
zur vollen Wurdigung des Spiels nothwendig noch etwas Anderes 
hinzukommen musste. Nun, wo wir dieses Etwas in dem Instinct 
erkannt haben, beginnt der „ Kraftiiberschuss “ etwas von seiner 
fundamentalen Bedeutung zu verlieren. Denn es ist einleuchtend: 
das eigentliche Wesen des Spiels, die Quelle, der es entspringt, ist 
von jetzt an fur uns in dem Instinct zu suchen. Das Wesent- 
liche ist, dass die Instincte da sind, die bestandig auf der Lauer 
liegen, um beim ersten Anlass hervorzubrechen. Der Kraftuber- 
schuss aber erscheint nur noch ais die conditio sine qua non, die 
den Drang der Instincte so sehr anwachsen lasst, dass sie sich 
schliesslich, wenn ein gegebener Anlass fehlt, den Anlass selbst 
schaffen und so zur bios spielenden Bethatigung gelangen.

Ich stehe hier an der Grenze dessen, was durch eine bios 
physiologische Erklarung des Spieles erreicht werden kann. 
Ehe ich nun in der Kri tik der Kraftiiberschuss*Theorie einen Schritt 
weiter gehe und damit einem Standpunkt zustrebe, der auch die 
biologische Bedeutung des Spieles mit in Betracht zieht, mochte 
ich hier noch einer anderen Theorie gedenken, die dem ersten An- 
schein nach der Erklarung aus Kraftiiberschuss diametral entgegen- 
gesetzt ist. Ich meine die besonders in Deutschland vertretene 
Auffassungsweise, wonach man spielt, um sich zu er hol en. 
Steinthal hat neuerdings hiibsch ausgefuhrt\), wie das Erholen 
sprachlich ais ein „sich selbst wieder holen“ aufzufassen sei, d. h. 
ais ein Zuriickholen, Wiederersetzen verlorener Krafte, sowohl 
korperlicher ais geistiger. Eine solche Erholung kann durch Nah- 
rung und Schlaf erreicht werden; aber man kann sie auch dadurch 
erzielen, dass man, um Krafte zu gewinnen, Krafte verbraucht — 
und djjg geschieht im Spiel. Dieser Gedanke ist von sehr vielen 
ausgesprochen worden. Guts Muths betitelt seine Spielsammlung: 
„Spiele zur Uebung und Erholung des Korpers und Geistes“1 2); 
Sc ha 11 er sagt, das gebildete Bewusstsein werde etwa folgende 
Yorstellung von dem Spiele haben: eine Beschaftigung, nicht auf 

1) H. Steinthal, „Zu Bibel und Religionsphilosophie“. Vortrage und 
Abhandlungen. Neue Folgę. Berlin 1895. S. 249 f.

2) Erste Aufi. 1793. Achte Aufl. Hof 1893.
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die Befriedigung rein natiirlicher Bediirfnisse gerichtet, der Arbeit 
und dem praktischen Ernst des Lebens entgegengesetzt, dem Zweck 
der Er h o lun g dienend1); Lazar u s meint, wenn wir einer Er- 
holung bedilrfen, fiibre uns die „Furcht vor dem leeren Un- 
beschaftigtsein zu der thatigen E r h o 1 u n g“ des Spiels2); Jtler 
Jesuit Jul. Ca es. Bulengerus beginnt sein Buch ilber die 
Spiele der Alten mit den Worten: „neque homines neque bruta in 
perpetua eorporis et animi contentione esse possunt non magis quam 
tides in cithara aut nervus in arcu. Ideo ludo egent. Ludunt inter 
se catuli, equulei, leunculi, ludunt in aquis pisces, ludunt homines 
labore fracti et aliquid remittunt, ut animos reficiant“3); die 
lieblichste Erlauterung der Erholungstheorie bildet aber eine alte 
Legende, die von Guts Muths mitgetheilt wird4): Der Evangelist 
Johannes spielte einst mit einem Rebhuhne, das er mit seiner Hand 
streichelte. Da kam ein Mann, ein Jager von Ansehen, und be- 
trachtete den Evangelisten mit Verwunderung, weil er sich auf eine, 
wie ihm schien, so unwiirdige Art an dem Thierchen belustigte. 
„Bist Du denn wirklich der Apostel, von dem alle Welt redet, und 
dessen Ruhm mich hierher zog? Wie passt diese Belustigung zu 
Deinem Ruhme?“ — „Guter Freund,“ antwortete der sanfte Jo
hannes, „was sehe ich da in Deiner Hand?“ — „Einen Bogen," 
erwiderte der Fremdling. — „Und warum hast Du ihn nicht 
immer gespannt und bereit zum Schuss?" — „Ei, das darf nicht 
sein; ware er immer gespannt, so wiirde er seine Kraft verlieren 
und bald untiichtig sein." — „Nun, so wundere Dich nicht ilber 
mich," sprach Johannes.

1) J. Schaller, „Das Spiel und die Spiele", Weimar 1861.
2) M. Lazarus, „Ueber die Reize des Spiels", Berlin 1883. S. 48 ff.
3) „De ludis priyatis ac domesticis veterum“ 1627. S. 1.
4) Guts Muths a. a. O. S. 22 f.

Hier scheint also auf den ersten Anblick ein ganz unversohn- 
licher Contrast hervorzutreten. Die Schiller - Spencer’sche Theorie 
lasst im Spiel den angesammelten Ueberfluss an Kraft vergeuden, 
die Erholungstheorie dagegen sieht in der gleichen Thatigkeit die 
Wiederersetzung von Kraften, denen Erschopfung droht. Dort 
wird gleichsam verschwenderisch zum Fenster hinausgeworfen, hier 
erfolgreich in Scheunen gesammelt. Ist es nicht wunderbar, dass 
sich das gleiche Object dem Betrachter auf so widersprechende
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Weise darbietet? Bei naherer Untersuchung zeigt es sich jedoch, 
d.ass es sich hier nur um einen scheinbaren Widerspruch handelt. 
In Wahrheit konnen sich beide Auffassungsweisen in vielen Fallen 
sehr gut erganzen, so dass sie sich geradezu ais die einander 
entsprechenden Seiten desselben Gedankens darstellen. Denn wenn, 
umgleich einBeispiel zunehmen, ein Gelehrter Abends zum Kegelspiele 
geht, so wird er die angespannten geistigen Krftfte abspannen und 
erholen, zugleich aber die wahrend der Arbeit am Schreibtisch 
ausgeruhten und angesammelten Bewegungstriebe zur Entladung 
bringen, so dass es die gleiche Thatigkeit ist, die nach der einen 
Seite ais Vergeudung iiberschussiger, nach der anderen ais Ersatz 
verlorener Krafte erscheint. Aehnlich verhalt es sich in allen 
Fallen, wo das Spiel ais eine Erholung aufgefasst werden kann. 
Die Erholungstheorie ist also, so weit sie Geltung hat, keine Wider- 
legung, sondern eine Erganzung der Schiller-Spencer’schen Lehre 
vom Spiel.

Eine ausfuhrliche Kritik der Erholungstheorie, sofern sie den 
Anspruch macht, das Spiel zu erklaren, halte ich in einem Buche, 
das von den Spielen der Thiere handeln soli, nicht fiir nothig. 
Denn es muss jedem bei einigem Nachdenken von selbst einleuchten, 
dass hier ein Gedanke, der in einem beschrankten Gebiet recht 
fruchtbar sein kann, in unberechtigter Weise auf die ganze Welt 
der Spiele ausgedehnt worden ist. Man urtheilt dabei doch gar 
zu sehr von dem Standpunkt des Erwachsenen aus, der Abends 
nach des Tages Last und Hitze seine Erholung in einem „Spielchen“ 
sucht. Das Spiel kann der Erholung di en en, das ist keine Frage; 
aber das Erholungsbedurfniss hat die Spiele nicht geschaffen. Dass 
der jungę Hund sich darum mit anderen heruinjagt, weil er den 
Drang fiihlt, sich zu erholen, wird doch Niemand ernstlich be- 
haupten wollen. Freilich wollen dieVertreter der Erholungstheorie 
gewóhnlich von den thierischen Spielen, von dereń ungeheuerem 
Umfang sie vermuthlich keine Vorstellung haben, nur wenig wissen. 
Aber auch das Kind, dessen ganzes geistiges Leben, wie J. Schaller 
selbst mit Recht bemerkt hat1), iiberwiegend den Charakter des 
Spiels besitzt, solle doch jeden davon iiberzeugen, dass das Spiel 
wohl in besonderen Fallen dem Erholungsbedurfniss dienen kann, 
aber ganz gewiss nicht aus ihm entsprungen ist.

1) „Das Spiel und die Spiele11 1861. S. 2.
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Ich habe die Erholungstheorie hauptsachlich darum erwahnen 
miissen, weil sie der Lehre vom Kraftiiberschuss zu widersprechen 
schien. Es hat sich gezeigt, dass dies nicht der Fali ist. Der Be
griff des Kraftiiberschusses ist allerdings durch die letzte Stufe, die 
unsere Betrachtung erreicht hat, etwas aus seiner fundamentalen 
Stellung verschoben worden. Der Begriff der Erholung aber ist, 
da er bios eine beschriinkte Geltung besitzt und innerhalb dieses 
Gebietes nur scheinbar der Spencer’schen Auffassung widerstreitet, 
nicht geeignet, jenen noch mehr aus seiner dominirenden Lagę zu 
verdrangen. Wenn ich daher nun beabsichtige, in meiner Kritik 
der Spencer’schen Theorie noch einen Schritt weiter zu gehen, so 
kann ich dabei in der Erholungstheorie keine Stiitze finden, son- 
dern muss selbststandig vorzugehen suchen. — Vergegenwartigen wir 
uns noch einmal den Stand unserer Untersuchung. Vom Kraft- 
iiberschuss ausgehend, fanden wir zuerst, dass die Spencer’sche Ver- 
bindung des Begriffes mit dem der Nachahmung nicht fiir alle 
Spiele passt. Der Gedanke, alles aus dem Kraftiiberschuss allein 
zu erklaren, liess sich auch nicht halten. So kamen wir darauf, 
ihn mit dem Begriff des Instinctes in Verbindung zu setzen. Die 
Ansammlung uberschaumender Lebenskraft erschien nun nicht mehr 
ais die eigentliche Quelle des Spiels, wohl aber noch ais die con- 
ditio sine qua non. — Wenn ich nun durch die fortschreitende Kritik 
dazu geflihrt werde, auch diese Bedeutung des Schiller-Spencer’schen 
Grundgedankens zu bezweifeln, so mochte ich es, um Missverstand- 
nissen zu entgehen, gleich im Voraus betonen, dass ich damit jene 
Idee durchaus nicht in ihrem Werth verkenne; es scheint mir nur, 
dass ihr auch dann, wenn man sie bios ais eine conditio sine qua 
non des Spiels auffassen wollte, eine Tragweite zugeschrieben wurde, 
die ihr nicht vollig zukommt. Trotzdem ist der Begriff der over- 
flowing energy wichtig genug und wird ais die giinstigste, wenn 
auch nicht ais die absolut nothwendige Vorbedingung des Spiels stets 
seine Geltung behalten.

Gehe ich nun zur Begriindung meiner Bedenken uber, so kann 
ich ganz einfach darauf hinweisen, dass die Thatsachen nicht fiir 
eine allgemeine und nothwendige Geltung des Schiller-SpenceFschen 
Princips sprechen. Gewiss, in unzahligen Fallen wird ein Ueber- 
schuss unverbrauchter Krafte den Anstoss zum Spielen geben. Aber 
in sehr vielen andern Fallen wird man doch den Eindruck haben, 
dass die Instincte eine Macht fur sich sind, die nicht
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erst besonderer, im Ueberfluss aufgespeicherter 
Kraftvorrathe bediirfen, um in Thatigkeit zu treten. 
Einige Beispiele werden dies klar machen. Man betrachte eine 
jungę Katze, an der ein Stiickchen Papier vorbeigezogen wird. 
Wird man da nicht sagen miissen: genau so, wie die alte Katze, 
an der eine wirkliche Maus nahe vorbeispringt, schon zu Tode er- 
schopft oder bis zum Ueberdruss gesattigt sein miisste, wenn sie 
die Maus nicht zu haschen suchte, gerade so wird auch die jungę 
Katze auf das bewegliche Object zuspringen, auch wenn sie sich 
schon Stunden lang umhergetrieben und ihre iiberschaumenden 
Krafte bereits recht griindlich entladen hat? — Oder man beobachte 
das Spiel junger Hunde. Da habęn sich zwei so lange im Garten 
herumgejagt, bis sie vor Erschopfung nicht mehr konnten und nun 
schnell athmend mit heraushangender Zunge auf der Erde liegen. 
Jetzt richtet sich der eine etwas auf, sein Blick fallt auf den 
Kameraden, und sofort packt ihn wieder mit unwiderstehlicher Ge- 
walt die angeborene Rauflust. Er geht auf den andern zu, 
schniiffelt ein wenig an ihm herum und sucht ihn dann mit einer 
gewissen schwerfalligen Tragheit, offenbar halb wider Willen dem 
allmachtigen Trieb gehorchend, an einem Bein zu packen. Der 
Geneckte gahnt und setzt sich miide und langsam zur Wehr; aber 
allmahlich reisst der Instinct den Erschopften mit sich, und in 
wenigen Augenblicken tollen die beiden wieder mit leidenschaft- 
lichem Eifer umher, bis ganzliche Athemlosigkeit dem Spiele ein 
Ziel setzt. Und so geht es in endlosen Wiederholungen weiter, so- 
dass man den Eindruck hat: die Hunde warten allemal nur so- 
lange, bis wieder ein wenig Kraft vorhanden ist, nicht bis „sich 
das uberfliissige Leben selbst zur Thatigkeit Stachelt“. — Oft habe 
ich auch erlebt, dass ein junger Hund, den ich auf einen langeren 
Spaziergang mitgenommen hatte und der zuletzt, offenbar ermudet, 
gegen seine Gewohnheit sehr ehrbar hinter mir hertrottete, sobald 
er im Garten war und ein Stiickchen Holz erblickte, mit grossen 
Satzen darauf lossprang und damit zu spielen begann. — Ebenso 
sieht man, wie Kinder, die sich auf einem Spaziergang schon recht 
miide gelaufen haben und nur noch durch Zureden vom Weinen 
abzuhalten sind, ihre ermatteten Beinchen sofort auf’s Neue in Be- 
wegung setzen, wenn es sich um ein Spiel handelt, und nun jede 
Miidigkeit in Abrede stellen. Man kann von jungen Thieren und 
kleinen Kindern geradezu sagen, dass sie, abgesehen vom Essen, 

ocs , Die Spiele der Thiere. 2 
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den ganzen Tag spielen, bis sie des Abends, vom Spiel er- 
miidet, in Schlaf versinken. Selbst krankliche Kinder spielen 
genau so weit, ais ihre Kraft iiberhaupt ausreicht, nicht so weit, 
ais sie im Ueberschuss vorhanden ist. — Sogar bei den Spielen 
Erwachsener kann man in manchen Fallen das Gleiche beobachten. 
Ein Gelehrter, der den ganzen Tag iiber angestrengt mit dem 
Kopfe gearbeitet hat, so dass er fiir die ernste Arbeit kaum einen 
klaren Gedanken mehr fassen kann, setzt sich Abends zu dem 
Scheinkampf eines Kartenspieles nieder, und sofort ergeht er sich 
um des Spieles willerr* mit Leidenschaft in den complicirtesten 
logischen Schliissen. „Wollte man die Verstandesoperation eines 
einzigen Spiels im Skat genau analysiren, die Schlussfolgerungen, 
die man selbst zieht, die man bei den Andern vermuthet, um 
wieder daraus zu schliessen, wollte man die Formeln derselben, die 
sich nach allen logischen Schlussfiguren vollziehen, aufzeichnen: man 
wiirde iiber den vergleichsweise iiberschwanglichen Reichthum an 
geistiger Thatigkeit sehr erstaunen11 J). Hat man hier ein Recht, 
von einem Ueberschuss der geistigen Krafte zu reden, der dadurch 
entstanden ware, dass sie „langer ais gewohnlich geruht“ hatten ? — 
Ein Kriegsmann, oder ein Bankier, der Tag fiir Tag in aufregenden 
Kampfen den Launen der Fortuna preisgegeben ist, greift, wenn 
der Abend kommt, zum Hasardspiel, um die halbe Nacht hindurcli, 
zwischen Furcht und Hoffnung schwebend, nochinals die gleichen 
Affecte stiirmen zu lassen. — Muss man da nicht sagen: langer 
Erholung und bis zum Ueberfluss aufgespeicherter Krafte bedarf 
es nicht; es ist einfach die damonische Gewalt des In- 
stinctes selbst, der nachBethatigung drangt und sie erzwingt — 
nicht nur wenn und so lange (bildlich gesprochen) das Gefass iiber- 
lauft, sondern selbst dann, wenn auch nur ein letztes Trbpfchen 
darin ist? Die Kraftiiberschuss-Theorie meint, das Erste und Noth- 
wendigste sei die iiberschaumende Kraft. Diese miisse zunachst 
da sein; von ihr miisse der Anstoss ausgehen; das iiberfliissige 
Leben stachelt sich selbst zur Thatigkeit, sagt Schiller; das 
Nervensystem ist in einem Zustand iibermassiger Bereitwilligkeit 
zu Entladungen, sagt Spencer. Die Instincte aber waren dann 
nur das eben einmal vorhandene Strombett, in das sich jene von 
selbst iibersprudelnden Fluthen ergiessen. Ich dagegen meine: das 

1) Lazarus, „Reize des Spiels". S. 116.
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mag haufig so aussehen, trifft aber docli nicht immer zu1). Es ist 
nicht nothwendig, dass der Anstoss aus der Ueberbereitschaft des 
zu Entladungen drangenden Nervensystems erfolgt. Man denke an 
die jungę Katze, die trag daliegt, vielleicht eben sanft ent- 
schlummern will und an der man nun einen Bali vorbeirollt. Hier 
liegt der Anstoss in einem ausseren Reiz, der den Jagdinstinct 
weckt. Ist nun in der Katze gerade ein besonderer Drang zu 
motorischen Entladungen da, so wird sie natiirlich spielen. Ist aber 
dieser Drang nicht vorhanden — und das ware bei unserem 
Beispiel der Fali —, so wird sie dennoch auf den Bali los- 
springen. Und sie wird dem Instinct erst dann nicht gehorchen, 
wenn sie vor Mudigkeit sich iiberhaupt kaum mehr bewegen kann. 
Die physiologischen Voraussetzungen, die ein junges 
Thier zum Jagdspnel fiihren, brauchen keine anderen 
z u sein ais diejenigen, die dem erwachsenen Thier 
das Verfolgen der wirklichen Beute ermoglichen.

1) Selbst da, wo die Spencer’sche Theorie am befriedigendsten erscheint, 
namlich bei den spielartigen Thatigkeiten gefangener Thiere, den mono- 
tonen Hin- und Herbewegungen im Kafig, dem Benagen und Belecken des 
Holzwerks, ist wohl in erster Linie nicht der Kraftiiberschuss, sondern der 
unterdriickte Instinct wirksam. So sagt Lloyd Morgan: „The animal pre- 
vented from performing his instinctiye actiyities is often apparently unąuiet, 
uneasy and distressed. Hence I said that the animals in our zoological gardens, 
even if born and reared in captivity, may exhibit a craying for freedom and 
a yearning to perform their instinctiye actiyities. This craying may be re- 
garded as a blind and vague impulse, prompting the animal to perform those 
actiyities which are for its own good and for the good of the race to which 
it belongs“ („Animal life and intelligence" 1891. S. 430).

Wenn uns demnach die Sprache der Thatsachen dazu fuhrt, 
das Rathsel des Spiels in erster Linie in dem Begriffe des Instinctes 
zu suchen, so drfingt sich uns damit zum ersten Małe auch die 
grosse biologische Bedeutung der Spiele auf. Selbst wenn es 
mir nicht gelungen sein sollte, den Leser davon zu uberzeugen, 
dass uberschussige Nervenkraft nicht einmal die conditio sine qua 
non, sondern nur eine besonders giinstige Bedingung des Spieles 
ist, selbst dann wiirde ich noch mit vollem Rechte behaupten 
konnen: die Schiller - Spencer’sche Theorie ist ungenugend. Sie 
sucht uns zwar die physiologischen Bedingungen des Spiels 
klarzulegen, aber sie sagt uns nichts von seiner grossen b i o - 

2*
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logischen Bedeutung. Nach ihr ist es nur ein zufalliges Neben- 
product der organischen Entwickelung, indem eben die steigende 
Vervollkommnung im Kampfe um’s Dasein es mit sich bringt, dass 
hoher entwickelte Thiere weniger zu thun haben, ais sie ihren 
Kraften nach leisten konnten. Dagegen ist ganz offenbar bei den 
Thierkennern die Ueberzeugung sehr weit verbreitet, dass die 
Spiele, besonders die der jungen Thiere, einen ganz bestimmten 
biologischen Zweck haben, namlich den, das Thier auf seine kiinf- 
tigen Lebensaufgaben vorzubereiten. Von Forstera und Zoologen 
habe ich ganz ubereinstimmend diese Auffassung des Spieles ge- 
hbrt. Und auch Paul Souriau sagt in dem schon erwahnten 
Aufsatze1): „Ce besoin de mouvement sera surtout grand dans la 
jeunesse parce que le jeune animal a besoin de s’essayer a tous les 
mouvements qu ’ i 1 aura a executer plus tard et aussi de faire 
jouer ses muscles et ses articulations pour se former. On le voit, 
tout animal a une tendence a dćbiter chaque jour une certaine 
quantitó de force, ddterminee non parłeś besoins acciden- 
tels de l’individu, mais par les besoins góneraux de 
l’espece.“ Wenn das aber der Fali ist, so ist auch das Spiel 
selbst nicht bios ein Ergebniss der besoins accidentels de l’individu, 
sondern auch ein Ergebniss der natiirlichen Auslese, die alles 
fordert, was zur Erhaltung der Art dienlich ist.

Die Betrachtung der einzelnen Gattungen thierischer Spiele 
wird in der That geeignet sein, diese Ueberzeugung zu fordem. 
Die meisten Spiele jugendlicher Thiere — und die Jugendspiele 
werden stets das eigentliche Grundproblem der Spieltheorien bilden 
miissen — dienen der Erhaltung des Individuums, alle der 
Erhaltung der Art. Auch die natiirlichen, d. h. von selbst 
entstehenden Jugendspiele der Menschen sind ais solche Voriibungen 
zu betrachten, die nicht nur dem Individuum, sondern auch der 
Gattung niitzlich sind. „Pro patria est, dum ludere videmur“ hat 
G u t s M u t h s ais Motto seinem Buehe vorgesetzt. Sollte eine Er- 
scheinung, die von so grofsem, ja ungeheuerem Nut z en ist, bios 
zufallig sein, ein gelegentliches Vergeuden iiberflussig angesammelter 
Krafte? An sich wiirde ja gar nichts die Annahme verhindern, 
dass die im Spiel wirksamen Instincte wie so manche anderen 
Vererbungserscheinungen, erstdann auftreten, wenn sie das 
Thier im Ernste braucht. Wo ware aber dann das Spiel 
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der Jungen? Weder die iiberflussige Nervenkraft, noch ein Er- 
holungsbediirfniss kónnte es hervorrufen. So aber ist das verfruhte 
Auftreten dieser Instincte von unberechenbarem Nutzen. Ohne die 
Jugendspiele wiire das erwachsene Thier ftir seine wichtigsten 
Lebensaufgaben nur schlecht vorbereitet. Es hatte bei Weitem 
nicht die erforderliche Uebung im Rennen und Springen, im Satz 
auf die Beute, im Ergreifen und Wiirgen des Opfers, im Entrinnen 
vor dem Feinde, im Kampfe mit Gegnern u. s. w.; auch das 
Muskelsystem wiire zu allen diesen Aufgaben nicht hinreichend 
entwickelt und eingeschult, ja es wurde wohl sogar in der Aus- 
bildung des Knochengeriistes manches fehlen, >was erst im 
individuellen Leben, und zwar wahrend der Jugendentwickelung, 
durch functionelle Anpassung erworben werden muss. Da liegt 
doch der Gedanke nahe. dass es die eiserne Hand dei- natiirlichen 
Auslese sein muss, die schon in dem jungen Thiere den durch 
nichts zu bandigenden Drang hervortreten lftsst, gerade das auch 
ohne ernsten Anlass zu iiben, was es spater sehr ernstlich nóthig 
haben wird, d. h. zu spielen. Hier bedarf es keines besonderen 
Kraftiiberflusses; so lange nur iiberhaupt noch ein Restchen unver- 
brauchter Krafte vorhanden ist, wird das Thier den Gesetzen folgen, 
die ihm durch Vererbung eingepragt sind.

So hat sich denn die Erklarung des Spiels durch Kraftuber
schuss ais ungeniigend erwiesen. Natlirlich — das mochte ich 
noch einmal nachdriicklich betonen — ist die iiberschussige 
Nervenkraft stets eine besonders giinstige Bedingung fur das 
Spiel; aber sie ist nicht seine eigentliche Ursache und, wie ich 
glaube, auch keine nothwendige Bedingung fur sein Zustande- 
kommen; daher bleiben ais wirkliches Fundament nur die 
Instincte tibrig. Ais Fundament: denn nicht alles Spielen ist 
reine Instincthandlung; im Gegentheil, je hoher man steigt, desto 
reicher und feiner werden die psychologischen Erscheinungen,- die 
zum einfachen Naturtrieb hinzutreten, ihn veredeln, erhohen und 
unter Umstanden fast verhullen. Aber die Grundlage, von der 
man ausgehen muss, ist der Instinct. Meine nachste Aufgabe wird 
daher in einer Erorterung dieses Begriffes bestehen miissen, und 
erst nach einer langeren, aber wie ich hoffe, nicht ganz uninter- 
essanten Auseinandersetzung werde ich den eben beriihrten Ge
danken wieder ergreifen und nachdriicklicher verfolgen konnen.



Zweites Kapitel.

Spiel und Instinct.

Heisst es nicht, auf Sand bauen oder Wasser mit der blossen 
Hand schopfen wollen, wenn man irgend eine psychologische Er- 
scbeinung aus dem Begriff des Instinctes erklaren will? „Das 
W ort Trieb oder Instinct, “ bemerkt HermannSamuelReimarus 
im Jahre 1760, „war bisher so unbestimmt und schwebend, dass 
es kaum eine gewisse Bedeutung hatte, oder doch sehr verschieden 
gebraucht wurde“ x). So ist es bis in die Mitte unseres Jahrhunderts 
im Ganzen geblieben, und so wird es in manchen damit zusammen- 
hangenden Fragen vielłeicht immer bleiben. „Quand on parle 
d’instinct,“ sagt Ribot mit lakonischer Kurze, „la premiere diffi- 
culte est de s’entendre“1 2). Im Wesentlichen aber ist man seit 
Darwin einen grossen Schritt weiter gekommen; und gerade in 
den letzten Jahren hat die consequenteste Form des Darwinismus, 
von der ich in diesem Kapitel noch zu sprechen haben werde, einen 
festen Ausgangspunkt fur die Erklarung des Problems geschaffen, 
von dem aus man weitergehen kann.

1) H. S. Reimarus, „Allgemeine Betrachtungen uber die Triebe der 
Thiere, hauptsachlich uber ihre Kunsttriebe“. 3. Aufl. Hamburg 1773. 
j,Vorbericht“ S. 3.

2) Th. Ribot, „L’Heredite psychologique“, 5. Aufl. Paris 1894. S. 15.

Es ist keineswegs meine Absicht, in dem Folgenden eine Ge- 
schichte des Instinctbegriffes zu geben (eine meines Wissens bis 
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jetzt noch nicht geloste Aufgabe); dennoch ist es fur das Ver- 
standniss des Problems und fur die Wtirdigung der Ansicht, an die 
ich mich anschliessen werde, nothwendig, dem Leser wenigstens 
einen Ueberblick iiber die wichtigsten Auffassungen der neueren 
Zeit zu ermoglichen. Die Standpunkte, die ich in Folgę dessen 
kurz charakterisiren móchte, sind im Wesentlichen sechs:

1. Die trąnscendent-teleologische Auffassung,
a) die theologische,
b) die metaphysische Begriindung des Instinctes.

2. Die Bekampfung des Instinct-Begriffs.
3. Die darwinistische Erklarung des Instinctes, und zwar:

a) durch Vererbung erworbener und angeborener Eigen
schaften,

b) nur durch Vererbung erworbener Eigenschaften,
c) nur durch Vererbung angeborener Eigenschaften.

Im Anfangder neueren Geschichte sehen wir die theologische 
Form der transcendent-teleologischen Auffassung des 
Instinctes durch Descartes zur Herrschaft gebracht. Denn indem 
er nach dem Vorgange des Spaniers Pereira den .Thieren die 
verniinftige Seele absprach und sie fiir blosse Maschinen oder 
Automaten erklarte, schuf er eine Stiitze fiir die Auffassung, dass 
die scheinbaren Intelligenzhandlungen der Thiere direct auf den 
Einfluss Gottes zuriickzufuhren seien. Die an das Wunderbare 
grenzende Zweckmassigkeit vieler thierischer Handlungen, besonders 
der Kunsttriebe, konnte eine derartige Auffassungsweise auch bei 
solchen begiinstigen, die keineswegs geneigt waren, dem Thier alles 
seelische Leben abzuspręchen. (Immerhin war auch die streng 
cartesianische Lehre eine Zeit lang so machtig, dass der beriihmte 
L e r o y seine Briefe iiber die thierische Intelligenz *) aus Furcht 
vor Verfolgungen durch die Sorbonne ais Werk eines „physicien 
de Nuremberg“ herausgab.) Die Annahme, dass die rftthselhaften 
Instinctfahigkeiten den Thieren direct von Gott eingepflanzt seien, 
musste ja fiir religios veranlagte Gemiither eine grosse Anziehungs- 
kraft besitzen. Dies gilt besonders auch fiir die Zeit der Auf- 
klarung, jene Epoche der „verniinftigen Gedanken11, wo man es 

1) Ch. G. Leroy, Lettres philosophiques sur Fintelligence et la perfecti- 
bilite des animaus 1764. — Ich beniitzte die „neue Ausgabe“ von 1802.
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liebte, des Schopfers Macht „anbetend zu iiberlegen"*). Die 
naive Weltanschauung, die schon die rein aussere Zweckmassigkeit 
in der Natur direct auf das hochste Princip zuruckfiihrte, so dass 
z. B. Gellert dichtete:

„Gott ruft die Sonn’ und sehafft den Mond, 
Das Jahr danaeli zu theilen," —

musste sich bei der inneren Zweckmassigkeit der thierischen In
stincte erst recht zu diesem Schlusse getrieben fuhlen.

Zwei Beispiele aus alterer und drei aus neuerer Zeit mogen 
geniigen, um diese Auffassung zu illustriren. Roman es theilt 
folgenden Ausspruch A d d i s o n s mit: „I look upon instinct as upon 
the principle of gravitation in bodies, which is not to be explained 
by any known ąualities inherent in the bodies themselves, nor 
from any laws of mechanism, but asan immediate impression 
from the first Mover and the Divine energy acting in the 
creatures11 1 2 3). — Reimarus betrachtet die Instincte geradezu ais 
einen Beweis fiir das Dasein Gottes. Seine oben angefiihrte Schrift 
enthS.lt ein Kapitel iiber „Die Erkenntniss des Schopfers aus den 
thierischen Kunsttrieben11, wo er ausfiihrt, dass solche thierische 
Leibes- und Seelenkrafte, wie sie in den Instincten zu Tage treten, 
iiber die Krafte der Natur gehen; sie verweisen uns „auf einen 
weisen und giitigen Urheber der Natur, der die thierischen Natur- 
krafte zur Erfiillung dieser Absicht nach den Bediirfnissen jeder 
moglichen Art des Lebens bestimmt hat“. — Aus neuerer Zeit ist 
die Definition aus der achten Auflage der „Encyklopadia Britannica" 
zu erwahnen, die kurz vor der „Entstehung der Arten“ erschien: 
„Es bleibt uns somit nichts anderes iibrig, ais den Instinct ais ein 
Geistesvermogen sui generis anzusehen, ais eine Gabe, die Gott den 
Thieren verliehen hat, auf dass der Mensch selbst durch sie der 
grobsten Arbeiten in der Natur iiberhoben werde“8). — B r e h m 
theilt uns die Auslassungen eines — leider nicht mit Namen ge- 
nannten4) — Professors der Thierkunde mit, bei dem die alte In- 
stincttheorie in der schroff dualistischen Form auftritt, die 

1) „Wenn ich, o Schbpfer, Deine Macht, Die Weisheit Deiner Wege, 
Die Liebe, die fiir Alles wacht, Anbetend uberlege" (C. F. Gellert).

2) G. J. Romanes, „Animal Intelligence" S. 11.
3) Citirt von Romanes, „Darwin und nach Darwin" S. 336.
4) Yielleiclit Altum, dessen Buch mir nicht zuganglich war.

enthS.lt


Spiel und Instinct. 25

dann von den Gegnern des Wortes Instinct mit Vorliebe bekampft 
wird, nanilicli so, dass die Thiere nur Instincte, aber 
keine Vernunft, die Menschen Vernunft, aber keine 
Instincte haben. „Wir sind der Ueberzeugung,“ sagt der un- 
genannte Zoologe, „dass ein zwecksetzendes Wesen nur ein reflec- 
tirendes, denkendes sein kann, und dass hienieden ein solches nur 
der Menscli ist. Das Thier denkt nicht, reflectirt nicht, setzt 
nicht selbst Zwecke, und wenn es dennoch zweckmassig handelt, 
so muss ein And er er fiir dasselbe gedacht haben. — Ein 
hoheres Gesetz dictirt allen die Art und Weise, sich zu 
schiitzen; wir Menschen allein handeln nach eigener 
V e r n u n f t. — In den Handlungen des Thieres liegen oline Zweifel 
Gedanken, tiefe Gedanken; allein das Thier selbst hat nie gedacht, 
ebensowenig ais ein Mechanismus, dessen Arbeit eine verkorperte 
Gedankenkette darstellt. — Der Vogel singt ohne alle und jede 
persbnliche Theilnahme, er muss zu der einen Zeit singen und kann 
nicht anders, und weder kann noch darf er zu einer anderen 
singen. — Der Vogel kampft, weil er kampfen muss, er handelt in 
hoherem Auftrage. — Hervorzuheben ist, dass die Thiere selbst 
nichts intendiren, nicht in bewusster Weise um etwas kampfen, sich 
den ungestorten Besitz der Weibchen nicht wiinschen, nicht mit 
Absicht unter Kampf und Miihen denselben zu erwerben suchen. 
Sie handeln ais reine Naturwesen nur nach durchaus nothwendigen 
und strengen Lebensgesetzen. Sie handeln eigentlich gar nicht 
selbst, sondern werden nach hoheren Gesetzen zu ganz bestimmten 
Lebensausserungen veranlasst. — Ein alter Vogel reicht zur Er- 
ziehung der Jungen bestimmter Arten nicht aus; hier miissen beide 
helfen, beide arbeiten, hier haben sie den hoheren Befehl, zusammen 
zu bleiben und zusammen zu wirken. Das ist der ganze Werth 
einer glucklichen Vogelehe. — Hier ist keine Freiheit, keine Willkur, 
kein Kampf sich widerstrebender Stimmungen, kein Gemuths-, kein 
Verstandesleben, durch welches des Thieres Handlungsweise be- 
stimmt wurde. ■ Ohne zu wissen, was es thut und warum es das
selbe thut, steuert es geraden Weges auf sein Ziel zu“ *). — In 
gemassigter Form wird die Zuruckfuhrung der Instincte auf Gott 
durch den bekannten Zoologen W as mann S. J. vertreten. Was- 
mann nimmt an, dass bei den eigentlichen Instincthandlungen der

1) A. E. Brehm, „Thierleben“. Grosse Ausg. 2. Aufl. Bd. I. S. 21 f. 
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Thiere Empfindung und Vorstellung vorhanden sei, fuhrt aber das, 
was sich nicht aus der individuellen Intelligenz des Thieres erklaren 
ldsst, auf die Einwirkung des Schopfers zuriick, wie er denn uber- 
haupt der ganzen positivistischen und darwinistischen Weltanschauung 
gegeniiber die Ueberzeugung vertritt, dass trotzdem „die Annąhme 
einer hoheren, schopferischen Intelligenz so unentbehrlich wie je“ 
sei. „Wenn,“ sagt er, „die Thiere den Zweck ihrer instinctiven 
Handlungen nicht kennen, so vermogen sie noch viel weniger ihn 
zu setzen : es muss eine hóhere Intelligenz vorhanden sein, welche 
diese Zwecke nicht nur erkennt, sondern auch angeordnet hat. 
Diese Intelligenz kann aber keine andere sein, ais die Intelligenz 
des Schopfers, der die Naturanlage gebildet und fiir dessen sinn- 
liche Fahigkeiten gerade dasjenige angenehm gemacht hat, was zur 
Erhaltung der Naturordnung durchschnittlich erspriesslich ist. Nur 
in der Intelligenz des Schopfers kann die dem Thiere unbewusste 
Zweckmassigkeit der einzelnen instinctiven Thatigkeiten sowie die 
Wechselbeziehung der Instinkte im Thierreich zu einander und zu 
den tibrigen Gliedern der Schopfung ihre erste Ursache haben“ 1).

1) E. Wasmann, Die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolo- 
nien der Ameisen. Munster i. W. 1891. S. 214. Vgl. den interessanten Auf- 
satz von O. Flugel: „Zur Psychologie und Entwickelungsgeschiehte der 
Ameisen." Zeitschrift fiir esaete Philosophie. Bd. XX, Heft 1, S. 66.

Den gleichen Charakter haben im Grunde auch die Erklarungs- 
versuche der metaphysischen Philosophen. Sie setzen an 
Stelle des personlichen Gottes der Christen ihr metaphysisches 
Princip, natiirlich, ohne damit das Gebiet transcendent-teleologischer 
Betrachtung zu verlassen. Auch hier mogen einige wenige Bei- 
spiele geniigen. So tritt bei Schelling an Stelle des personlichen 
Gottes die im Ali wohnende Vernunft. „Die Thiere,“ sagt er, 
„sind die letzten Besonderheiten, die noch in Differenz mit der 
Substanz sind, sie sind noch nicht die Substanz, noch nicht die 
allgemeine reine Vernunft selbst, deshalb sind sie in ihren Hand
lungen bios Ausdruck oder Werkzeug der im Ali wohnenden 
Vernunft, ohne selbst verniinftig zu sein. Bios in dem, 
was sie thun, ist Vernunft, nicht in ihnen selbst. Sie sind ver- 
niinftig durch blossen Zwang der Natur, denn die Natur ist selbst 
die Vernunft. . .“ Und indem er (wie Ad di son) die Instincte 
mit der Schwere vergleicht, kommt er zu der Bestimmung: „Das 
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Thier verhalt sich im Instinct zur absoluten Substanz ais zu seinem 
Grunde und demnach ais Schwere“ 1). — G. F. Schuberth lasst 
den Instinct von der „Erdpsyche" ausgehen2). — K. G. Carus 
sagt, es sei die „sich unbewusst einbildende oder abbildende Idee“, 
die sowohl die organische Zweckmassigkeit und Schonheit, ais auch 
die Instincthandlungen hervorbringe3). — Eine ganz ahnliche Auf- 
fassung vertritt auch E. v. Hartmann, wenn er den Instinct auf 
sein metaphysisches Princip, das „Unbewusste“, zurtickfuhrt. Ais 
genauer Kenner der darwinistischen Literatur weiss er die Principien 
Darwin’s wohl zu schatzen, erkennt ihnen aber nur die Bedeutung 
technischer Behelfe zu, dereń sich das Unbewusste, in dem 
allein die principielle Erklarung zu finden ist, bedient4).

li „System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie ins- 
besondere", § 238. (W. W. 1. Abth. Bd. VI, S. 462 f., vgl. Bd. VII, 455 f.)

2) „Allgemeine Thierseelenkunde". Leipzig 1863. S. 14, 22 f.
3) „Vergleichende Psychologie". Wien 1866. S. 59 f.
4) Vgl. bes. „Das Unbewusste vom Standpunkt der Physiologie und 

Descendenztheorie," Anm. Nr. 180 im 3. Bd. der „Philos. des Unbewussten," 
10. Aufl. 1889. S. 271.

5) Diese falsche Auffassung ist im Princip auf A. Comte zuruckzufuhren, 
der das „grosse Fundamentalgesetz" von den drei Entwickelungsstadien der 
Menschheit (1’etat thóologique ou fietif, 1’ótat mataphysique ou abstrait, l’etat 
scientifiąue ou positif) aufgestellt und sie mit den drei Stadien der indivi- 
duellen Entwickelung (Kindheit, Jugend, Mannheit) verglichen hat. („Cours 
de philosophie positive“, 2. Aufl. 1852. Bd. I, 14, 17.)

6) F. Brunetićre, „La Science et la religion". Paris 1895.

Soviel zur Charakterisirung des transcendent - teleologischen 
Standpunktes. Es liegt mir ferne, der Meinung so vieler moderner 
Forscher beizutreten, die mit Geringschatzung auf alle religiosen 
oder metaphysischen Bestrebungen herabsehen und in jenen eine 
Kinderkrankheit, in diesen eine Jugendschwarmerei der Mensch- 
heit erblicken, die einem reiferen Zeitalter nicht mehr angemessen 
sei5). In einem Jahrzehnt, wo man wieder einmal an einem Wende- 
punkt der Zeiten steht, wo in der schdnen Literatur die Losung 
gilt: le naturalisme est mort, wo die bildende Kunst sich einem 
vielfach mystischen Neu-Idealismus zuwendet, wo in der Biologie 
ein Neo-Vitalismus emporsteigt, wo ein Brunetiere6) mit ge- 
lassener Kuhnheit „la banqueroute“ der positivistischen Wissen- 
schaft ausspricht, ist es kaum am Platze, mit gar zu grosser Żu
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versicht die Allgenugsamkeit der exacten Forschung zu vertreten. 
A. Weismann hat zwar einer seiner Abhandlungen den Titel 
gegeben: „Die Ali mac ht der Naturztichtung11; aber in einer 
anderen seiner Schriften findet sich ein hubsches Bild, das ich mir 
eher aneignen mochte ais diesen Titel. Entgegengesetzt der herrschen- 
den Ansicht, wonacli das Erfahrungswissen einem auf den sichersten 
Fundamenten ruhenden Gebftude gleicht, das von der festen Grund- 
lage aus i n die H ó li e aufgefuhrt wird, sagt er von der Bau- 
thatigkeit der exacten Wissenschaften: alle bauen nach unten 
und noch keine hat den Boden beriihrt, auch die 
Physik nicht1). So ist es in der That; nicht uber uns, in den 
Wolken droben schweben die metaphysischen Probleme, wahrend 
wir ruhig und unbekummert auf der „festgegrundeten, dauernden 
Erde“ unsere Arbeit thun, sondern unter uns breiten sie sich aus, 
und unser helles Erfahrungswissen ruht auf ihren geheimnissvollen 
Tiefen wie ein sonnenbeglanztes Schitf auf dunklen Wogen. So 
lange es sich so verhalt, wird man sich mit dem „Unknowable“ 
und dem „Ignorabimus“ der Positivisten nicht endgiiltig zufrieden 
geben konnen, sondern immer auf’s Neue jene rathselvollen Tiefen 
zu ergrtinden suchen, die uns tragen.

1) „Die Bedeutung dei- sesuellen Fortpflanzung fiir die Selectionstheorie.“ 
Jena 1886. S. 66.

Dennoch werde ich in diesem Buche nirgends eine meta- 
physische Erklarung des Instinctes oder anderer Probleme ver- 
wenden. Die Metaphysik oder die „erste“ Wissenschaft, wie ihr 
ursprunglicher Titel lautet, sollte eigentlich die „letzte“ Wissen
schaft heissen. Sie gehórt an das Ende, nicht an den Anfang einer 
Untersuchung. Wenn ich von der metaphysischen Seite meines 
Themas reden werde, so soli das erst am Schluss des Buches uber 
die Spiele der Menschen geschehen. Denn einerlei, ob Metaphysik 
berechtigt ist oder nicht — die Zeiten sind voriiber, wo man einfach 
von ihr ausging, ehe man es mit den Mitteln der empirischen 
Wissenschaften rersucht hatte, seinem Problem naher zu kommen. 
Die bios metaphysische Begriindung eines Phftnomens wird 
niemand mehr genugen.

In Folgę dieser empiristischen Stromung sehen wir in der 
zweiten Halfte unseres Jahrhunderts eine starkę Opposition gegen 
den transcendent-teleologischen Standpunkt auftreten. Wir finden 
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ihn einer doppelten Kritik unterworfen, einer negativen und 
einer positiven. Jene will das Wort Instinct womoglich iiber- 
haupt eliminiren, diese gibt ihm eine neue, nicht iibernaturliche, 
sondern natiirliche Bedeutung.

Die Bekampfun g des Instinctbegriffes besteht darin, dass 
man alle Instincthandlungen einfach aus individuell erworbenen Er- 
fahrungen und Ueberlegungen zu erklaren sucht. Diesen Weg 
haben Verschiedene eingeschlagen; ich beschranke mich auf moderne 
Forscher *). Zunftchst ist hier einer der bedeutendsten unter den 
englischen Associacionisten anzufuhren. Schlagt man namlich 
das grosse Werk von Alexander Bain, „The senses and the 
intellect" nach, so findet man allerdings ein langes Kapitel iiber 
den Instinct; aber hier werden keine derjenigen Handlungen an- 
gefiihrt, die man in erster Linie ais instinktiv zu bezeichnen pflegt, 
sondern nur einfachere Reflexbewegungen, wie Herzschlag, Athmung, 
Husten, Niessen, Ausdrucksbewegungen etc. Bain’s Ansicht iiber 
die eigentlichen Instincte wird erst in dem Abschnitt iiber 
„Associations of Volition“ entwickelt1 2); und da sucht Bain nach- 
zuweisen, dass an solchen „Instincthandlungen" so ziemlich alles 
individuell erworben, nicht ais Instinct vererbt sei. Ebenso lehrt 
er in dem Parallel-Werk „The emotions and the will", dass die 
Vererbung nur die einfachsten, reflexmassigen Bewegungen erklare, 
dereń Ausbildung zu complicirten Instincthandlungen dagegen auf 
individuellen Leistungen des Thieres beruhen3).

1) Ueber altere Gelehrte, die dieser Ansicht sind, vgl. Fr. Kirchner, 
„Ueber die Thierseele". Halle 1890 — und L. Buchner, „Aus dem Geistes- 
leben der Thiere". 3. Aufl. Leipzig 1880.

2) A. Bain, „The senses and the intellect14, 3. Aufl. London 1868. 
S. 409 ff.

3) A. Bain, „The emotions and the will", 3. Aufl. London 1880. 
S. 53. — Bain fiihrt genaue Beobachtungen iiber ein neugeborenes Lamm 
an, um zu zeigen, wie die sogenannten instinctiven Fertigkeiten von ihm 
erst erlernt werden. Man vergleiche aber damit die Notiz Hudson’s iiber 
die verwilderten Pampa-Schafe: er hat ofters gesehen, wie solche sich 
fiinf Secunden nach ihrer Geburt auf die Fiisse stellten und eine 
Minutę alt schon neben ihrer schnell davontrabenden Mutter herliefen. 
(„The naturalist in La Plata", 109.)

Ein anderer Gegner des Instincts ist friiher Alfred Russel 
Wallace gewesen. Er unterscheidet sich von Bain darin, dass er 
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das Wort auch nicht fiir die einfachen Reflexbewegungen gelten 
lassen will. „Es wird manchmal absurder Weise behauptet, dass 
das neugeborene Kind ,die Brust suche4, und man hiilt das fiir 
einen wunderbaren Beweis von Instinct. Zweifellos ware das der 
Fali, wenn es wahr wiire, aber ungliicklicher Weise fiir die Theorie 
ist es total falsch, wie jede Amme und jeder Arzt es bezeugen kann. 
Dennoch saugt jedes Kind zweifellos, ohne dariiber belehrt worden 
zu sein; aber das ist einer jener einfachen Acte, welche von der 
Organisation abhangen und welche eben nicht Instinct genannt 
werden konnen, wenigstens nicht mit mehr Recht ais Athmen und 
Muskelthatigkeit11 x). Dagegen halt Wallace genau wie Bain die 
eigentlichen Instincthandlungen fiir individuell erlernt. Dies wird 
besonders in dem reizenden Essay „Die Philosophie der Vogel- 
nester“ durchgefiihrt1 2 3 4). Man behauptet immer, Vogel wiirden genau 
dasselbe Nest wie alle iibrigen ihrer Art verfertigen, selbst wenn 
sie nie eines gesehen haben. Das ware ja allerdings Instinct. 
„Allein dieser fiir die Frage so wichtige Ausgangspunkt wird 
immer ohne Beweis angenommen und selbst gegen den Beweis, 
denn die Thatsachen, welche bekannt sind, stehen ihm entgegen. 
Vogel, welche aus Eiern, die in Kafigen gelegt sind, aufgezogen 
werden, bauen nicht das charakteristische Nest ihrer Art, selbst 
wenn die dazu nothigen Materialien geboten werden; sie bauen 
haufig iiberhaupt kein Nest, sondern haufen roh eine Menge 
Materiał aufeinander“8). „Hinsichtlich des Gesanges der Vogel, 
welchen man gleichfalls fiir instinctiv hielt, ist jedoch das Experi- 
ment gemacht worden, und man hat gefunden, dass jungę Vogel 
nie den ihrer Art eigenthumlichen Gesang besitzen, wenn sie ihn 
nie gehort haben, wahrend sie sehr leicht den Gesang jedes anderen 
Vogels, mit dem sie zusammen sind, annehmen.“ Fiir Wallace 
handelt es sich bei solchen Fdllen einfach um Nachahmung und in 
geringem Maasse um individuelle Anpassung an neue Yerhaltnisse4). 

1) A. Rusell Wallace, „Beitrage zur Theorie der naturlichen Zucht- 
wahl“. Uebers. von A. B. Meyer. Erlangen 1870. S. 234 f.

2) Ebd. 240 ff.
3) Ebd. S. 250. (Es zeigt sich also doeh, trotz der abnormen Verhalt- 

nisse, der Bautrieb!)
4) Seine Grunde erinnern zum Theil an Condillac und Leroy.
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Immerhin will er es aber nicht ais direct unmbglich hinstellen, dass 
in anderen Fallen doch die Existenz echter Instincte nachgewiesen 
wird1). — In neuerer Zeit hat iibrigens Wallace seine Ansicht 
geandert und die Existenz angeborener Instincte zugegeben. Er 
sagt zwar — und mit Recht: „Ein grosser Theil des Geheimniss- 
vollen, das in dem Instincte liegt, riihrt daher, dass wir es hart- 
nackig versclnnahen, die Wirkungen der Nachahmung, des Ge- 
dachtnisses, der selbststandigen Beobachtung und des Nachdenkens 
ais einen Theil derselben anzuerkennen." Aber neben diesen 
Wirkungen der individuellen Erfahrung erkennt er hier doch auch 
die Macht der Vererbung ais eigentliche Grundlage des Instinctes 
an. Und zwar gelangt er dabei zu dem Weis mann’schen Stand- 
punkt, dem auch ich mich anschliessen werde2 3).

1) Ebd. 262 f.
2) A. R. Wallace, „Der Darwinismus11. Uebers. von D. Brauna. 

Braunschweig 1891. S. 682 f.
3) „Thierleben“. Grosse Ausgabe. 2. Aufl. I, 20.
4) L. Buchner, „Kraft und Stoff“, 15. Aufl. 1883. S. 471.

In viel polemischerer Form ist man in Deutschland gegen den 
Instinct vorgegangen. Der Angriff ging vom Materialismus aus. 
Carl Vogt spottete im letzten Kapitel seiner „Bilder aus dem 
Thierleben“ (1852) uber den „sogenannten Instinct11. Brehrn 
richtete in seinem grossen Werke die ganze Beredtsamkeit, die ihm 
zu Gebote stand, gegen die „haltlose Lehre von dem sogenannten 
Instinct der Thiere118). Und Buchner schliesst sich ihnen mit 
ausftihrlichen Erorterungen an. Allen diesen Schriftstellern ist es 
gemeinsam, dass sie sich in erster Linie gegen jene theologische 
Auffassung des Instinctes wenden, die ihrer materialistischen Welt- 
anschauung von Grund aus zuwider sein musste, und dass sie in 
etwas naiver Weise jede andere Auffassung des Begriffes fiir un- 
moglich halten. So findet sich bei Buchner die merkwurdige 
Worterklarung: „In sonderbarer Unkenntniss und Selbstiiber- 
schatzung hat sich der Mensch darin gefallen, die unverkennbaren 
Seelen-Aeusserungen der Thiere mit dem Namen ,Instinct1 zu be- 
legen, welches Wort von dem lateinischen instinguere (anregen oder 
anreizen) herkommt und daher nothwendig einen iiber- 
nattirlichen Anreger oder Anreizer voraussetzt“ 4). — Ais dann 
die Materialisten mit der positiven Kritik des alten Instinctbegriffes 
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bei Darwin bekannt wurden, stimmten sie zwar Darwin zu, 
gingen aber mbglichst rasch mit einer kleinen Verbeugung an seiner 
Instincttheorie voriiber und liessen sich dadurch in ihrer Polemik 
gegen das „leidige11 Wort Instinct nicht weiter beirren. Vor allem 
Buchner kampft in verschiedenen Biichern, so auch in seiner 
Schrift „Aus dem Geistesleben der Thiere11 scharf und ausfiihrlich 
gegen den Gebrauch des Wortes. Er weist auf die Abanderungs- 
fahigkeit und auf die irrigen Anwendungen von Instincten hin und 
betont besonders den Unterricht der Eltern, sowie die individuelle 
Erfahrung oder Ueberlegung ais die wahren Quellen solcher Hand
lungen. Es zeige sich bei genauerem Studium, „dass sich das 
Meiste von dem, was man bisher dem Instincte zuschrieb, auf ganz 
andere und viel natiirlichere Weise erklaren lasst, bald aus wirk" 
lieher Ueberlegung oder freier Wahl, bald aus Erfahrung, An- 
leitung oder Erziehung, bald aus Uebung oder Nachahmung, bald 
aus einer besonders feinen Entwickelung der Sinne, insbesondere des 
Geruchs, bald aus Gewohnheit und Organisation, bald aus Reflex 
u. s. w. u. s. w. Wenn z. B. die Raupe denselben Faden, den sie 
von der Natur zum Anfertigen ihres Gespinnstes erhalten hat, dazu 
benutzt, um sich von einem Bauine herabzulassen und dadurch 
einem sie verfolgenden Feinde zu entgehen — oder wenn Raupen, 
welche man in Kasten einsperrt, das Papier, womit diese Kasten 
innen beklebt sind, herabreissen und zu ihrer Verpuppung benutzen 
— oder wenn die Krdte die Ameisen, welche sie nicht verdauen 
kann, wegen ihres Wohlgeschmacks dennoch in grossen Mengen 
frisst, obgleich sie weiss (?), dass sie sich dadurch Schmerzen und 
Krankheit zuzieht — oder wenn die Bienen den mit Branntwein 
versetzten Honig leidenschaftlich lieben, obgleich sie davon toll und 
voll und zuletzt ganz arbeitsunfiihig werden — oder wenn die in 
der Nahe menschlicher Wohnungen nesterbauenden Vogel die Ge
wohnheit angenommen haben, Abfalle menschlicher Industrie, 
namentlich Bind- oder Wollenfaden, fur den Bau ihrer Nester zu 
benutzen — oder wenn nach den Beobachtungen von G. H. Schneider 
sogar gewisse Seekrebse in der Gefangenschaft Stucke von Lein- 
wand und Papier statt der feldenden Pflanzentheile benutzen, um 
sich darunter zu verbergen, wahrend sie, wenn ihnen beides zur 
Auswahl gelassen wird, nur die Pflanzentheile benutzen — oder 
wenn die Biene, welcher man ein fertiges Zellensystem hinstellt, 
das Zellenbauen unterlasst und ihren Honig in die fertigen Zellen 
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tragt — oder wenn der Vogel einen fertigen Nistkasten oder ein 
von ihm usurpirtes Nest der eignen Arbeit des Nestbauens vor- 
zieht — oder wenn in ahnlicher Weise die Ameise fremde Nester 
erobert und sich darin hauslich einrichtet, statt selbst zu bauen — 
oder wenn manche Bienengemeinden, statt selbst Honig einzutragen, 
sich auf das Ausrauben anderer Stocke verlegen — oder wenn 
manche Thiere die Stimme oder das Geschrei anderer Thiere, 
welche zufallig in ihrer Nahe sind, zum Zwecke des Schutzes oder 
der Anlockung nachahmen — so kann in diesen und Tausenden 
ahnlicher Falle, dereń Aufzahlung ein ganzes Buch fiillen wiirde, 
der Instinct unmoglich Ursache oder Veranlassung eines solchen 
Handelns sein“ ł).

Die Fulle von Beispielen, mit denen uns hier der gewandte 
Autor uberschuttet, .wird vielleicht einen nicht sehr kritischen Leser 
tiberzeugen konnen. In Wahrheit kampft aber Buchner nur gegen 
die allerextremste, jetzt kaum mehr ernst zu nehmende Fassung 
des Instinctbegriffs, genau wie man in Beziehung auf seinen Kampf 
gegen Theologie und Metaphysik den Einwand nicht ganz mit 
Unrecht erheben kann, er sei mit den Waffen seiner materialistischen 
Ueberzeugung nur gegen die extremste Orthodoxie und gegen die 
verrannteste Speculation losgezogen und habe es trotzdem nicht 
vdllig verhindert, dass der unkundige Leser da und dort den Ein- 
druck bekommt, ais sei nun die Theologie und Metaphysik tiber- 
haupt todtgeschlagen. Was Buchner widerlegt, ist die Idee eines 
unmittelbar und in wunderbarerWeise von Gott den 
Thieren eingeflóssten, absolut starren und unter 
k ein en U m stan den irrenden Instinctes. Man kann aber 
diese Auffassung verwerfen und trotzdem an einen Instinct glauben, 
der unter gewohnlichen Verhaltnissen ais angeborene Fahigkeit das 
Thier und den Menschen ohne individuelle Erfahrung und ohne 
Kenntniss des Zweckes zweckmassig leitet, der jedoch unter sich 
andernden Verhaltnissen variiren und unter abnormen Verhaltnissen 
sogar zweckwidrig werden, also „irren" kann. — Buchner und die 
anderen Gegner des Instinctes wiirden sich auch keineswegs darauf 
berufen konnen, dass ihr Angriff doch den „alten“, vordarwinischen An- 
sichten gegeniiber durchweg berechtigt sei; denn soweit ich es iibersehen

1) L. Buchner, „Aus dem Geistesleben der Thiere“, 3. Aufl. Leipzig 
1880. S. 16 f.

Groos, Die Spiele der Thiere. 3
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kann, ist die oben kurz gekennzeichnete extrenie Instincttheorie 
auch vor Darwin keineswegs die allgemeine Regel gewesen. So 
hat der schon angefuhrte Reimarus, wohl der einflussreichste 
Thierpsycholog seiner Zeit, dessen „allgemeine Betrachtungen uber 
die Triebe der Thiere11 mehrere Auflagen erlebten und in das 
Hollandische und Franzosische iibersetzt wurdenx), im § 98 dieses 
Werkes ausgesprochen: „Die Kunsttriebe der Thiere sind von der 
Natur nicht so ganzlich und in allen Stiicken deter- 
minirt, dass ihnen nicht eins und anderes durch ihr eigenes 
Erkenntnissvermogen nach den Umstanden verschiedentlich 
zu bestimmen iibrig bliebe.11 Und der erste Satz des § 101 lautet: 
„Die Thiere konnen ih ihren Trieben auch zuweilen 
irren, wiewohl das in ihrer vollen Freiheit ii bera u s 
selten geschieht.11

1) Vgl. die fragmentarische Nachlasssclirift: „H. S. Reimarus’angefangene 
Betrachtungen uber die besonderen Arten der thierischen Kunsttriebe11. Ham
burg 1773. Vorbericht.

2) Ich stimme vollstandig mit A. Kussmaul iiberein, wenn er von dem 
„ausgezeichneten Werk11 des Reimarus spricht, „das fiir alle 
Zeiten ais ein Muster kritischer Untersuchung auf diesem Gebiete 
dastehen wird11. („Unters. uber d. Seelenleben des neugeborenen Menschen11. 
Leipzig 1859. S. 5 Anm.) — Das ebenso beriihmte Buch von G. F. Meier 
(„Versuch eines neuen Lehrgebaudes von den Seelen der Thiere11, Halle 1749) 
ist nicht entfernt mit dem Werk des Reimarus zu vergleichen, sondern 
enthalt ausser einigen Beobachtungen uber Ameisen im W esentlichen nur die 
typischen „verniinftigen Gedanken11 der Aufklarungszeit.

Die Liiugnung vererbter Instincte lasst sich aber uberhaupt 
nicht aufrecht erhalten. Schon Reimarus hat die Ansicht derer, 
die zu seiner Zeit den Instinct nur fiir ein leeres Wort hielten, 
mit Griinden widerlegt, die im Wesentlichen auch heute nicht ver- 
altet sind1 2). So sagt er z. B. § 93: „Ein gross Theil der Kunst
triebe wird von der Geburt an ohne alle aussere Erfahrung, Unter- 
richt oder Beispiele und doch ohne Fehl ausgeiibet; und ist also 
gewiss angeboren und erblich. . . Das gilt von dem Einspinnen und 
Einhiillen aller Insectenwiirmer, z. B. von den Wiirmern der Bienen, 
Wespen, Ameisen und manchen Raupen. . . Wie kann ein Wurm, 
der von der Geburt an in der finstern Erde oder in einem kleinen 
Gehause gesteckt und kaum einige Tage gelebt hat, solche Kunst 
selbst ersonnen haben, oder durch die aussere Erfahrung darauf 
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geleitet sein, oder dazu Anweisung und Beispiele gehabt haben? 
Man erkennet eben dasselbe an denen Thieren, welche im Sande 
von der Sonne ausgebrutet sind, und sobald sie aus dem Eye ge- 
krochen, ohne Wegweiser zum Wasser eilen; imgleichen an den 
jungen Enten, welche sich wider den Ruf ihrer Glucken in solch 
fremdes Element wagen. . . Einen ganz ausnehmenden Beweis, dass 
die Kunsttriebe angeboren und erblich sind, geben uns die 
Beyspiele solcher Thiere, die gar lebendig aus dem Mutter- 
łeibe geschnitten sind, und also schlechterdings nichts anderen 
haben absehen odei- aus einem vorgangigen Erkenntnisse schliessen 
konnen. Der beruhmte Swamme r d a m hat einen solchen 
Versuch mit der lebendig gebarenden Wasserschnecke gemacht, 
dass er ihr ein lebendes reifes Schnecklein aus der Barmutter 
herausgenommen und dasselbe in’s Wasser gesetzt, da es sich 
alsobald, eben so gut ais ihre Mutter zu bewegen, zu schwimmen 
und zu kriechen gewusst. Nun muss man wissen, dass dieses gar 
kiinstlich zugehe. Namlich wenn die Schnecke niedersinken will, 
so zieht sie sich in ihre hintersten Windungen und driicket die 
darin enthaltene Luft zusammen; dadurch machet sie sich schwerer 
ais das Wassęr und sinkt nieder. Wenn sie hergegen in die Hohe 
will, so giebt sie sich aus ihrer Scliale etwas hervor. Dadurch 
ninnnt die inwendige Luft und sie selbst mehr Raum ein; die 
Schnecke wird also auch gegen das Wasser leichter und steigt 
empor. Will sie dann auf der Oberflache schwimmen, so wirft sie 
sich herum, dass ihr Gehause gleichsam ein Boot vorstellt. Dann 
breitet sie ihren Fuss zu beyden Seiten iiber dem Wasser aus, 
und machet damit eben eine solche wimmelnde Bewegung ais die 
Landschnecken, wodurch sie sich denn auf dem Wasser langsam 
forthilft. Diese Kunstfertigkeit in der Bewegung hat also die aus dem 
Mutterleibe geschnittene Schnecke unstreitig nicht gelernet, nicht 
geiibet, sondern in aller Vollkommenheit mit auf die Weit gebracht.“ 
Ich mochte auch noch darauf hinweisen, dass Reimarus es sehr mit 
Recht betont, wie schwierig das E r 1 e r n e n einer giinzlich neuen 
Bewegungsart ist. Wenn z. B. das Saugen an der Brust 
„keine Kunstfertigkeit ware, so wtirden erwachsene Personen eben 
so gut die Brust saugen konnen ais Kinder; zumal da sie in allerley 
Bewegung ihres Mundes, und selbst im Saugen aus anderen zarten 
Róhren geiibter sind. Allein, ich muss wenigstens von 

3’ 
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meiner Erfahrung sagen, dass ich es nicht mehr habe 
thun konnen" (§ 138)ł).

Es ware kaum nbthig, noch weitere Beobachtungen hinzu- 
zuftigen1 2), die fiir das Vorhandensein vererbter Instincte sprechen, 
wenn die Frage nicht principiell fiir mich so wichtig ware. Ich 
fiihre daher ferner die Ansicht zweier moderner Philosophen an, 
die sich beide von verschiedenen Standpunkten aus und ohne im 
speciellen Sinn Darwinisten zu sein, gegen die Laugner des In
stinctes wenden. E. v. Hartmann gibt eine grosse Menge von 
Beweisen, darunter folgenden: „Man betrachte die Raupe des Nacht- 
pfauenauges (Saturnia pavonia minor): sie frisst die Blatter auf dem 
Gestrauch, wo sie ausgekrochen, geht hSchstens bei Regen auf die 
Unterseite des Blattes und wechselt von Zeit zu Zeit ihre Haut, 
— das ist ihr ganzes Leben, welches wohl keine, auch nicht die 
einseitigste Verstandesbildung erwarten lasst. Nun aber spinnt sie 
sich zur Verpuppung ein und baut sich aus steifen, mit den Spitzen 
zusammentreffenden Borsten ein doppeltes Gewolbe, das von innen 
sehr leicht zu óffnen ist, nach aussen aber jedem Versuch, einzu- 
dringen, geniigenden Widerstand entgegensetzt. Ware diese Vor- 
richtung ein Resultat ihrcs bewussten Verstandes, so bediirfte es 
folgender Ueberlegung: ,ich werde in Puppenzustand gerathen und 
unbeweglich, wie ich bin, jedem Angriff ausgesetzt sein; darum 
werde ich mich einspinnen. Da ich aber ais Schmetterling nicht 
im Stande sein werde, mir aus dem Gespinnst, weder durch 
mechanische noch durch chemische Mittel (wie manche andere 
Raupen) einen Ausgang zu bahnen, so muss ich mir einen solchen 
offen lassen; damit aber diesen meine Verfolger nicht benutzen, so 
werde ich ihn durch federnde Borsten verschliessen, die ich wohl 
von innen leicht auseinander biegen kann, die aber gegen aussen 
nach der Theorie des Gewolbes Widerstand leisten? Das ist doch 

1) Es sei auch erwahnt, dass selbst der skeptische David Hume den 
Instinct eine ursprungliche Gabe der Natur genannt hat, ein Wissen, das den 
Grad der thierischen Fahigkeiten fur gewóhnliche Falle iibersteigt und wo 
die langste Uebung und Erfahrung das Thier wenig oder gar nicht weiter- 
bringt. („Eine Unters. in Betr. d. menschl. Verst.“. Uebers. von J. H. 
v. Kirchmann. Berlin 1869. S. 99.)

2) Vgl. auch A. u. K. Muller, „Wohnungen, Leben und Eigenthumlich- 
keiten in der hoheren Thierwelt". S. 8 f.
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wirklich von der armen Raupe zuviel verlangt!“ *). Wundt fiihrt 
das gleiche (urspriinglich von Autenrieth stammende1 2)) Beispiel 
ais besonders beweisend an und sagt ausserdem: „Ware es wirklich 
eine willkttrliche Zweckthatigkeit, durch die der Vogel sein Nest, 
die Spinne ihr Netz und die Biene ihren Bau ausflihren, so wurde 
dies ein Maass von Intelligenz voraussetzen, wie eines solchen 
selbst der Mensch in Folgę bios individueller Lebenserfahrungen 
kaum fahig ist. Ein weiterer Grund, der gegen diese Erklarung 
spricht, ist die Regelmassigkeit, mit der sich dieselben Handlungen 
bei den Individuen der namlichen Art wiederholen, wahrend doch 
keineswegs immer ein Zusammenhang der Individuen, der dies 
einigermaassen begreiflich machte, nachgewiesen werden kann. Ein 
solcher Zusammenhang existirt wohl bei den Bienen- und Ameisen- 
stocken, sowie Iiberhaupt da, wo die jungen Thiere noch einige 
Zeit mit den alteren zusammenbleiben. Aber in zahllosen anderen 
Fallen beginnt das einzelne Thier vollkommen selbststandig sein 
Leben. Wenn die Raupe aus dem Ei schliipft, sind ihre Eltern 
langst schon gestorben; trotzdem verfertigt sie das namliche Puppen- 
gehause. Endlich wiirde in sehr vielen Fallen das instinctive 
Handeln, ais Intelligenz gedeutet, geradezu ein Voraussehen der 
Zukunft in sich schliessen. Wie soli nun diese Voraussicht ais eine 
bewusste moglich sein, wenn weder im individuellen Dasein analoge 
Erfahrungen vorausgingen, noch solche auf dem Weg der Mit- 
theilung iiberkommen wurden? Wenn der Nachtschmetterling die 
von ihm gelegten Eier mit einem Pelziiberzug aus seinen eigenen 
Haaren versieht, so ist der Winter, der diesen warmen Ueberzug 
zur Erhaltung der Eier nothig macht, noch nicht da. Wenn die 
Raupe sich verpuppt, so hat sie von der Metamorphose, die ihr 
bevorsteht, noch nichts erfahren“3).

1) E. v. Hartmann, „Philosophie des Unbewussten11. 10. Aufl. I. 79.
2) J. H. F. Autenrieth, „Ansichten iiber Natur- und Seelenleben“. 

1836. S. 171.
3) Es sei nebenbei erwahnt, dass auch Lotze die Annahme von In- 

stincten fiir unvermeidlich halt. Vgl. die „grosse“ Metaphysik § 299.
4) J. A. Naumann, „Naturgeschichte der Vógel Deutschlands". I. 86.

Endlich noch einige von den unzahligen Zeugnissen neuerer 
Naturforscher. „Der Trieb, in warmere Lander zu ziehen,“ sagt 
Naumann4), „ist dem Vogel angeboren... . Jung aus dem Neste 
genommene und aufgezogene, in einer geraumigen Kammer frei 
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umherfliegend unterhaltene Vógel beweisen dies hinlanglich. Sie 
schwarmen wiihrend ihrer Zugzeit so gut des Naehts in ihrem 
Gefangnisse umher, ais wenn man Alte ihrer Art darinnen unter- 
halt.“ — Douglas Spalding1) verfuhr ahnlich wie Swammer- 
dam, indem er Hiihnchen aus dem Ei herausnahm, ihren Kopf 
sofort mit einer die Augen verhtillenden Mtitze versah und diese 
Umhiillung erst nach ein paar Tagen wieder wegnahm. Eines der 
Hiihnchen wurde, ais es noch nicht ganz drei Tage alt war, von 
der Kappe befreit. Schon nach 6 Minuten verfolgte es mit den 
Augen und dem Kopfe eine etwa 12 Zoll entfernte Fliege. Wenige 
Minuten spftter pickte es nach seinen eigenen Zehen; im nachsten 
Moment stiess es mit Kraft nach einer Fliege, ergriff und ver- 
schlang sie. Es lief sofort mit grosster Sicherheit auf die in seine 
Nahe gebrachte Henne zu und bedurfte dabei durchaus keiner Er- 
fahrungen und Associationen, um Hindernisse zu iiberwinden oder 
zu umgehen; denn es waren die ersten Schritte, die es im Leben 
machte. — Spalding hat auch experimentell nachgewiesen, dass 
jungę Schwalben ohne Belehrung fliegen konnen, sobald sie das 
entsprechende Alter erreicht haben. Er erzahlt ferner: „eines Tages, 
ais ich meinen Hund gestreichelt hatte, senkte ich meine Hand in 
einen Korb, der vier blinde, drei Tage alte Katzchen enthielt; der 
Geruch meiner Hand brachte sie zu einem Pusten und Pfauchen, 
das hdchst komisch war.“ — Romanes gelang ein ganz ent- 
sprechendes Experiment mit jungen Kaninchen und Frettchen2). — 
Hudson fand einmal Eier von Parra jacana. „Wahrend ich eines 
der Eier, das auf meiner Handflftche lag, genau beobachtete, zer- 
barst auf einmal das Ei, und der jungę Vogel sprang von meiner 
Hand und hel in das Wasser. Ich bin fest iiberzeugt, dass das 
plótzliche Verlassen der Schale und die Flucht aus meiner Hand 
das Resultat eines lebhaften Befreiungsversuches war, zu dem der 
Vogel zweifellos durch das andauernde Geschrei seiner Eltern, das 
er im Ei horte, veranlasst wurde. Ich btickte mich, um ihn vom 
Untergang zu retten, sah aber gleich, dass er meines Beistandes 
nicht bedurfte. Denn sobald er im Wasser war, streckte er den 

1) Macmillans Magazine. Februar 1873.
2) G. John Romanes, „Die geistige Entwiekelung im Thierreich11. 

Deutsche Ausgabe. Leipzig 1885. S. 175 f. Vgl. auch Hudson, „The natura- 
list in La Plata“. 8. 89 f., Cap. VI.
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Hals heraus und schwamm, den Korper fast ganz unter Wasser, 
wie eine verwundete Ente, die sich der Beobachtung entziehen will, 
schnell zu einem kleinen Hiigel hinuber, verliess das Wasser, ver- 
steckte sich im Gras und blieb geduckt und vollig regungslos liegen 
wie ein junger Brachvogel“1). Von der Schnappschildkrote be- 
richtet Weinland: „Monate lang schliipften taglich solche Schild- 
kroten aus den in Sand und Moos gelegten Eiern, und merkwiirdig: 
die erste Bewegung des aus der Schale hervorbrechenden Kopfchens 
war die des Schnappens und Beissens" 2). Preyer und Binet 
sind fest iiberzeugt, dass der Instinct die Quelle der ersten Geh- 
versuche des Kindes ist. Kinder, die kaum einige Wochen alt 
sind, machen nach den Beobachtungen B i n e t ’ s3), wenn sie unter 
den Achseln gehalten werden und ihre Fusssohlen den Boden be- 
ruhren, in vollig coordinirter Weise einige Schritte. — Kurz, 
James hat vollkommen Recht, wenn er z. B. bei der briitenden 
Henne keine weiteren Erfahrungen und psychischen Vorgange an- 
nimmt ais das Gefuhl, dass eben ein solches Ei „the ne- 
ver-to-be-too-much-sat-upon object“ ist4).

1) „The naturalist in La Plata". S. 112.
2) Vgl. Brehm, „Thierleben", 2. Aufl. VII. 64.
3) A. Binet, „Recherches sur les mouvements chez quelques jeunes 

enfants".
4) W. James, „The prineiples of psychology11. London 1891. II. 387.

Es unterliegt also keinem Zweifel, dass vererbte Instincte 
existiren, und es bedurfte daher nicht einer negirenden, sondern 
einer positiven Kritik des Begriffes, dereń Aufgabe freilich 
leichter zu bestimmen ais zu losen war; sie bestand offenbar darin, 
die transcendent-teleologische Betrachtungsweise aus 
der Definition des Instinctes z u eli mini ren. Diese Auf
gabe hat die Lamar ck-Darwi n’sche Theor ie zu losen ge- 
sucht. „Eine der vornehmsten Ursachen, warum unsere Natur- 
wissenschaften so langsame Schritte machen, ist offenbar der 
allgemeine und kaum bezwingbare Hang zu teleologischen 
Urtheilen, bei denen sich, sobald sie constitutiv gebraucht 
werden, das bestimmende Vermi5gen dem empfangenden unterschiebt. 
Die Natur mag unsere Organe noch so nachdriicklich und noch so 
vielfach beriihren — alle ihre Mannigfaltigkeit ist verloren fiir uns, 
weil wir nichts in ihr suchen, ais was wir in sie hineingelegt 
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haben; weil wir ihr nicht erlauben, sich gegen uns herein zu 
bewegen, sondern vielmehr mit ungeduldig vorgreifender Vernunft 
gegen sie hinaus streben. Kommt alsdann in Jahrhunderten 
Einer, der sich ihr mit ruhigen, keuschen und offenen Sinnen naht, 
und deswegen auf eine Menge von Erscheinungen stofst, die wir 
bei unserer Prarention iibersehen haben, so erstaunen wir hochlich 
dariiber, dass so viele Augen bei so hellem Tag nichts bemerkt 
haben sollen. Dieses voreilige Streben nach Harmonie, ehe man* 
die einzelnen Laute beisammen hat, die sie ausmachen sollen, diese 
gewaltthatige Usurpation der Denkkraft in einem Gebiete, wo sie 
nicht unbedingt zu gebieten hat, ist der Grund der Unfruchtbarkeit 
so vieler denkender Kopfe fiir das Beste der Wissenschaft, und es 
ist schwer zu sagen, ob die Sinnlichkeit, welche keine Form an- 
nimmt, oder die Vernunft, welche keinen Inhalt abwartet, der Er- 
weiterung unserer Erkenntnisse mehr geschadet haben. “ Wer hat 
dieses meisterhafte Programm der modernen Naturwissenschaft ge- 
schrieben? Ich glaube, man wird nicht so leicht darauf kornmen, 
falls nicht doch einige Kunstausdrticke und der vollendete Stil, der 
zugleich glanzend und scharf ist wie ein gutes Schwert, den Autor 
yerrathen1).

1) Schiller, „Ueber die asthetische Erziehung des Menschenu.
13. Brief, zweite Anmerkung.

Lam arek hat 1801 seine Entwickelungstheorie veróffent- 
licht und sie spater in der 1809 erschienenen „Philosophie zoo- 
logique“, sowie 1815 in der Einleitung zu dem Werke „Histoire 
naturelle des animaux sans vertebres“ erweitert. Ais hauptsach- 
lichstes Entwickelungsprincip nimmt er die Vererbung indivi- 
duell erworbener Eigenschaften (besonders functioneller 
Ąnpassungen) an. — Darwin nahm dieses Princip 1859 in seine 
Theorie auf, erganzte die Lehre aber durch den wichtigeren 
und umfassenderen Gedanken der natiirlichen Auslese: 
nicht nur die functionelle Anpassung, sondern auch die Vererbung 
angeborener Eigenschaften kann zur Veranderung einer Species 
fiihren, da bei jeder Generation angeborene „individuelle Unter- 
schiede“ vorkommen, von denen allemał die lebensfahigsten am 
ehesten in dem „Kampfe um’s Dasein“ erhalten und dann weiter 
vererbt werden (Spencer: survival of the fittest). So schafft in 
der ganzen organischen Weit das Ueberleben der Geeignetsten eine 
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Zweckmassigkeit ohne Zweck, d. h. eine Zweckmftssigkeit ohne 
zwecksetzenden Willen — das transcendent-teleologische Princip 
ist ausgeschaltet. „Das Niitzliche wird zum Nothwendigen, sobald 
es moglich ist“ x).

Das Princip der natiirlichen Auslese oder natiirlichen Ziichtung 
hat Darwin, wie er selbst erzahlt, vor allem dadurch entdeckt, dass 
er durch ein sorgfaltiges Studium der Hausthiere und Culturpflanzen 
die Wirkungen der kiinstlichen Ziichtung zu ergriinden 
suchte. Ich fiihre das nur an, um mir eine kleine historische Ab- 
schweifung gestatten zu konnen. In der 1802 herausgegebenen, 
aber viel friiher niedergescliriebenen „Physischen Geographie“ fragt 
sich Kant nach der Ursache der dunklen Hautfarbe bei den 
Negern. Er schreibt sie der Hitze des Klimas zu, ist aber gewiss, 
„dass eine grosse Reihe von Gencrationen dazu gehort, damit sie 
eingeartet und nun erblich werde“. „Wie sich aber eine so 
zufallige Sache, ais die Farbę ist, anarten konne, ist nicht so leicht 
zu erklaren. Man sieht indessen doch aus anderen Exempeln, dass 
es wirklich in der Natur in mehreren Stiicken so gehe. Es ist 
aus der Verschiedenheit der Kost, der Luft und der Erziehung zu 
erklaren, warum einige Hiihner ganz weiss werden, und wenn 
man unter den vielen Kiichlein, die von denselben 
Eltern geboren werden, nur die aussucht, die weiss 
sind und sie zusammenthut, bekommt man endlich 
eine weisse Rasse, die nicht leicht anders ausschlagt. 
Arten nicht die englftndischen und auf trockenem Boden erzogenen 
arabischen oder spanischen Pferde so aus, dass sie endlich Fiillen 
von ganz anderem Gewachse erzeugen ? Alle Hunde, die aus Europa 
nach Afrika gebracht werden, werden stumm und kahl und zeugen 
nachher auch solche Jungen. Dergleichen Veranderungen gehen 
mit Schafen , Rindvieh und anderen Thiergattungen vor“ 1 2). Kant 
hat den Ent wickelungsgedanken auch anderwarts, besonders in 
der Kritik der Urtheilskraft, ausgesprochen; hier aber weist er 
ausdrucklich zur Erklarung nattirlicher „Anartungen“ auf 
die kiinstliche Ziichtung hin, hat also genau denselben 

1) A. Weismann, „Amphimixis“. Jena 1891. S. 159.
2) „J. Kant’s physische Greoeraphie“. Heraussr. von Rink. Zweiter 

Theil. I. Abschn. § 3.
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Gedanken gehabt, der bei Darwin so fruchtbar werden sollte1 2). — 
Ich hoffe, dies ist interessant genug, um mir den kleinen Excurs 
zu verzeihen.

1) Vgl. auch K. Fischer, „Gesch. der neueren Philosophie11. 3. Aufl. 
III, S. 161.

2) „Die Entstehung der Arten“. Uebers. von Haek (Reclam’s Universal- 
Bibliothek), S.330.

3) „Die Abstammung des Menschen11. Uebers. von Haek (Universal- 
Bibliothek), I, S. 100. Vgl. die ganz ahnliche Stelle aus Darwin’s nach- 
gelassenen Manuscr. bei Romanes, „Die geist. Entw. im Thierreich11. 
S. 290 f.

4) „Die geistige Entwickelung im Tliierreich“. Deutsche Ausg. 1885.
S. 191. Ich bin mir wohl bewusst, dass sich die Gegensatze „ererbt“ und
„erworben11 — „primare11 und „secundare11 Instincte nicht vollstandig eut-
sprechen, muss aber hier von diesen feineren Unterscheidungen absehen.

Darwin selbst hat auf die Auslese unter angeborenen 
Eigenschaften ein grosseres Gewicht gelegt, ais auf die Vererbung 
erworbener Eigenschaften. Das gilt besonders von seiner Auf1 
fassung der Instincte. In der „Entstehung der Arten“ sagt er: 
„Es ware ein schwerer Irrthum, anzunehmen, dass die Mehrheit 
der Instincte wahrend einer Generation durch Gewohnheit erworben 
sei und dann auf die nachfolgenden Generationen erblich iibertragen 
werde. Es kann deutlich dargelegt werden, dass die wundervollsten 
Instincte, die wir kennen, namlich die der Stockbienen und vieler 
Ameisenarten unmoglich durch Gewohnheit erworben 
sein konnen82). Und in der „Abstammung des Menschen11 heisst 
es: „Manche intelligente Handlungen werden in Instincte verwandelt 
und vererbt, nachdem sie von mehreren Generationen ausgettbt 
wurden, wie etwa Vogel auf Meeresinseln den Menschen scheuen 
lernen. . . . Jedoch die grdssere Zahl der complicirten 
Instincte scheint inganz anderer Weise erworben worden 
zu sein, durch naturliche Zuchtwahl der Variationen 
einfacher instinctiver Handlungen113). Darwin weist also 
auf zwei verschiedene Quellen des Instinctes hin. Die Hauptąuelle 
ist die naturliche Auslese; eine weniger wichtige die Vererbung 
von intelligenten Handlungen, also die Vererbung erworbener 
Charaktere. — An ihn schliesst sich eng Romanes an mit seiner 
Unterscheidung pr im ar er und secundflrer Instincte; „in der 
Folgę,11 sagt er4 * * *), „werde ich die Instincte, welche, ohne Hinzutreten 
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einer Intelligenz, auf dem Wege der natiirlichen Ziichtung er- 
worben werden, ais primare Instincte bezeichnen, wahrend ich die- 
jenigen, welche durch den Ausfall der Intelligenz entstehen“ (d. h. 
Handlungen, die in friiheren Generationen intelligent waren, in 
spateren aber durch Vererbung mechanisch vollzogen werden), 
„secundare Instincte nenne“ — Romanes hat wieder einige andere 
Thierpsychologen beeinflusst. So sagt F o v e a u de Courmelles, 
indem er sich auf die Unterscheidung von Romanes bezieht: „Les 
instincts primaires consistent en habitudes non intelligentes, depour- 
vues d’adaptation, transmissibles par hśredite, soumises a des varia- 
tions hereditaires elles-memes et susceptibles de se fixer. Les in
stincts secondaires sont des adaptations intelligentes devenues 
automatiąues et hereditaires111). — Und Lloyd Morgan, der 
Romanes’ Behandlung des Instinctbegriffes ais hochst bewunderns- 
wiirdig und meisterhaft bezeichnet1 2), iibernimmt gleichfalls die Ein- 
theilung in primare und secundare Instincte, ist aber durch den 
Einfluss Weismann’s und Glalton’s in Beziehung auf die Ver- 
erbung erworbener Eigenschaften und damit auch in Hinsicht auf die 
secundaren Instincte sehr vorsichtig und schreibt der Geltung dieses 
Princips nur eine geringere Wahrscheinlichkeit zu.

1) „Les facultes mentales des animaux“. Paris 1890. S. 55 f.
2) „Animal life and intelligence1'. S. 433 f.

Im Gegensatz zu dieser von Darwin selbst vertretenen Auffassung 
hat nun aber die weit iiberwiegendeMehrzahl der neueren Thierpsycho
logen fiir die Erklftrung der Instincte ausschliesslich oder doch fast 
ausschliesslich das Lamarck’sche Princip, die Vererbung 
erworbener Eigenschaften, bentitzt. Sie fassen den Instinct 
so auf: Schon Darwin hatte auf die Analogie der im individuellen 
Leben durch Uebung und Gewohnheit reflexartig gewordenen In- 
telligenzhandlungen hingewiesen. Der Klavierspieler greift „mecha
nisch14, „instinctiv“ nach den richtigen Tasten, wahrend er im An- 
fang die gleiche Bewegung nur unter der Controle des bewussten 
Willens ausfuhren konnte. Ganz ahnlich soli nun der vererbte In
stinct auf einem „Zuriicktreten der Intelligenz11 (Lewes: „lapsing 
of intelligence11) beruhen, das sich aber nicht in einem Einzelleben, 
sondern so vollzieht, dass die bewusste Uebung vorausgegangenen 
Generationen angehórt, die reflexartig gewordene Thatigkeit 
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dagegen bei dereń Nachkommen auftritt1), In diesem Sinne ist es 
zu yerstehen, wenn der Instinct, wie das so haufig geschieht, ais 
„yererbte Gewohnheit" oder „vererbtes Gedachtniss" definirt wird. 
Ich fiihre nur wenige Beispiele an. Preyer bezeichnet den In
stinct ais „yererbtes Gedachtniss", Eimer ais „vererbte Gewohn- 
heitsthatigkeit", L. Wilser ais „Erbiibung"2). Wundtgibtdie 
Definition: „Bewegungen, die urspriinglich aus einfachen oder zu- 
sammengesetzten Willensacten hervorgegangen, dann aber entweder 
wahrend des individuellen Lebens oder im Laufe einer generellen 
Entwickelung vollstandig oder theilweise mechanisirt worden sind, 
nennen wir Instincthandlungen"3). Denselben Standpunkt wie L e w e s 
(„conscience óteinte") vertritt Th. Ribot4 5) Und Schneider ftthrt 
das, was er an instinctiven Handlungen ais yererbt anerkennt, gleich- 
falls aufdieUebungundGewohnheitderVorfahren zuriick6); so erklart 
er unsere instinctiye Furcht vor dem Dunkeln durch die Ver- 
erbung erworbener Associationen: „Nicht nur unsere wildmensch- 
lichen Vorfahren, sondern auch diejenigen spaterer Zeiten, die noch 
nicht das Gliick hatten, in so geordneten staatlichen Verhaltnissen 
zu leben, wie wir in der Gegenwart, konnten nicht mit der Sorg- 
losigkeit, mit der wir jetzt in Mitteleuropa die einsamsten Gebirgs- 
gegenden bei Tag und bei Nacht durchstreifen, grbssere Walder 
passiren oder in- der Nacht tiberhaupt irgend welche Reisen unter- 
nehmen. Sie haben nicht nur von wilden Thieren, insbesondere 
von Baren, sondern auch von feindlichen Menschen (ich erinnere 
nur an die Raubritter- und Wegelagererzeiten) viel zu leiden gehabt 
und sind auf einsamen Wanderungen wahrend der Nacht keine 
Stunde ihres Lebens sicher gewesen. Andrerseits ist das Furcht- 

1) Es findet sich schon bei Leroy die sehr interessante Stelle: „Ce 
que nous regardons comme absolumeut machin a 1 dans les animaux n’est 
peut-etre qu’une habitude anciennement prise, et perpetuóe ensuite de 
race en race." (Lettres philosophiques sur 1’intelligence et la perfectibilite 
des animaux. Nouyelle Edition. Paris 1802. S. 107 f.)

2) W. Preyer, „Die Seele des Kindes". 3. Aufl. Leipzig 1890. 
S. 186. -— Eimer, „Entstehung der Arten", I, 240. — L. Wilser, „Die Ver- 
erbung der geistigen Eigenschaften". Heidelberg, Carl Winter. S. 9.

3) W. Wundt, „Vorlesungen uber die Menschen- und Thierseele". 
2. Aufl. 1892. S. 422 f.

4) „L’Herśdite psycliologique“, 5. Aufl. S. 19.
5) G. H. Schneider, „Der thierisclie Wille". Leipzig 1880. S. 146.
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geftihl, das besonders den jugendlichen Menschen beschleicht, wenn 
er ohne Begleitung eine Wanderung in finsterer Nacht macht, sich 
in einem einsam gelegenen dichten Walde befindet oder eine grbssere 
Hohle betritt, so allgemein, dass wir nothwendig eine Beziehung 
desselben mit den ha u fi gen Erfahrungen friiherer Gene
rationen annehmen und es ais ein vererbtes Gefiihl betrachten 
miissen “ *).

Wenn diese so allgemein iibliche Zuruękfiihrung der Instincte 
auf die Vererbung erworbener Eigenschaften richtig ware, so wurde 
sich die Erklarung des Spiels so gestalten: Die Vorfahren 
haben ihre Arme und Beine ihr ganzes Leben hindurch zu allen 
moglichen Zwecken bewegt; daher haben die Nachkommen schon 
in der friihesten Jugend den Trieb, mit den Beinen zu strampeln 
und mit den Handen nach allem zu greifen. Die Vorfahren haben 
viel mit einander kampfen miissen; daher die Kampfspiele der 
jungen Thiere und der Kinder. Die Vorfahren haben Thiere ge- 
jagt; daher die Jagd- und Verfolgungsspiele der jugendlichen Nach
kommen. Die Vorfahren mussten sich in tausend Fallen vor Feinden 
verbergen; daher die Versteckspiele der Kleinen u. s. w. So sagt 
Schneider: „Der Knabe isst jetzt weder die Schmetterlinge, 
Kiifer, Fliegen und Insecten, die er leidenschaftlich gern fangt und 
womóglich zerzupft, noch trinkt er die Eier aus oder isst die jungen 
Vogel, die er oft mit Lebensgefahr den Nestern auf hohen Baumen 
entnimmt; aber die Wahrnehmung dieser Dinge erweckt noch einen 
starken Trieb zum Pliindern, Jagen und Todten, offenbar, weil 
die wildmenschlichen Vorfahren sich vielfach von solcher Jagd 
ernahrt haben, und weil bei ihnen eine intime causale Beziehung 
zwischen dem Anblick gewisser freilebender Thiere und Vogeleier 
und dem Triebe zum Pliindern, Erjagen, Ermorden und Zerreissen 
bestanden hat, die wohl schon bei unseren thierischen Vorfahren 
entstanden ist, wie wir dies schon nach dem Leben der heutigen 
Affen vermuthen mussen, die ausser von Friichten hauptsachlich 
von kleinen Thieren, besonders Insecten, jungen Vogeln und Vogel- 
eiern leben"1 2). „Ebenso zeigen jungę Mftdchen wie 
Knaben im Spiele in unverkennbarer Weise eine Ver- 
erbungder B eschaftigungsart und derdemGeschlechte 

1) G. H. Schneider, „Der menschliche Wille". Berlin 1882. S. 68 f.
2) „Der menschliche Wille". S. 62.
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eigenthumlichen G e w o h n h e i t e n“ *). — Demnach ware also 
das Spiel eine Nachwirkung von Intelligenzhandlungen 
friiherer Generationen, ein Fali von „Erbubung11.

1) Ebd. S. 51.
2) Vgl. besonders: „Die Continuitat des Keimplasmas11. Jena 1885. 

„Amphimixis oder die Vermischung der Individuen“. Jena 1891. „Das Keim
plasma11. Jena 1892.

3) „Keimplasma11 S. 32.
4) Ebd. S. 82.
5) Ebd. S. 53 f.
6) Ebd. S. 76 f.
7) Ebd. S. 84.
8) Ebd. S. 90.

In dem letzten Jahrzehnt hat aber die Auffassung der Instincte 
eine wesentliche Umgestaltung erlitten durch den „Neodarwinis- 
mus11 August Weismann’s. Auf die hochst complicirte Be- 
grundung dieser Vererbungstheorie kann ich hier natilrlich nicht 
naher eingehen1 2). Weismann nimmt eine durch alle Generationen 
hin durch continuirlich weitergetragene Vererbungssubstanz, das 
„Keimplasma11, an, die in den sogenannten „Chromosomen11, 
stark farbbaren Korperchen im Inneren des Zellkernes von 
Stabchen-, Schleifchen- oder Kugelchengestalt (auch „Chromatin- 
korper“, „Chromatinkorner11 genannt), ihren Sitz hat3 4 5). Er hat nun 
nicht bios im Allgemeinen vermuthet, dass diese Substanz im In
nem des Keimzellenkerns eine ungeheuer verwickelte Construction, 
eine „historisch uberlieferte Architektur114) besitzen miisse, was ja 
unmittelbar einleuchtend ist, sondern er hat in einem Aufeinander- 
thtirmen kiihnster Hypothesen auch die wesentlichsten Elemente 
einer solchen Architektur festzustelłen gesucht: die Molekule des 
Keimplasmas setzen sich in sehr verschiedener Weise zu den 
„Biopho ren11 zusammen, den Tragern der Zelleigenschaften s); 
die Biophoren werden zusammengefasst zu Determinanten6); 
die Determinanten haben eine lióhere Einheit in den „I d e n“7) 
(friiher von Weismann „Ahnenplasmen11 genannt); und diese 
gruppiren sich wieder zu „Idanten11 8), die mit jenen „Chromo- 
somen11 identisch sind. — Dieses eine Weit im Kleinen darstellende 
Keimplasma ist aber, wie ich schon anfuhrte, continuiilich, 
d. h. es wird nicht injedem Individuum von Neuem erzeugt, sondern 
wandert mit grosser Stabilitat durch die ungeheuere Reihenfolge
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der von einander abstammenden Lebewesen hindurch, sie organisch 
aufbauend, aber nie durch dieses Aufbauen vollig verbraucht und 
von den individuellen Erfahrungen oderErwerbungen 
der Einzelwesen nicht beeinflusst (vgl. unten). Man kann 
es sich vorstellen ais eine langdahinkriechende Wurzel, 
aus der sich von Strecke zu Strecke einzelne Pflftnzchen erheben: 
die Individuen der auf einander folgenden Generationen1). Sofern 
also ein so beschaffener Stoff der einzige Trager der Vererbung ist, 
konnen erworbene Eigenschaften nicht vererbt werden.

1) A. Weismann, „Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung fiir die 
Selectionstheorie". Jena 1886. S. 20.

2) Haeckel, „NaturlicheSchopfungsgeschichte", 8. Aufl., 1889, S. 198ff. — 
„Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen", 4. Aufl. 1891, 
Vorwort.

3) Th. Eimer, „Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererhen er- 
worhener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wachsens". 1888.

4) L. Wilser, „Die Vererbung der geistigen Eigenschaften". 1892.
5) O. Hertwig, „Zeit- und Streitfragen der Biologie". Heft I: „Pra- 

"formation oder Epigenese"? 1894.
6) G. J. Romanes, „Eine kritische Darstellung der Weismann’sehen 

Theorie". Uehers. von Fiedler. 1893.
7) Herbert Spencer, „The inadeąuacy of natural selection" 1893. — 

„A rejoinder to Profesśor Weismann" 1893. — „Weismannism once morę" 
1894.

8) W. Wundt, „Vorlesungen uber die Menschen- und Thierseele". 
2. Aufl. 1892. S. 441.

9) J. Sully, „The human mind". 1892. I, 139.
10) Th. Ribot, „L’hóróditó psychologiąue". 5. Aufl. 1894. Yorwort.

Die Weismann’sche Theorie ais Ganzes ist nichts weniger ais 
sicher erwiesen oder allgemein anerkannt. Sie hat eine grosse Zahl 
iiberzeugter Gegner, von denen hier nur Haeckel2 3), Eimer8), 
Wilser4 5), Hert.wig8), Romanes6), Herbert Spencer7), 
Wundt8), Sully9), Ribot10) genannt sein mogen. Und sie bietet 
sich uns auch durchaus noch nicht in vollig abgeschlossener Gestalt 
dar, da sich bisher bei fast jeder neuen Arbeit ihres geistreichen 
Urhebers kleinere oder grossere Modificationen gezeigt haben. — 
Der wichtigste Punkt, von dem die weitere Entwickelung der 
Frage abhiingt, ist das Verhaltniss des Individuums zu der in ihm 
enthaltenen Vererbungssubstanz, also das Verhaltniss des Soma zum 
Keimplasma. Geht das Keimplasma wirklich ais ein vollig conti- 
nuirlicher, nur durch Mischung mit anderen Keimplasma-Zufliissen 
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(Amphimixis) sich verandernder Strom durch die endlose Reihe 
der Individuen hindurch ? Es hatte friiher den Anschein, ais be- 
haupte Weisinann ein absolut es Beharrungsvermogen des Keim
plasmas; ja er hat in einer Beziehung seine Lehre noch verscharft. 
1886 nimmt er noch an, dass sich bei den Einzelligen, die sich 
durch blosse Theilung vermehren, erworbene Eigenschaften ver- 
erben1); 1891 dagegen schiebt er die Vererbung erworbener Eigen
schaften bis auf die kernlosen Einzelligen (Moneren) zuriick2). 
In anderer Ilinsicht aber hat er die Theorie abgeschwacht: das 
Keimplasma hat nur noch ein „sehr grosses“, kein absolutes Be- 
harrungsvermbgen mehr. Ich denke dabei nicht an die von Weis- 
mann zugegebene Vererbung von Krankheiten (denn diese sind 
gleichsam nur Verunreinigungen jenes Stromes, die ihn in seinem 
Wesen nicht andern), sondern ich meine die Beeinflussung des 
Keimplasmas durch Ernahrung3) und Temperatur. 
Zunachst ist hier auf den Aufsatz „Aeussere Einfliisse ais Ent- 
wickelungsreize" (1894) hinzuweisen, wo er beweisen will, „dass er 
auch fiir den Einfluss ausserer Bedingungen nicht ganz blind sei“. 
Hier raumt Weismann ein, dass durch Veranderungen in der Er
nahrung oder in der Temperatur die Entwickelung des Keimplasmas 
selbst verandert werden konne, indem Anlagen, die unter ge- 
wóhnlichen Verhaltnissen lat en t bleiben wiirden, durch solche 
„aussere Entwickelungsreize" zum Hervortreten gebracht werden. 
Es wird jedoch ausdriicklich betont, dass die ausseren Einfliisse 
hier nicht Ursachen, sondern nur Anlasse der Veranderung sind — 
die Ursache ist allemal die bisher nur latent gebliebene Keimes- 
anlage. — Ebenso klar tritt aber das bios noch relative Beharrungs- 
vermbgen des Keimplasmas auch schon in dem Hauptwerk hervor 
(„Das Keimplasma" 1892). S. 526 handelt es sich um einen 
Schmetterling, der je nach dem Klima mit helleren oder dunkleren 

1) „Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung fiir die Selectionstheorie“. 
Jena 1886. S. 38.

2) „Amphimixis“. Jena 1891. (Weismann muss naturlich die Vererbung 
erworbener Eigenschaften wenigstens bei den niedersten Lebewesen bei- 
behalten; denn die Mjschung setzt doch gegebene Verschiedenheiten 
voraus.)

3) Hieriiber vgl. iibrigens schon: „Ueber die Vererbung“. Jena 1883.
S. 49.
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Fliigeln auftritt; und da heisst es nun: „nicht eine somatogene 
Eigenschaft wird vererbt, sondern der abandernde Einfluss (hier die 
Temperatur) trifft in jedem Individuum zugleich die Fltigelanlage, 
also einen Theil des Somas, und das Keimplasma der in dem 
Thier enthaltenen Keimzellen. In der Fltigelanlage verandert es 
dieselben Determinanten wie in den Keimzellen, namlich die- 
jenigen der betreffenden Fltigelschuppen. Die er ster e Abanderung 
kann sich nicht auf die Keimzellen tibertragen, sondern bezieht 
sich nur auf die Fltigelfarbung dieses einen Individuums, die 
andere aber ubertragt sich auf die folgende Gene- 
ration und bestimmt somit die Fltigelfarbung derselben, soweit 
diese nicht wieder durch spatere Temperatureinfltisse modificirt 
wird.“ In solchen erblichen, durch aussere Einfltisse veran- 
lassten kleinen Schwankungen der Keimplasma-Architektur sieht 
jetzt Weismann geradezu die einzige Erklarung fiir die Moglich- 
keit der Entstehung neuer Arten1).

1) „Keimplasma" bes. S. 542, 544, 546. Vgl. auch GL J. Romanes, 
„Eine kritisehe Darstellung der Weismann’schen Theorie". Uebers. v. Fiedler. 
Leipzig 1893. S. 162 f.

Groos, Die Spiele der Thiere.

Ich suche das Ergebniss dieser Satze zusammenzufassen. Mit 
der Thesis: „es gibt keine Vererbung erworbener Eigenschaften11, 
ist die Theorie Weismann’s nicht geniigend gekennzeichnet. Denn 
erstens existirt fiir ihn eine solche Vererbung bei den Einzelligen 
ohne Zellkern, wo ja von einem Unterschied von „Morphoplasma11 
und „Idioplasma11, von „somatogen11 und „blastogen11 gai- nicht ge- 
sprochen werden kann. Und zweitens gibt es fiir ihn bei den 
hoheren Lebewesen zwar keine Vererbung von erworbenen Eigen
schaften des Individuums, wohl aber eine Vererbung von 
erworbenen Eigenschaften des Keimplasmas. Denn die 
gleichen Bedingungen, die den Korper des Individuums beeinflussen, 
konnen auch auf die im Individuum vorhandene Vererbungs- 
substanz einwirken und in ihr Veranderungen hervorrufen, die 
erblich sind. Der erworbenen, nicht erblichen Variation im Indivi- 
duum geht also unter Umsttinden eine erworbene und erbliche 
Variation im Keimplasma paraliel; aber jene ist dann nicht 
dieUrsache von dieser, sondern beide sind nebeneinander 
herlaufende Reactionen auf etwas Drittes: auf aussere Einfliisse. 
Dasjenige also, was man gewbhnlich unter Yererbung erworbener * * 

4



50 Zweites Kapitel.

Eigenschaften versteht, namlich die Uebertragung somatogen er- 
worbener Eigenschaften, bleibt von der Theorie Weismann’s nach 
wie vor ausgeschlossenJ).

Es ist wohl unbezweifelbar, dass Weismann, den Glauben an die 
Vererbung erworbener Eigenschaften, der bisher auch in der Philo- 
sophie, besonders in der Ethik und Sociologie, eine so wichtige Rolle 
spielte, ernstlich erschiittert hat. Das hat er, ganz abgesehen von seiner 
eigenen complicirten Vererbungslehre, schon durch seine eingehende 
Kritik der Lamarck’schen Theorie erreicht. Selbst Anhanger dieser 
Lehre geben zu, dass man bisher mit dem Lamarck’schen Princip 
etwas gar zu leichtfertig gewirthschaftet hat. Und man kann sieli 
im Gegensatz zu den „Neo - Lamarckisten“1 2) einen „Neo-Darwi- 
nisten“ nennen, ohne speciell auf alle Geheimnisse der Biophoren, 

1) Ich kann es mir nicht versagen, hier nochmals Kant ais Vertreter 
der alt en Praformationslehre zu citiren. 1775 sagt er in dem Aufsatz „Ueber 
die verschiedenen Racen der Menschen": „Die in der Natur eines organischen 
Kórpers liegenden . . . Griinde einei' bestimmten Auswickelung heissen, was 
die Auswickelung besonderer Theile betrifft, Keime . . . In den Yogeln von 
derselben Art, die doch in verschiedenen Klima ten leben sollen, liegen 
Keime zur Auswickelung einer neuen Schicht Federn, wenn sie 
im kalten Klima leben, die aber zuriickgehalten werden, wenn sie 
sich in gemassigten aufhalten sollen.11 „Aeussere Dinge konnen 
wohl Gelegenheits-, aber nicht hervorbringende Ursachen 
von demjenigen sein, was nothwendig anerbt und nachartet. So 
wenig ais der Zufall oder physisch - mechanische Ursachen einen organischen 
Kbrper hervorbringen konnen, so wenig werden sie zu seiner Zeugungskraft 
etwas hinzusetzen, d. h. etwas bewirken, was sich selbst fortpflanzt, 
wenn es eine besondere Gestalt oder Verhaltniss der Theile ist11 (Anm. 
„Krankheiten sind bisweilen erblich. Aber diese bediirfen keiner Organi- 
sation, sondern nur eines Ferments sehadlieher Safte, die sich durch An- 
steckung fortpflanzen11) — „Luft, Sonne und Nahrung konnen 
einen thierischen .Kbrper in seinem Wachsthum modificiren, 
aber diese Veranderung nicht zugleich mit einer zeugenden 
Kraft versehen, die vermogend war e, sich selbst auch ohne 
diese Ursache wieder hervorzubringen, sondern was sich fort
pflanzen soli, muss in der Zeugungskraft schon vorher gelegen 
haben, ais vorherbestimmt zu einer gelegentlichen Auswicke
lung, den Umstanden gemass, darein das Geschopf gerathen kann und in 
welchen es sich bestandig erhalten soli.11 — Kant spricht hier nur von Ver- 
anderungen innerhalb einer Art und vom teleologischen Standpunkte aus. 
Dennoch ist die Analogie der Gedanken uberraschend.

2) Lester F. Ward, „Neo-Darwinism and Neo-Lamarckism11 1891.
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Determinanten, Ide und Idanten eingeschworen zu sein. Auch 
Gal ton1), der Urheber der in mancher Hinsicht analogen 
„Stirp-Theorie11 ist in Beziehung auf die Vererbung erworbener 
Eigenschaften sehr skeptisch, wenn er sie auch nicht geradezu 
leugnet. Das Gleiche gilt von James,. Vi r ch o w, Meynert, 
His, Ziehen, O. Fliigel, Wallace, Ray-Lankester, 
Thiselton, Dyer, Brooks, van Bemmelen, Spengel und 
vielen Anderen 2). Auch A. Forel hat sich ihnen angereiht. „Ich 
habe selbst,11 sagt er, „friiher mit Anderen geglaubt, die Instincte 
seien vererbte Gewohnhei ten. Doch bin ich zur Ueber- 
zeugung gekommen, dass dies ein Irrthum ist, und habe mich 
Weismann’s Ansicht angeschlossen. Man sieht in der That 
nicht, wie eine wirklich erworbene Gewohnheit, z. B. das Klavier- 
spiel oder das Velocipedfahren (diese sind unzweifelhaft wirklich 
erworben), ihren Mechanismus dem Keimplasma der Nachkommen 
iibertragen sollte11 3).

1) Francis Galton, „A tlieory of heredity“. Journal of the Antliro- 
pological Institute. Vol. V. S. 329 ff., bes. 344 f.

2) W. James, „The Principles of Psychology1'. 1891, II, 678 f.
Th. Ziehen, „Leitfaden der physiologischen Psychologie" 1893. S. 12. 
O. Fliigel, „Ueber das Seelenleben der Thiere1'. Zeitschrift fiir exacte 

Philos. Bd. XIII (1885), S. 143 f. — „Ueber den Instinct der Thiere mit be- 
sonderer Riicksicht auf Romanes und Spencer". Ebd. Bd. XVII (1890), S. 17.

A. R. Wallace, „Ber Darwinismus". Uebers. v. D. Brauns. 1891. 
S. 679 f. — Ueber die anderen Schriftsteller vgl. Weismann, „Das Keim
plasma'1. S. 519, L. Wilser, „Die Vererbung der geistigen Eigenschaften11, 
O. Fliigel, „Zur Psychologie und Entwickelungsgeschichte der Ameisen". 
Zeitschrift f. exacte Philos., Bd. XX (1893), S. 89.

3) A. Forel, „Gehirn und Seele1'. 1894. S. 21 Anm.

Die Anwendung auf den Begriff des Instinctes ergibt sich 
ohne Schwierigkeit: es ist fiir die Weismann’sche Theorie auch in 
ihrer neuesten Gestaltung unmoglich, dass sich Intelligenzhandlungen 
der Vorfahren ais Instincte auf die Nachkommen fortpflanzen. Denn 
wenn hier eine Beeinflussung der Vererbungssubstanz stattfinden 
wiirde, so wiirde sie doch nicht von der Intelligenzhandlung aus- 
gehen, sondern von den ausseren Bedingungen, die das IndiGduum 
zu den Intelligenzhandlungen veranlassten. Nehmen wir das 
Schneider’sche Beispiel der instinctiven Furcht vor dem 
Dunkeln. Unsere Vorfahren haben haufig in dunklen Hohlen den 
schrecklichen Hóhlenbaren vorgefunden. Diese wiederholte Er- 

4*
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fahrung hat in ihrem Gehirn allmahlich eine erworbene senso- 
motorische Bahn: „Dunkel — vorsichtig sein" erzeugt. Ist es nun 
irgendwie denkbar, dass parallel damit durch jenes wiederholte 
Betreten dunkler Hohlen eine Variation in der Fortpflanzungs- 
substanz vor sich gegangen sein kann, wodurch bestimmte Ent- 
wickelungsanlagen gereizt werden, die einst im Gehirne der Nach- 
kommen die gleiche „Bahn" erzeugen werden? Das ist doch fast 
undenkbar. Und da der Voraussetzung nach nur der aussere 
Anlass auf das Keimplasma einwirkt, nicht aber die somatogene 
Folgę dieses Anlasses, so ist hiermit die Erklarung des Instinctes 
aus erworbenen Charakteren nach wie vor unmóglich. Es bleibt 
fiir unser Beispiel vom darwinistischen Standpunkte aus nur die 
Erklarung durch Selection, die ja einfach genug ist (vorausgesetzt, 
dass es sich hier wirklich um eine Vererbungserscheinung handelt, 
was ich durchaus nicht kategorisch behaupten móchte): es sind von 
jeher diejenigen Individuen zahlreicher zu Grunde gegangen, die die 
Neigung besassen, ohne Vorsicht in dunklen Hohlen und Waldern 
herumzuspazieren.

Weismann selbst hat sich mit der Instinct-Frage beschaftigt. 
Alle Instincte, sagt er schon in einem Vortrag aus dem Jahre 1883, 
haben ihre Wurzel nicht in der Uebung desEinzellebens, 
sondern in Keimesvariationen *). In dem gleichen Vortrag wieś er 
auch schon darauf hin, dass viele Instincthandlungen, wie z. B. der 
Hochzeitsflug der Bienenkbnigin, nur einmal im Leben ausgeiibt 
werden, sich also ohne Uebung vererben miissen1 2). Und in der 
Schrift iiber „Die Allmacht der Naturziichtung" (1893) hat er sich 
mit einem hochst interessanten Beispiel beschaftigt, das jede andere 
Erklarung ais die durch Selection auszuschliessen scheint. Bei 
diesem Beispiel handelt es sich einerseits um das Entstehen von 
korperlichen Eigenschaften und von Instincten, andererseits um 
Verkiimmerung von Instincten; und doch kann dabei an 
eine Vererbung erworbener Charaktere von positiver oder 
negativer Art gar nicht gedacht werden, da namlich von unfrucht- 
baren Individuen die Rede ist. — Die Arbeiterinnen der 
Ameisen sind bekanntlich steril. Bei einigen Ameisenarten haben 
nun die Arbeiterinnen den Instinct, Sclaven zu halten. Dieser 

1) „Ueber die Vererbung“. Jena 1883. S. 37.
2) Ebd. S. 39. Vgl. auch die oben angefiihrten Bemerkungen Darwin’s.
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Instinct kann erst zu einer Zeit aufgetreten sein, ais die betreffenden 
Arten schon sterile Arbeiterinnen besassen (urspriinglich haben sich 
die Arbeiterinnen aus fruchtbaren Weibchen entwickelt). Denn es 
sind die Zwischenstadien nachweisbar von Arten, dereń Arbeiterinnen 
gar keine Sclaven halten, bis zu denen, die es stets thun. Formica 
sanguinea zeigt den „Sclavenhaltungstrieb“ noch nicht ais festen 
Artcharakter und dementsprechend auch noch nicht die auftallenden 
korperlichen Abanderungen, die Polyergus rufescens, eine stets 
Sclaven haltende Art, besitzt. Wir haben also hier zwei Ent- 
wickelungsstadien des merkwiirdigen Triebes. Zwischen beiden 
Stadien miissen an den unfruchtbaren Arbeiterinnen folgende 
Veranderungen vor sich gegangen sein. Die Kiefer miissen sich 
aus Arbeitswerkzeugen in todtliche Waffen und geschickte Trans- 
portwerkzeuge umgewandelt haben; sie haben den sogenannten 
Kaurand verloren und sind zu sabelformigen, spitzen und starken 
Zangen geworden, gleich geeignet, um fremde Puppen zu rauben 
und nach Hause zu schleppen, wie zur Durchbohrung des Kopfes 
der Feinde. Zugleich sind die entsprechenden Kampf- und Raub- 
instincte machtig angewachsen. Und doch ist hier die erbliche 
Wirkung der Uebung nicht mijglich, da die sterilen Arbeiterinnen 
ja gar nichts vererben konnen, ihre Eltern aber weder solche 
Organe noch solche Instincte besitzen. Auf der andern Seite 
sind alle hauslichen Instincte verkiimmert; die Arbeiterinnen 
von Polyergus sorgen nicht mehr um die Brut, schleppen weder 
Nahrung noch Baumaterial herbei, ja sie haben sogar ganz- 
lich die Fahigkeit verloren, ihre Nahrung zu erkennen 
und selbst z u sich z u nehmen; „Forel, Lubbock und 
W a s m a n n haben sich alle iiberzeugt, dass die alteren Angaben 
Huber’s dariiber vollkommen richtig sind, und auch ich selbst 
habe seine wie ForePs Versuche mit demselben Erfolg wiederholt. 
Eingesperrte Thiere v e r h u ngern, wenn sie keinen ihrer Sclaven 
bei sich haben, der sie fiittert; sie erkennen den Honigtropfen nicht 
ais etwas, was ihren Hunger stillen konnte, und wenn Wasmann 
ihnen die Kiefer in eine todte Puppe hineinsteckte, so fingen sie 
nicht an zu fressen, leckten hochstens versuchsweise daran und 
entfernten sich dann wieder. Sobald man ihnen aber einen Sclaven, 
also z. B. eine Arbeiterin von Formica fusca beigibt, so kommen 
sie zu dieser und betteln sie um Nahrung an, und die Sclavin lauft 
zum Honigtropfen, fiillt ihren Kropf mit Honig und fiittert dann 
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die Herrin“ 1). Wie naheliegend, sagt Weismann, scheint hier der 
Gedanke, dass dies ja ein vortreffliches Beispiel fiir die erbliche 
Wirkung des Nichtgebrauchs sei — wenn nur diese Ar- 
beiterinnen nicht sterii waren! Es bleibt daher zur Erklarung nur 
die Selection iibrig (denn die Anschauung, wonach alles Derartige 
einfach der Vernunft des Individuums entsprange, muss doch bei 
dem hóchst unvernunftigen Benehmen solcher Arbeiterinnen von 
vorneherein ausgeschlossen bleiben); und zwar die Selection der 
Miitter: einerseits sind solche Ameisenstaaten lebensfahiger 2), dereń 
fruchtbare Weibchen Arbeiterinnen mit individuellen Variationen 
hervorbringen, die nach der oben geschilderten positiven Ver- 
anderung der Korpereigenschaften und Instincte hinzielen; anderer- 
seits lasst bei denselben Miittern die Selection in Beziehung auf 
jene verkummernden Instincte nach, es kommen auch solche Staaten 
fort, dereń fruchtbare Weibchen Arbeiterinnen erzeugen, bei denen 
die Instincte des Einsammelns, der Pflege, der Nahrungssuche 
schwacher auftreten (negative Selection oder Panmixie).

1) Weismann, „Die Allmacht der Naturzuchtung". Jena 1893. 
S. 52 f.

2) Derselbe Gedanke findet sich schon bei Darwin in der „Entstehung 
der Arten“. (Reclam’sche Ausgabe, S. 364 ff.)

Ein derartiges Beispiel kann die Zweifeł an der Vererbung 
erworbener Charaktere nur yerstarken. Hierzu kommen die anderen 
Griinde der „Neodarwinisten“. Vor Allem ist nach ihrer Ansicht 
noch kein einziges Beispiel von den Gegnern beigebracht worden, 
das die Weismann’sche Theorie ernstlich bedroht hatte. Ein grosser 
Theil der angefuhrten Falle ist wissenschaftlich allzu wenig be- 
glaubigt, und die iibrigen lassen sich ebenso gut durch das Selections- 
princip erklaren. Auch miisste ja, wenn erworbene Eigenschaften 
sich vererbten, z. B. fiir das Schreiben schon langst eine in
stinctiye Anlage entstanden sein; wollte doch Spencer das friihreife 
musikalische Talent Mozart’s auf die Uebung weniger voraus- 
gegangener Generationen zuriickfiihren! Hierzu kommt weiter, 
dass die lange fortgesetzten Versuche Weismann’s und Anderer 
nie eine negative Instanz gegen ihre Behauptung erbracht haben. 
Schon Darwin hat sich fiir die Frage interessirt. 
Romanes berichtet, er habe bereits 1874 mit Darwin lange 
Gesprache uber diesen Gegenstand gehabt und unter dessen Leitung 
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eine systematische Reihe von Experimenten ausgefiihrt, die ihn 
mehr ais 5 Jahre fast ausschliesslich beschaftigt habe; aber alle 
Experimente seien fehlgeschlagenł) — auch ihm ist es also nicht 
gelungen, die Vererbung erworbener Eigenschaften nachzuweisen. 
Dazu kommt ferner in Beziehung auf die Instincte das Argument 
a priori, dass es vollig unfassbar ist, wie erworbene Verbindungs- 
wege zwischen den Ganglienzellen des Gehirns die innere Structur 
der Fortpflanzungszellen derartig beeinflussen sollten, dass sie bei 
spateren Generationen ais vererbte Gehirnbahnen wieder auftauchen. 
Und endlich stellt H. E. Ziegler folgende Erwagung an, zu der 
er durch Meynert angeregt wurde: „Bekanntlich haben bei den 
hoheren Wirbelthieren die erlernten (verstandesmassigen) Associa- 
tionen ihren Sitz vorzugsweise im Vorderhirn, insbesondere in der 
grauen Rinde der Grosshirnhemispharen; wenn eine erlernte Hand- 
lung gewohnheitsmassig wird, so kann dies am einfachsten daraus 
erklftrt werden, dass die entsprechenden Verbindungen der Ganglien
zellen dichter oder kraftiger und demgemass die Bahn sozusagen 
gangbarer wird; gibt man dies zu, so folgt daraus, dass die Bahnen 
der erlernten und gewohnheitsmassig gewordenen Associationen und 
der erlernten Bewegungen ebenfalls durch das Vorderhirn gehen. 
Die Instincte und Reflexe aber sind grosstentheils anders localisirt; 
nur bei Wenigen gehen die Bahnen durch die Grosshirnrinde; es 
sind hauptsachlich die tiefer gelegenen Theile des Gehirns und das 
Ruckenmark, in welchen diejenigen Associationen und Coordinationen 
ihren Sitz haben, auf denen die Instincte und Reflexe beruhen. 
Wenn man vergleichend-anatomisch in der Wirbelthierreihe (ins
besondere bei den Amphibien, Reptilien, Vogeln und Saugethieren) 
die relative Grosse der Grosshirnhemispharen betrachtet, so sieht 
man eine sehr in die Augen fallende Zunahme der Grosse, welche 
offenbar mit der stufenweise steigenden Intelligenz Hand in Hand 
geht. Im Laufe der langen phylogenetischen Entwickelung, wahrend 
weleber die Grosshirnhemispharen allmahlich zu ihrer grossten 
Ausbildung heranwuchsen, sind sie stets hauptsachlich das Organ 
des Verstandes und der Sitz der erlernten und gewohn
heitsmassig werdenden Associationen gewesen; wenn 
Gewohnheiten durch Yererbung zu Instincten wiirden,

2) Romanes, „Eine kritische Darstellung der Weismann’schen Theorie". 
Yorwort, S. VI.



56 Zweites Kapitel.

so miisste man erwarten, dass das Grrosshirn in viel 
hakerem Maasse ais es thatsdchlich der Fali ist, der 
S i t z von Instincten geworden ware"1).

1) H. E. Ziegler, „Ueber den Begriff des Instincts“. Verhandl. der 
Deutschen Zoologischen Gesellschaft. Leipzig 1891. S. 134 f.

Wie hat sich nun die Psychologie in diesem Kampfe der 
Meinungen zu verhalten? Eine Entscheidung der Frage liegt 
nicht in ihrer Kompetenz. Sie wird daher ihren Weg so wahlen 
miissen, dass sie diejenige Richtung einschlagt, die ais die vor- 
sichtigere erscheint. Yorsichtiger ist aber in Beziehung auf die 
Instinctfrage offenbar die neodarwinistische Theorie; denn sie arbeitet 
ausschliesslich mit dem allgemein anerkannten Princip der Selection 
und lasst das vorlaufig zweifelhafte Lamarck’sche Princip bei Seite 
liegen. Daher werde ich, wo es sich fiir mich um die Instinct- 
Frage handelt, nur die Vererbung angeborener Variationen zu Rathe 
ziehen, das Lamarck’sche Princip aber ais eine entweder veraltete 
oder verfriihte Betrachtungsweise nicht zur Erklarung verwenden. 
In Folgę dessen trete ich im Wesentlichen der Definition des In
stinctes bei, die Ziegler, ein Anhanger Weismann’s, in dem eben 
angefiihrten Vortrag gegeben hat, mit Ausnahme eines Punktes, den 
ich gleich erwahnen werde.

Ziegler hat in dem schon genannten Vortrag „Ueber den 
Begriff des Instinctes" mit grosser Vorsicht, Klarheit und Sach- 
kenntniss die Auffassung des Problems entwickelt, die jetzt bei 
den modernen Zoologen offenbar immer mehr an Boden gewinnt, 
und er trifft dabei in der Hauptsache vollstandig mit der Ansicht 
mancher neueren Psychologen zusammen. — Bei jedem Instinct 
besteht eine feste Verbindung zwischen einem bestimmten Reiz und 
einer bestimmten Thatigkeit, eine Verbindung, die unter normalen 
Verhaltnissen zweckmassig ist. Ist diese Zweckmassigkeit auf den 
bewussten Wiłlen zuruckzufuhren? Nein; der Begriff des Be- 
wusstseins ist vielmehr iiberhaupt bei Seite zu lassen, 
wenn man den Instinct in brauchbarer Weise definiren will. (Wer 
kann wissen, wann ein Hund, eine Eidechse, ein Fisch, ein Kafer, 
eine’ Schnecke, ein Regenwurm eine Handlung mit Bewusstsein 
oder unbewusst begeht? Es ist aber in der naturwissenschaftlichen 
Forschung stets bedenklich, in einen Begriff ein Merkmal aufzu- 
nehmen, iiber welches man empirisch nicht entscheiden kann.) In 
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Folgę dessen ist jene feste, zweckmhssige Verbindung zwischen 
Reiz und Thatigkeit ais reflexartig zu betrachten. Instincte 
sind, wie schon Herbert Spencer mit Recht bemerkt hat, 
complicirte Reflexthatigkeiten. — Die Zweckmassig- 
keit von Reflex und Instinct aber ist rein durch Selection zu 
erklaren, und zwar durch Selection in der strengen Fassung 
Weismann’s, die alle Vererbung erworbener Eigenschaften aus- 
schliesst. „Im Laufe der phylogenetischen Entwickelung unterlagen 
die Instincte der natiirlichen Zuchtwahl, und demgemass sind sie 
zweckmhssig. Sie sind den Verhaltnissen angepasst und dienen 
meistens zur Erhaltung des Individuums, stets zur Erhaltung der 
Art.“ Es handelt sich dabei, physiologisch betrachtet, um gewisse 
Verbindungswege zwischen den Ganglienzellen, die schon in der 
Vererbungssubstanz ais Anlagen vorhanden (blastogen) sind, also 
um „ererbte Bahn en “ Die oft so verbluffende Complicirtheit 
und Zweckmassigkeit der Instincte ist nicht auffallender oder un- 
erklarlicher ais die grosse Complicirtheit und Zweckmassigkeit der 
iibrigen Organisation; „es ist z. B. der wunderbare Instinct, welcher 
die Holzbiene (Xylocopa violacea Fabr.) befahigt, ihren kunstvollen 
Bau in Baumstammen anzulegen, nicht unerklarlicher ais der 
complicirte Bau des Facettenauges desselben Thieres." „Die 
Principien, welche fiir die morphologische Betrachtung der 
Organe aufgestellt sind, sie gelten alle auch fiir die Instincte; 
auch hinsichtlich dieser spricht man von Homologie, Analogie und 
Parallelentwickelung, von individueller Variation, natiirlicher Ziichtung 
und daraus resultirender Zweckmassigkeit, von kiinstlicher Ziichtung 
und Kreuzung, von Rudimentarwerden, von Ruckschlag (Atavis- 
mus); hier wie dort gibt es Falle von Entwickelungshemmung und 
natiirlicher oder kiinstlicher Missbildung." — Im Gegensatz zu 
Reflex und Instinct beruhen alle auf Grund von Erfahrung ent- 
stehenden Associationen, dereń Princip wir (im weitesten Sinne) 
Verstand, Intelligenz nennen, auf (somatogenen) „er- 
worbenen Bahnen“, die nicht erblich sind, also auch bei 
der Entstehung der Instincte keine Rolle spielen konnen.

Im Anschlus.s an die Ausfiihrungen Ziegler’s eigne ich mir 

1) Vgl. James, „The prineiples of psyehology", II, 391: der Instinct ist 
„a mere excito-motor impulse, due to the preexistenee of a certain ,reflex arc‘ 
in the nerve-centres of the creature11.
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folgende Punkte ais wesentlich an: 1) Die Annahme, dass bei der 
Entstehung der Instincte und also auch der Spiele vererbte In- 
telligenzhandlungen mitwirken, ist vorlaulig nicht verwerthbar. 
Wenn auch das Lamarck’sche Princip nicht endgiiltig widerlegt ist, 
so gebietet es doch die Vorsicht, sich — so lange der Kampf darum 
noch unentschieden bleibt — mit dem anderen Hauptprincip des 
Darwinismus zu begniigen, das eine gesichertere Grundlage besitzt. 
2) Demnach kommt zur Erklarung der Instincte (und der Spiele) 
nur die naturliche Auslese blastogener Yariationen in Betracht, 
denn ein weiteres empirisches Entwickelungsprincip ist uns nicht 
bekannt. Durch die Selection miissen sich also mit der Zeit aus 
einfacheren Reflexen die complicirteren Reflexthatigkeiten ent
wickelt haben, die wir Instincte nennen; sie muss uns ihre Zweck- 
massigkeit ebenso erklaren, wie sie uns die Zweckmassigkeit der 
Organismen iiberhaupt erklart. — Ob sie dazu vollig ausreicht, ist 
freilich eine andere Frage; ich gehóre nicht zu denen, die unbedingt 
an die „Allmacht der Naturzuchtung11 glauben. Ganz abgesehen 
davon, dass auch unser Wissen von der Phylogenese schliesslich 
auf jenen dunklen Fluthen metaphysischer Probleme ruht, von 
denen ich gesprochen habe, ist es ja selbst im Gebiet des Empirischen 
unter den Naturforschern keineswegs ausgemacht, dass die Auslese 
der gewohnlichen individuellen Variationen wirklich, wie Darwin 
lehrt, geniigt, um inkleinen Schritten allmahlich aus einer 
Species in eine andere, neue hiniiberzufiihren. Es fehlt nicht an 
solchen, die das laugnen, die dem Darwin’schen Gedanken nur eine 
beschranktere Bedeutung beimessen. Wie auf einem wogenden 
Gewasser jedes Wassertheilchen nur eine in sich zuriickkehrende 
Bewegung macht, so dass die Bewegung der Wellen iiber die ganze 
Flachę hinweg, die wir zu sehen meinen, ein blosser Schein ist, so 
wiirde danach die Auslese der gewohnlichen ererbten Besonder- 
heiten nicht iiber einen bestimmten Umkreis hinausreichen, sodass 
zur Ueberfiihrung in neue Arten ganz andere, sprungartige 
Aenderungen im Gleichgewichtszustand der Keimsubstanz nothig 
waren ’). Trotzdem muss es, da wir bis jetzt allein von der Wirkung 
der Selection im Darwin’schen Sinne etwas Sicheres wissen, vor- 
lftufig dabei bleiben, dass man eben sieht, wie weit man mit ihr 

1) So Galton und Bateson: Fr. Galton, „Discontinuity in Evolution“, 
Mind 1894.
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kommt. Zu einer absoluten Erkenntniss derartiger Erscheinungen 
wird man so wie so niemals gelangen. 3) Da die Instincte nach 
der von Spencer begrundeten Ansicht nur complicirtere Reflex- 
handlungen sind, lasst man die Frage, ob das instinctiv handelnde 
Thier seiner Thatigkeit bewusst sei oder nicht, fiir die allgemeine 
Detinition des Begriffes besśer aus dem Spiel. Es ist ja klar, dass 
viele Instincthandlungen von Bewusstsein begleitet sind; da aber 
auch die bewusst ausgeiibten Instincte sich aus wahrscheinlich un- 
bewusst vollzogenen Reflexen entwickelt haben'), ist es nicht 
nioglich, eine feste Grenze zu ziehen. Hier ist Ziegler yor
sichtiger ais Romanes1 2) und Schneider3), die gerade durch 
das Moment des Bewusstseins eine solche feste Scheidewand zwischen 
Instinct und Reflex aufstellen wollten; andererseits ist er aber auch 
yorsichtiger ais Ziehen, der yollige Unbewusstheit der instinctiven 
Thatigkeiten annimmt4 5). Vermuthlich ist Ziegler hier wie auch in 
anderen Punkten von Spencer angeregt, der sich behutsam so 
ausdriickt: „Instinct in seinen hoheren Formen ist wahrscheinlich 
von einem rudimentaren Bewusstsein begleitet11 ®).

1) W. Wundt, („Grundzuge der physiologischen Psychologie11, 4. Aufl., 
II, 582 ff.) und E. Alix („L’esprit de nos betes11, Paris 1890, S. 580) sind der 
Meinung, dass die Reflexe selbst aus mechanisirten bewussten Bewegungen 
(Wundt: Triebbewegungen) heryorgegangen sind. Bei beiden ist dieser Ge
danke mit der Vererbung erworbener Eigenschaften in Verbindung gebracht. 
Davon abgesehen enthalt er aber keinen Widerspruch gegen das oben Be- 
hauptete, da die haufig yollzogenen Reflexe sich auch dann unbewusst ab- 
spielen konnen, wenn sie bei ihrem ersten Auftreten im Indiyiduum von Be
wusstsein begleitet waren.

2) Z. B. „Animal Intelligence11. 1892. S. 11.
3) Bes. in dem Buch „Der thierische Wille".
4) Th. Ziehen, „Leitfaden der physiologischen Psychologie11. Jena 

1893. S. 12 f.
5) H. Spencer, „Principien der Psychologie11. § 195.

Soweit reicht meine Uebereinstimmung mit Ziegler. Seine 
Verwerfung jeder Beziehung auf das Bewusstsein oder Nicht- 
Bewusstsein gilt aber noch in einer anderen Hinsicht — und hier 
hat er, wie ich glaube, nicht vóllig das Richtige getrotfen. — Jede 
Instincthandlung ist das Mittel zum Zweck der Erhaltung der 
Art. Die Frage nach der Anwesenheit des Bewusstseins hat also 
hier eine doppelte Beziehung, wie das z. B. in der Definition 
Hartmann’s deutlich hervortritt: „Der Instinct ist bewusstes 
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Wollen des Mittels zu einem unbewusst gewollten Zweck" *). 
Was das Mittel, also die Handlung selbst betrifft, so ist es, wie 
eben ausgefiihrt wurde, richtiger, das Merkmal „bewusst“ oder 
„nicht-bewusst“ iiberhaupt wegzulassen. Ist es aber nicht doch zu- 
lassig, wenigstens in Beziehung auf den Zweck der Handlung 
bestimmt zu sagen: „unter Instinct verstehen wir den Trieb zu 
einer Handlung, dereń Zweck dem Individuum nicht bewusst 
ist, die aber trotzdem zur Erreichung des Zweckes fiihrt?"1 2) U. li. 
ist nicht bei der instinctiven Handlung ais solcher das 
Zweckbewusstsein ganz allgemein auszuschliessen ? Ziegler 
will auch hier keine psychische Bestimmung, selbst keine negative, 
in die Definition aufnehmen3). „Wer kann wissen, ob der Vogel, 
wenn er sein Nest baut, dabei schon die Vorstellung hat, dass die 
Jungen in diesem Neste ihr warmes Bett finden? Auch beim 
Menschen erweist sich dieses Kriterium ais triigerisch. Wenn 
z. B. die Mutter ihr Kind saugt, so ist diese Handlung offenbar 
instinctiv, obgleich die Mutter vielleicht dabei den Gedanken hegt, 
dass das Kind die Stiitze ihres Alters und der Stammhalter der 
Familie werden konne, obgleich sie also nicht allein des nachsten 
Zweckes, sondern sogar der weitesten Folgen ihrer Handlung sich 
wohl bewusst ist." Auf Grund solcher Erwagungen halt es Ziegler 
fiir gerathen, auch in Beziehung auf den Zweck nichts uber die 
An- oder Abwesenheit des Bewusstseins zu sagen. Ich glaube aber, 
die Sache bekommt ein anderes Ansehen, wenn man sich erst 
einmal klar zu machen sucht, wie das fehlende Zweckbewusstsein 
wohl gemeint sein kann. Da ergeben sich namlich zwei ver- 
schiedene Auslegungen. Erstens kann man, wie Schneider in 
seinem spateren Werke „Der menschliche Wille11 4) mit Recht bemerkt 
hat, die Relativitat der Zwecke bedenken. Wenn ein Raubthier 
die Beute wittert und nun mit den seiner Art eigenthiimlichen 
Bewegungen darauf zuschleicht, so ist das Zuschleichen ein Mittel 
fiir den Zweck, auf Sprungnahe zu kommen. Der Sprung ist ein 
Mittel fiir den Zweck, das Thier festzuhalten und zu todten, das 
Zerreissen des Opfers ein Mittel fiir den Zweck, es zu fressen, 

1) „Philos. d. Unbewussten". I, S. 76.
2) So Schneider, „Der thierische Wille". S. 61.
3) So auch schon Darwin, „Entstehung d. Arten". S. 328 f.
4) Vgl. bes. Kap. XI.
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das Fressen dient dem Zweck der Ernahrung u. s. w. Erst der 
hOchste und letzte Zweck ist — wenigstens fiir unser Wissen — 
nicht mehr relativ, namlich die Erhaltung der Art. Dieses letzten 
Zweckes kann sich aber nur der reflectirende Mensch unter Um- 
standen bewusst sein, und auch er ist es thatsachlich im gewohn
lichen Leben fast nie. Denn selbst bei unseren nicht in- 
stinctiven Handlungen ist ja gewohnlich nur ein relativer 
Zweck bewusst. Wenn sich Jemand einen neuen Anzug bestellt, 
denkt er nicht daran, dass er dadurch der Erhaltung der Art dient 
(Schneider). Fiir die Instincthandlungen des Kindes, des Natur- 
menschen und des Thieres wird also der Satz wohl gelten diirfen: 
dięjenige Zweckmassigkeit, die von der Selection eigentlich heraus- 
gearbeitet wird, namlich die Zweckmassigkeit fiir die Erhaltung 
der Art, ist ihnen nicht bewusst; dagegen konnen ihnen sehr gut 
relative Zwecke bewusst sein, z. B. kann dem jagenden Fuchs 
ein Erinnerungsbild gastronomischer Geniisse ais Zweckvorstellung 
vor der Seele schweben. Ich halte aber diese erste Auslegung der 
unbewussten Zweckthatigkeit darum fiir ungeniigend, weil, wie 
schon erwahnt, auch nicht instinctive Handlungen von einem 
Bewusstsein ihres hóchsten und letzten Zweckes durchaus nicht 
begleitet zu sein brauchen. — Dennoch scheint mir in der von 
Ziegler bekampften Auffassung ein richtiger Gedanke zu stecken, 
wenn man sie namlich (zweitens) so auslegt, dass eine Handlung 
nur soweit instinctiv ist, ais sie nicht durch Zweckvorstellungen 
motivirt wird. Und zwar gilt das sowohl von der Vorstellung 
der relativen Zwecke, ais von der des absoluten. Nehmen 
wir wieder den Fuchs, der eine Beute wittert. Wenn er bei dem 
Heranschleichen ein Zweckbewusstsein hat, so kónnte dieses nur 
in individuell erworbenen Associationen begriindet sein, etwa in der 
Association des Geruches mit dem Wohlgeschmack des Opfers, in 
der Erinnerung, dass das Thier bei unvorsichtigen Bewegungen 
des Raubers davonspringt etc. Soweit nun, ais solche erworbene 
Associationen motivirend wirken, soweit kann man nicht von 
Instinct reden. Soweit dagegen der blosse aussere Reiz auf die 
Geruchsnerven ererbte Bahnen in dem Gehirn des Fuchses in 
Function setzt, soweit ist seine Handlung gerade so gut instinctiv 
ais das Fauchen der jungen Katzchen gegen die Hand, die einen 
Hund gestreichelt hat. Oder der Vogel, der ein Nest baut: sollte 
er ein Bewusstsein davon haben, dass die Jungen in diesem Neste 
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ein warmes Bett finden werden, so kann seine Handlung doch rein 
instinctiv sein, so lange namlich jenes Bewusstsein ein blosses 
Erinnerungsbild ohne Motivationskraft bleibt. Sowie dagegen die 
Vorstellung auf seinen Willen wirkt, haben wir es nicht mehr mit 
einer reinen Instincthandlung zu thun, sondern mit einer theils 
instinctiven, theils willkiirlichen Handlung. Gerade 
darum also, weil das Zweckbewusstsein manchmal zu Instinct- 
handlungen hinzutreten kann, scheint mir eine Beziehung auf dieses 
Moment nothwendig zu sein, und ich wiirde daher den Begriff 
ungefahr in folgender Form definiren: Die Handlungen der Thiere 
und Menschen sind soweit instinctiv, ais sie durch (yermuthlich 
selectiv entstandene) „ererbte Bahnen" ohne Motivirung durch 
Zweckvorstellungen veranlasst werden.

Die Thatsache, dass die gleiche Handlung zum Theil instinctiv, 
zum Theil willkurlich sein kann, ist in vielen Beziehungen von 
Wichtigkeit, nicht zum Geringsten fiir die Spiele, in denen ja, 
je hóher sie stehen, desto mehr individuell Erworbenes neben dem 
Instinctiven zu Tage tritt. — Friiher wurde von extremen Theoretikern 
die Ansicht vertreten: nur das Thier hat Instincte, nur der Mensch 
hat Vernunft. Cuvier meinte noch, Instinct und Intelligenz 
stehen im umgekehrten Verhaltniss; ebenso Flourens. Darwin 
bestreitet die Ansicht Cuvier’s, behauptet aber doch noch, dass ,,dei’ 
Mensch vielleicht etwas weniger Instincte habe ais die ihm zu- 
nachst stehenden Thiere", und dass die Instincte bei den hoheren 
Thieren nicht so zahlreich und einfacher seieti ais bei den niedrigeren 1). 
James dagegen kehrt einfach das Verhaltniss um und sagt, der 
Mensch sei dasjenige Lebewesen, das die meisten Instincte habe2). 
Das ist nun ganz richtig, wenn man erkannt hat, dass es auch 
Handlungen gibt, die zum Theil willkurlich, zum Theil instinctiv 
sind, wie z. B. die Thatigkeit des Jagdliebhabers, der sich des 
Zwecks seiner Handlungen sehr wohl bewusst ist, aber dennoch 
zum grosseren Theil von instinctiven Triebfedern angetrieben wird. 
Zieht man solche halbinstinctive Erscheinungen mit in Betracht, 

1) „Abstammung des Menschen1'. I, 99.
2) The Principles of Psychology, II, 389. — Auch Pouchet (Revue des 

deux mondes, Februar 1870) und Alix („L’esprit de nos betes" 1890) weisen 
darauf hin, dass gerade die intelligentesten Thiere auch besonders viele In
stincte haben.
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so hat in der That der Mensch eben so viele, wenn nicht mehr 
Instincte ais irgend ein Thier. Aus der gleichen Erkenntniss 
heraus versteht man nun aber auch den richtigen Gedanken, der 
hinter jener verkehrten Ansicht versteckt lag: je niedriger die 
Thiere stehen, desto reiner sind ihre Instincte; je 
hoher sie stehen, desto mehr wird die Wirkung der 
vererbten Bahnen durch erworbene Bahnen theils 
verstarkt, theils ersetzt, theils verftndert. — „Je ent- 
schiedener,“ sagen die Briider Muller, „von vornherein 
fertiger der Kunsttrieb in einer Thierclasse vorhanden ist, desto 
weniger pflegen merkwurdiger Weise die sonstigen geistigen 
Eigenschaften vorhanden zu sein"1). — Und Flourens be- 
merkt: „L’intelligence n’entre point dans l’art inne (Instinct), mais 
elle peut influer sur lui, veiller sur lui, le moditier selon les 
circonstances, et c’est ce concours distinct do 1’instinct et de 
1’intelligence qu’il faut bien entendre" 2).

1) A. u. K. Muller, „Wohnungen, Leben und Eigenthumlichkeiten in 
der hoheren Thierwelt". S. 217.

2) P. Flourens, „Psychologie comparee", 2. Aufl. 1864. S. 10 f.; vgl. 
auch J. Sully, „The human mind“, 1892. I, 137.

3) „Philos. d. Unbewussten". I, 185.

Ich bin nun fest uberzeugt, dass es sich bei diesem Verhaltniss 
um eine sehr zweck mflssige Einrichtung handelt, die ihre Ent- 
stehung vermuthlich sowohl der negativen ais der positiven Selection 
verdankt. Schon Hartmann hat darauf hingewiesen, dass die 
Natur da den Instinct versagt, wo sie die Mittel zur bewussten 
Leistung oder Erlernung verliehen hat3). Je hoher und compli- 
cirter die Aufgaben sind, die der Kampf um’s Dasein einer Art 
stellt, desto mehr wird die Selection die Entwickelung des Vorder- 
hirns und zugleich die Entwickelung geistiger Fahigkeiten be- 
giinstigen; je mehr so durch positive Selection die geistige Leistungs
fahigkeit steigt, desto geringer wird die Strenge der Auslese in 
Beziehung auf die Instincte zu sein brauchen; es kommen nun 
auch Individuen mit weniger vollkommen ausgebildeten ererbten 
Bahnen zur Fortpflanzung; kurz, indem positive Selection das 
Wachsthum der Intelligenz befordert, tritt in Beziehung auf die 
Instincte bis zu einem gewissen Grad negative Selection oder 
Panmixie ein. (Doch gilt das natiirlich nur fur solche Instincte, 
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bei denen ein partieller Ersatz durch zweckbewusstes Handeln auch 
jwirklich vortheilhaft ist.) Ja, es liesse sich vielleicht sogar behaupten, 
dass die geringer werdende Durcharbeitung der Instincte auf p o s i - 
tive Selection zuriickzufiihren sei. Wir haben keine Ahnung, auf 
welcher Stufe des Animalischen zuerst Handlungen auftauchen, die 
auf eigentlicher Intelligenz, also auf der Fahigkeit zu individuell 
erworbenen Associationen beruhen. Nehmen wir nun an, irgendwo 
in der Entwickelung der Lebewesen habe sich neben Reflexen und 
Instincten die Intelligenz soweit gesteigert, dass sie Manches ebenso 
leicht, ja leichter bewerkstelligen kann, ais der blosse Instinct. 
Von diesem Moment an wiirde die allzu weit gebende Vererbung 
angeborener Gehirnmechanismen der Weiterentwickelung der In
telligenz geradezu schadlich sein, und man kónnte eine positive 
Selection annehmen, die weniger scharf ausgearbeitete Instincte 
direct begiinstigt, um das Nervensystem zu Gunsten der nun 
werthvolleren erworbenen Bahnen zu entlasten1).

1) Diesen Gedanken hat auch Wundt in dem Abschnitt iiber „Affecte 
und Triebe“ in seiner Physiolog. Psychologie angedeutet. Bd. II, S. 512 der
4. Aufl. heisst es: „Bei einer vielseitigen Anlage eines Wesens muss 
zugleich der individuellen Entwickelung ein grbsserer Baum ge- 
boten sein, und gleichzeitig damit muss nothwendig die Determi- 
nation durch Vererbung geringer werden.“ — Gewohnlich fasst man 
dagegen die unvollkommenen Instincte nur ais Anfangsstadien der Entwicke
lung auf, gewiss in sehr vielen Fallen mit Unrecht.

Wie dem auch sei — jedenfalls erklaren sich uns durch eine 
solche Abschwachung der Instincte die unzahligen Falle, die Manner 
wie Wallace veranlasst haben, iiberhaupt am Instinct zu zweifeln. 
Ich greife nur ein Beispiel heraus. In seiner „Philosophie der 
Vogelnester“ hat Wallace Beobachtungen gesammelt, die beweisen 
sollen, dass Vógel ihren Gesang nicht durch vererbte Instincte 
besitzen, sondern individuell erlernen. Da hat Barrington 
kleine Hanflinge in Gesellschaft von guten Gesangs-Lerchen auf- 
gezogen, und die Hanflinge haben den Gesang ihrer Lehrer so fest 
angenommen, dass sie ihn spiiter auch in Gesellschaft von anderen 
Hanflingen nicht mehr verlernten. Ein Stieglitz sang wie ein 
Zaunkónig, ohne irgend eine seiner eigenen Art eigenthtimlichen 
Melodien. Das Gleiche wird von friih aus dem Nest genommenen 
Steinschmatzern, Weisskehlchen, Dompfaffen, Nachtigallen, Roth- 
schwanzchen berichtet. „Diese Thatsachen,“ sagt Wallace, „und * 4 
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viele andere, welche angezogen werden konnten, stellen es sicher, 
dass der eigenthtimliche Gesang der Vogel durch Nachahmung 
erworben ist, ebenso wie ein Kind nicht durch einen Instinct 
englisch oder franzosisch lernt, sondern dadurch, dass es die 
Sprachen von seinen Eltern sprechen hort“ *). Das klingt nun sehr 
iiberzeugend; aber man bemerke wohl, dass erstens der Trieb, 
seine Stimme erschallen zu lassen, doch instinctiv ist, dass zweitens 
das Nachahmen selbst von einem Nachahmungs instinct ausgeht 
(dariiber habe ich gleich noch mehr zu sagen), und dass drittens 
bei jungen V0geln, die nicht schon wenige Tage alt aus dem Nest 
genommen wurden, das Experiment missgluckte, weil sie dann 
durch spStere Erfahrungen nicht mehr in gleicher Weise beeinflusst 
werden konnten. Der Vogelgesang ist also sicher doch eine jener 
gemischten Erscheinungen, bei denen Instinct und Erfahrung neben- 
einander wirken1 2).

1) „Beitrage zur Theorie der naturlichen Zuchtwahl11. S. 251 f.
2) Uebrigens gibt es auch Zeugnisse, wonach selbst complicirtere Vogel- 

gesange ohne Belehrung entstehen. Einfache Lockrufe wie der Kuckuck- oder 
Wachtelruf sind wohl sicher rein instinctiv.

Gro os, Die Spiele der Thiere.

Einer solchen Begiinstigung der Intelligenzentwicke- 
lung dienen nun nach meiner Meinung auch die Spiele. Ich 
denke mir diesen Zusammenhang in folgender Weise. Es gibt eine 
Reihe von hOchst wichtigen Lebensaufgaben, die dem 
erwachsenen Thier (hoherer Art) oder dem erwachsenen 
Natur-Menschen gestellt sind; so — um einige der wesentlichsten 
anzufiihren —: 1) eine moglichst vollkommene Verwendbarkeit der 
eigenen Korperorgane, eine ausgebildete Herrschaft iiber den 
eigenen Korper; aus dieser allgemeineTrGrundbedingung heraus 
entwickeln sich die speciellen Aufgaben, namlich 2) die vollkommene 
Herrschaft Iiber die Mittel zur Ortsv e r a n derung, die der be- 
treffenden Art eigenthiimlich sind, z. B. Gehen, Rennen, Springen, 
Schwimmen, Fliegen; 3) grosse Geschicklichkeit in der Erjagung 
der Beute, z. B. im Lauern, Schleichen, Verfolgen, Ergreifen, 
Schiitteln; 4) eine ebenso grosse Gewandtheit im Entrinnen vor 
mSchtigeren Feinden, z. B. im Davonrennen, in dem plotzlichen 
Abbiegen beim schnellsten Laufe, im Sichverstecken. 5) Bedeutende 
Leistungsfahigkeit in dem Kampf mit Gegnern, besonders in dem 

5
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Streit mit Individuen der eigenen Art bei der Bewerbung etc. 
Es ist nun nach den vorausgegangenen Erorterungen wohl kein 
Zweifel, dass in allen diesen fiir den Kampf um’s Dasein und die 
Erhaltung der Art so ausserordentlich wichtigen thierischen und 
menschlichen Fahigkeiten der Instinct eine Rolle spielt. Ferner 
ware es — und damit kniipfe ich wieder an den Schluss des 
vorigen Kapitels an — durch aus imEinklang mit sonstigen 
Vererbungserscheinungen, wenn diese Instincte erst 
in dem Lebensalter hervortreten wiirden, in dem sie 
ernstlich gebraucht werden. So gut manche korperlichen 
Charaktere, die im Kampf um das Weibchen niitzlich sind, sich 
erst zu der Zeit entwickeln, wo das Thier ihrer bedarf, so gut 
manche Instincte, die sich auf die Fcrtpflanzung beziehen, erst im 
Alter der Reife hervortreten, so gut konnten auch die Kampf- 
instincte zwischen Thieren derselben Art erst dann auftauchen, 
wenn das Thier sie ernstlich nothig hat. Ebenso kónnte es sich 
bei allen den andern Instincten verhalten, die zu den angefuhrten 
Aufgaben in Beziehung stehen. Die Fluchtinstincte konnten reflex- 
artig erst bei einer wirklichen Lebensgefahr, die Jagdinstincte erst 
dann hervortreten, wenn das Thier von den Eltern nicht mehr 
ernahrt wird u. s. f. Wenn dies nun der Fali ware, d. h. mit 
andern Worten, wenn es keine Jugendspiele gabe, was 
wurde die Folgę davon sein? Offenbar miissten die betreffenden 
Instincte dann bis in die kleinsten und feinsten Details ausgearbeitet 
sein. Denn nehmen wir an, sie waren nur oberflachlich ausgearbeitet 
und darum auch fiir sich allein nicht geniigend, so wiirden die 
Thiere ohne Spiel ganz unvorbereitet in den Kampf um’s Dasein 
eintreten. Der Tiger z. B., der von seinen Eltern nicht mehr 
ernahrt wiirde und sich nun ohne alle Voriibung im Springen und 
Erfassen der Beuteseine Nahrung verschaffen sollte, wiirde elend 
zu Grunde gehen. Er besasse wohl einen unbestimmten und er- 
erbten Drang, sich gerauschlos anzuschleichen, dann mit wenigen 
riesigen Satzen auf die Beute zu stiirzen und sie mit Gebiss und 
Krallen zu iiberwaltigen;-aber bei seiner korperlichen und geistigen 
Ungeiibtheit wiirde ihm das Wild gewiss entwischen. Ohne die 
vorausgehenden Spiele ware es demnach in der That unerlasslich,

1) Die Eltern wiirden ihm natiirlich im Yorausgesetzten Fali aueli keine 
lebende Beute zum Spielen bringen. 
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dass die Instincte sehr vollstandig ausgebildet waren, dass also die 
oben genannten Aufgaben durch ererbte Mechanismen mit der 
gleichen Vollkommenheit gelost wiirden, wie es bei manchen nur 
einmal im Leben auftretenden Instincthandlungen der Fali ist. An- 
genommen nun, dies sei iiberhaupt moglich, wo bliebe dann die 
hijhere Intelligenzentwickelung ? Ais verzogene Mutterkinder der 
Natur, blind geleitet am Gangelband ererbter Triebe, wiirden die 
Thiere ganz sicher geistig zuriickgeblieben sein. Gliieklicher 
Weise verhalt es sich anders. In demselben Augenblick, wo in 
der organischen Weit die aufsteigende Evolution soweit fort- 
geschritten ist, dass die selbststhndige Intelligenz mehr leisten kann 
ais der blosse Instinct, in demselben Augenblick werden auch die 
ererbten Mechanismen von ihrer Vollkommenheit verlieren, und 
ais Ersatz wird mehr und mehr die „Nachmeisselung der Hirn- 
pradisposition“ *) durch individuelle Erfahrung hervortreten. Dass 
dies aber moglich ist, dafiir sorgen die Jugendspiele 
der Thiere, durch die allein eine solche Ausmeisselung recht- 
zeitig und vollstandig vollzogen werden kann. So verwirklicht die 
natiirliche Auslese durch die Jugendspiele die tiefsinnige Forderung 
Goethe’s: „Was du ererbt von deinen Vfltern hast, erwirb es, 
um es zu besitzen.“

Hier zeigt sich erst die ganze biologische Bedeutung der Spiele. 
Es ist eine meines Wissens allgemein verbreitete Ansicht, dass das 
Jugendleben, das ja nur bei relativ hochstehenden Arten vor- 
kommt, den Zweck hat, dem Thier die nóthige Zeit zur Anpassung 
an seine complicirten, durch blosse Instincte nicht mehr zu losenden 
Lebensaufgaben zu verschaffen. Je hoher die Meisterschaft, desto 
langer die Lehrzeit. Wenn dies richtig ist, so kommen hierbei in 
allererster Linie die Spiele in Betracht. Bisher haben wir das 
Jugendleben ais etwas Gegebenes hingenommen und nur davon ge- 
sprochen, dass jene Instincte des biologischen Nutzens wegen schon 
verfruht , also in der Jugend auftreten. Nun tritt der Gedanke 
hervor, dass moglicher Weise die Jugendzeit um der Spiele 
will en da ist. Die Thiere wiirden dann nicht, wie man friiher 
dachte, spielen, weil sie jung und frbhlich sind, sondern man miisste

1) E. v. Hartmann, „Philosophie des Unbewussten". 10. Aufl. 
III, 244.

5* 
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sagen: die Thiere haben eine Jugendzeit, damit sie 
spielen konnen; denn nur so ist es ihnen moglich, die — fiir 
sich allein ungeniigenden — ererbten Bahnen durch individuelle 
Erfahrung rechtzeitig so zu vervollkommnen, dass sie den Aufgaben 
des Lebens gewachsen sind. — Naturlich mogen noch andere, auch 
physiologische Griinde fiir die Erscheinung der Jugendzeit mit- 
wirken; aber soweit sie den Zweck hat, dem Thier die Anpassung 
an seine Lebensaufgaben zu ermóglichen, ist dabei vor Allem an 
die Spiele zu denken.

Ich fasse dieses Ergebniss in wenige, kurze Satze zusammen. 
Das hauptsachliche Problem bilden fiir uns die Jugendspiele; sind 
sie einmal richtig erklart, so werden die Spiele der Erwachsenen 
keine besondere Schwierigkeit mehr machen. Die Spiele junger 
Thiere beruhen darauf, dass gewisse, sehr wichtige Instincte schon 
zu einer Zeit auftreten, wo das Thier ihrer noch nicht ernstlich 
bedarf. Dieses verfriihte Auftreten auf vererbte Uebung zuriickzu- 
fiihren, geht nicht an, weil die Vererbung erworbener Eigenschaften 
sehr zweifelhaft ist. Selbst wenn sie mitwirkte, wiirde doch die 
Erklarung durch Selection in erster Linie stehen, weil die Spiele 
einen unberechenbaren Nutzen haben. Dieser Nutzen besteht in 
der spielenden Voriibung und Einiibung jener wichtigen Lebens
aufgaben. Denn dadurch wird der Selection die Móglichkeit ge- 
geben, die blinde Macht der Instincte abzuschwachen und zum 
Ersatz dafiir die selbststflndige Intelligenzentwickelung immer mehr 
zu begiinstigen. In dem Moment, wo die Intelligenzentwickelung 
hoch genug steht, um im struggle for life niitzlicher zu sein, ais 
vollkommene Instincte, wird die naturliche Auslese solche Individuen 
begiinstigen, bei denen die angefiihrten Instincte in weniger aus- 
gearbeiteter Form, schon in der Jugend, ohne ernstlichen Anlass, 
rein zum Zwecke der Voriibung und Einiibung, in Thatigkeit 
treten — d. h. solche Thiere, die spielen. Ja, man wird 
schliesslich, um die biologische Bedeutung der Spiele in ihrer 
ganzen Grosse zu wiirdigen, den Gedanken wagen dtirfen: vielleicht 
ist die Einrichtung der Jugendzeit selbst zum Theil um der Spiele 
willen getroffen; die Thiere spielen nicht, weil sie jung sind, son
dern sie haben eine Jugend, weil sie spielen miissen.

Von diesem Standpunkte aus erscheint das Wort „Spieltrieb“ 
nicht ganz correct. Es gibt nicht einen allgemeinen Trieb zum 
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Spielen iiberhaupt1), sondern einzelne Instincte aussern sich auch 
da, wo fiir ihre ernstliche Bethfltigung kein Anlass gegeben ist, 
zum Zwecke der Uebung, besonders der Voriibung, und diese ein- 
zelnen Instincte werden dadurch zu den einzelnen Spielen. — 
Hier zeigt sich auch der einzig befriedigende Gesichtspunkt ftir die 
richtige Unterscheidung von Ernst und Spiel. Man hat bisher 
diesen Gegensatz gem so aufgefasst: der Ernst entspringt der 
Be ruf s thatigkeit, das Spiel der freien Erholung. Dabei geht 
man aber viel zu sehr vom Menschen, und zwar vom erwachsenen 
Menschen, aus. Dem Kinde ist es sehr ernst bei seinem Spiel. 
„Das Spiel ist ernst fiir die Jugend,“ sagt F. W. Klumpp sehr 
richtig, „weil der tiichtige Knabe sein Spiel mit einem Eifer, mit 
einer Hingebung seines ganzen Wesens behandelt, wie kaum der 
Mann sein wichtigstes Geschaft" 2). Und das Kind spielt am voll- 
kommensten in der Zeit, ehe es durch die Schule in eine gewisser- 
maassen b e r u f s massige Thatigkeit eingefiihrt wird. (Ein dreijahriges 
Madchen, das ich viel beobachtet habe, spielte eigentlich fur ge- 
wbhnlich so lange, ais es nicht schlief; sogar beim Essen durfte 
die Puppe nicht fehlen, oder mussten Geschichten erzahlt werden.) 
Der entscheidende Punkt bei dem Gegensatz von Ernst und Spiel 
ist daher der, dass bei dem Spiel Instincte ohne ernsten An
lass in Thatigkeit treten.

1) Vgl. Lazarus, „Die Reize des Spiels", S. 44 f.: „Aus dem Spieltrieb 
ais solchem wiirden wir die Arten und die Formen des Spiels . . . nicht ab- 
leiten konnen."

2) In der Vorrede zu der 4. Aufl. von Gluts Muths „Spielen zur Uebung 
und Erholung des Kbrpers und Geistes".

Ferner ist zu bemerken, dass in den spielend ausgeiibten In- 
stincten vermuthlich nicht unwesentliche psychische Ver- 
anderungen vor sich gehen, die zum Theil wohl auch auf Selection 
beruhen und daher, soweit dieser Zusammenhang wahrscheinlich 
ist, schon hier angedeutet werden sollen. Es ist mit Sicherheit 
anzunehmen, dass die Bethatigung der hier in Betracht kommenden 
hoheren Instincte der Regel nach von psychischen Yorgśingen be- 
gleitet ist. Denn wir gingen ja von der Anschauung aus, dass die 
Spiele mit der Intelligenzentwickelung in wesentlichem Zusammen
hang stehen; und thatsachlich treten auch nur bei den hoher 
stehenden Thieren Erscheinungen auf, die zweifellos ais Spiele an- 
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gesehen werden konnen. Das urspriinglichste Bewusstseinselement, 
das dabei in Betracht kommt, ist wohl das Gefiihl, dessen cen
trale Stellung neuerdings Th. Ziegler niit Recht energisch hervor- 
gehoben hat, wenn er es ais „den bekannten Bogen vom Senso- 
rischen zum Motorischen“ bezeichnet *). Man hat „Lust“, den 
Instinct zu befolgen, man will den Trieb „befriedigen“, man spricht 
von Rauflust und sogar von Mordlust. Diese Lust an der Be- 
thatigung des Instinctes ist nun im Spiel offenbar nicht nur in 
vollem Maasse erhalten, sondern sogar erheblich verstarkt worden. 
Es wird wohl Niemand glauben, dass auch bei dem unverbesser- 
lichsten Raufbold oder bei dem kampflustigsten Thier die Lust an 
der ernsten Bethatigung des Instinctes annahernd so stark ist, ais 
bei den Knaben, die sich spielend balgen oder bei den jungen 
Hunden, die sich Stunden lang kftmpfend auf dem Boden herum- 
walzen. Und man denke vollends an das- Fliichten vor dem Ver- 
folger, an das Sich-Verstecken und Aehnliches; hier wird im Ernst- 
fall kaum ein Lustgefiihl nachgewiesen werden konnen, wfthrend 
beim Kind und beim Thier nicht etwa nur die Unlust vermindert 
wird, was ja selbstverstandlich ist, sondern an ihre Stelle die leb- 
haftesten Lustgefuhle treten. Freilich ist es schwer zu sagen, 
wie viel von dieser Verstarkung der Lust auf das Hinzukommen 
feinerer Gefuhle und Vorstellungen zu rechnen ist, die erst im 
Spiel entstehen, und von denen ich hier noch nicht sprechen will. 
Aber ich glaube doch, dass der Gedanke in Erwagung gezogen zu 
werden verdient, ob nicht die so starkę und dauemde Lust am 
Spiel zum Theil ein Ergebniss der nattirlichen Auslese ist. — 
Ebenso kann man es vielleicht theilweise der Selection zuschreiben, 
dass die Kampf- und Raubinsticte im Spiel ihren feindseligen 
Charakter noch nicht zeigen. Man wird ja zunachst denken: 
die Kampfenden wollen sich eben nicht ernstlich verletzen, weil sie 
sich im Grunde freundschaftlich zugethan sind (bei vielen 
Thieren handelt es sich sogar ausschliesslich um Geschwister) und 
ein Bewusstsein davon haben, dass es sich nur um eine S c h e i n - 
thatigkeit handelt. In der That sehen wir ja, wie die Kinder 
im Spiel oft die derbsten Piiffe vertragen, und wie ein Hund, den 
sein Kamerad im Eifer gar zu sehr gezwickt hat, nur einen kleinen 
Schrei ausstosst, ohne sich weiter daruber zu erregen. — Was nun

1) „Das Gefuhl". Stuttgart 1893. S. 309. 
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das Bewusstsein der Scheinthatigkeit betrifft, so lege ich darauf, 
wie sich spater noch zeigen wird, einen sehr hohen Werth; oh ein 
solches Bewusstsein aber- bei den Thieren in allen Fallen an- 
genommen werden darf, ist eine andere Frage. Ich erinnere nur 
daran, dass Preyer sogar von den meisten Nachahmungsspielen 
kleiner Kinder, z. B. dem Trinken aus einer leeren Tasse oder dem 
Ausgiessen aus einer leeren Kanne, behauptet, es handle sich dabei 
nicht um das Spielen einer Rolle; das Kind habe noch zu un- 
gentigende Begriffe, um seine Thatigkeit ais Scheinthatigkeit zu 
erkennen1 2).' Ohne Preyer hierin vo lis tan di g beizustimmen, wird 
man sich doch dieser Bemerkung erinnern miissen, wenn man von 
den Bewusstseinszustanden spielender Thiere spricht. Aber sehen 
wir einmal hiervon ab; nehmen wir an, das Bewusstsein der blossen 
Scheinthatigkeit sei uberall, wo Thiere spielen, moglich. Wie sollen 
wir uns dann im einzelnen Fali seine Entstehung denken? Man 
wird sagen: wenn sich zwei jungę Hunde erblicken, so erwacht der 
Kampfinstinct; sie sind aber so gute Kameraden, dass sie sich 
dabei nicht wirklich etwas zu leide thun, sondern sich nur so 
stełlen, ais seien sie in einem Streit begriffen. Dass es aber um 
eine solche gute Kameradschaft, die schon ausserhalb des Spielens 
vorhanden ware und dann mildernd auf es einwirkte, eine recht 
zweifelhafte Sache ist, wird folgende kleine Erzahlung deutlich 
machen: „Der furstlich Wittgenstein’sche Oberforster Muller hatte 
sich einst unweit eines Fuchsbaues angestellt, um einen Hirsch zu 
schiessen. Bald kamen sechs Fuchse heraus, die mit einander 
spielten, zuletzt aber uneinig wurden, wobei einer einen Biss am 
Kopfe bekam und stark schweisste. Kaum bemerkten dies die 
iibrigen, ais sie sogleich morderisch iiber ihn herfielen, ihn wiirgten 
und iń kurzer Zeit rein auffrassen112). Die gute Kameradschaft 
junger Thiere ist vor Allem eine S p i e 1 kameradschaft; sie entsteht 
im Spiel auch da, wo sie ausserhalb des Spielzustandes wenig 
sympathische Geflihle besitzen. Daher ist die sociale Bedeutung 
der Spiele ausserordentlich gross.

1) W. Preyer, „Die Seele des Kindes“, 3. Aufl. Leipzig 1890. S. 284.
2) DiezePs „Niederjagd“, 7. Aufl., 1892, S. 305.

Nun habe ich aber noch eine weitere, sehr bedeutungsvolle 
Erscheinung zu erwahnen, die gleichfalls fiir das Spiel von grosser 
Tragweite ist, namlich den Nachahmungstrieb. Schon in dem 
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vorigen Kapitel wurde angedeutet, dass die Nachahmung zwar kein 
wesentliches Merkmal aller Spiele sei, aber doch bei sehr vielen 
Spielen in Betraeht komine. Hier ist nun der Platz, einige Be- 
merkungen tiber diesen wichtigen Begriff zu machen, der uns noch 
haufig begegnen wird. Vor Allem ist zu betonen, dass man die 
Instincte ais Ganzes nicht von der Nachahmung aus bekampfen 
kann; denn die Nachahmung ist hochst wahrscheinlich 
selbst ein Instinct. Man konnte zwar daran denken, den Nach- 
ahmungstrieb fiir etwas individuell Entstandenes zu halten. So 
meint Wundt, da jede Bewegungsvorstellung zur Ausfiihrung 
drangt (manche Psychologen suchen ja jetzt den Willen iiberhaupt 
auf solche Vorstellungen zu reduciren), so wird auch eine an 
andern Individuen gesehene Bewegung zur Ausfiihrung drangen1); 
das ware aber schon der Nachahmungstrieb. Bei der ungeheueren 
Gewalt dieses Triebes ist jedoch eine derartige rein individuelle 
und gleichsam zufallige Entstehung kaum ais befriedigende Er
klarung anzusehen. Wundt selbst fasst die Triebe ais Vererbungs- 
phanomene auf und scheint, wenn ich ihn recht verstehe, auch den 
Nachahmungstrieb davon nicht ausnehmen zu wollen2). Schneider 
aussert sich folgendermaassen uber diese Frage: „Es ist allerdings 
richtig, was Wundt sagt, dass namlich die Apperception einer 
Bewegungsvorstellung und das damit verbundene Gefiihl direct einen 
Trieb zur Ausfiihrung dieser Bewegung verursachen; und nicht nur 
die Vorstellung im engeren Sinne, sondern auch die Wahr- 
nehmung einer Bewegung erweckt diesen Trieb und bildet 
deshalb die Ursache zu vielen Nachahmungsbewegungen.11 Schneider 
ist nun aber der Ansicht, dass die Entwickelung dieser „intimen 
causalen Beziehungen11 in beide n Fallen auf Vererbung (aller
dings nach ihm auf Vererbung erworbener Eigenschaften) beruhe, 
und fiihrt ais einleuchtenden Beweis dafur die Thatsache an, dass 
sich der Nachahmungstrieb meist auf ganz bestimmte, dem Indywi
duum niitzliche Falle beschrankt. „Wenn ein junger Lowe einen 
schwimmenden Fisch oder einen fliegenden Vogel sieht, so wird in 
ihm schwerlich der Trieb zum Schwimmen oder Fliegen entstehen, 

1) „Grundzuge der physiologischen Psychologie". 4. Aufl. S. 567, 
569 f. ■— Derselbe Gedanke wurde schon von James Mili ausfuhrlich ent- 
wickelt. („Analysis of the phenomena of the human mind". 1829. Bd. II, 
chapt. XXIV.)

2) Vgl. „Yorlesungen uber die Menschen- und Thierseele". 2. Aufl. S. 433.
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wiilirend die Bewegungen des alten Lii wen, wenn er sie wahrnimmt, 
auch den Nachahmungstrieb in ihm wecken, eben weil er zu diesen 
Bewegungen auf Grund der Yererbung disponirt ist. Es ist 
dies schon ein Beweis, dass die Apperception einer Beweguńgs- 
vorstellung dieselbe nicht allein bestimmt, sonst wiirden Thiere 
wenigstens iiberhaupt jede gesehene Bewegung nachzuahmen suchen, 
das ist aber nicht der Fali. Wenn die Apperception eine so aus- 
schliessliche Bedeutung fiir die Entstehung des Actionstriebes hatte, 
dann sollte man auch meinen, dass ein Kind, das eine pendelnde 
glanzende Kugel sieht, zunachst diese Pendelbewegungen nachahmen 
wiirde, anstatt nach der Kugel zu greifen11 1). Auch Spencer, 
James und S trick er lialten den Nachahmungstrieb fiir einen 
ererbten Instinct, und ich glaube, nicht fehlzugehen, wenn ich mich 
der Meinung dieser Psychologen anschliesse2).

1) „Dei- menschliche Wille11. S. 311 f.
2) Der Grund, den Sully („The human mind“, 1892, II, 218) anfiihrt, 

um dies zu bestreiten — dass namlich die Nachahmung erst im vierten Monat 
beim Kinde auftritt — ist naturlich kein Beweis gegen die Ererbtheit des 
Triebes.

3) So ist nach Wallace die weisse Hinterseite mancher Thiere ein
„Signal“, um bei Gefahr den Kameraden die Nachahmung der Flucht zu er- 
leichtern. („Der Darwinismus“ S. 333 f.) •

4) Er iiberredete ihn, ihm ein Thier zu yerkaufen, wahlte den Leit- 
hammel und warf diesen in’s Meer; die ganze Heerde stiirzte nach und 
ertrank.

Der Nachahmungstrieb findet sich nun ais ein direct dem 
Ernst des Lebens dienender Instinct bei den meisten, vermuthlich 
sogar bei allen in Gesellschaft lebenden hoheren Thierarten. 
Seine einfachste Aeusserung besteht darin, dass, sobald ein einzelnes 
Glied der Gesellschaft ersclirickt und die Flucht ergreift, sofort 
auch alle Uebrigen davonrennen, davonfliegen, oder davon- 
schwimmen3). Eine Specialisirung erhalt er durch die Einrichtung 
besonderer Leitthiere, denen die Heerde blindlings folgt, eine 
Einrichtung, die der boshafte Panurge in Rabelais’ groteskem 
Roman sehr gut kannte, ais er auf der Seefahrt dem Besitzer einer 
Hammelheerde einen Streich spielen wollte4). — Derselbe Trieb, 
der hier dem Vortheil der Arbeitstheilung entspringt (indem 
so nur e i n Thier der Heerde ganz in Wachsamkeit aufgehen muss), 
konnte aber auch wieder ais Entlastung des Nerven- 
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systems zu Gunsten der Intelligenz-Entwickelung 
verwerthet werden, indem sein Auftreten bei jungen Thieren 
von der Selection begtinstigt wurde. Wir haben es hier mit einem 
vererbten Instinct zu thun, der in hervorragender Weise geeignet 
ist, viele andere Instincte in hoherem Grad ais die 
bisher erwahnten Spiele entbehrlich z u machen und 
damit der Entwickelung der Intelligenz freie Bahn zu schaffen, also 
geradezu mit einer ererbten Einrichtung, die sich zur Fbrderung 
nicht ererbter Eigenschaften verwenden lasst. Die jungen 
Thiere (und zwar nicht nur die in Heerden lebenden) haben dann 
den unwiderstehlichen Trieb, diejenigen Handlungen ihrer Eltern, 
zu denen sie selbst nur noch eine abgeschwachte instinctive 
Anlage besitzen, nachzuahmen, und erlernen so, was sich ohne 
den Nachahmungstrieb bei ihnen gar nicht mehr vollstandig ent- 
wickeln kónnte. So erklaren sich die von Wallace angeftihrten 
Beispiele. Sie beweisen nichts gegen den Instinct, sondern zeigen 
nur, wie manche Instincte bei hoheren Thieren bis zu einem ge- 
wissen Grad rudimentar werden konnen, weil sie zum Theil durch 
einen andern Instinct, den Nachahmungstrieb, ersetzt werden. 
Dieser Ersatz aber ist dadurch begreiflich, dass er niitzlich ist, 
denn er befordert die Entwickelung der Intelligenz. So kann man 
sich hier an die Lehre P1 a t o ’ s erinnert fiihlen, wonach alles 
Lernen eine Anamnesis aus friiheren Existenzen voraussetzt; 
die Thiere lernen durch den Nachahmungstrieb das vollkommen, 
was doch schon durch vererbte Bahnen unvollkommen in ihnen an- 
gelegt ist.

In Beziehung auf die Spiele kommt man so zu folgendem Re- 
sultat. Alle Jugendspiele beruhen auf Instincten. Diese Instincte 
sind nicht so vollkommen, nicht so sehr in allen Details dem Ge- 
hirn eingegraben, wie sie es sein miissten, wenn sie sich erst im 
Ernstfall aussern wiirden; daftir treten sie aber schon in der Jugend 
auf und konnen in Folgę dessen durch Uebung noch rechtzeitig 
ausgebildet werden. Zugleich wird, wo es sich um Korperbewegungen 
handelt, durch diese Vortibung auch das Muskelsystem fiir spatere 
ernste Arbeit entwickelt, was ohne die Spiele nicht in geniigendem 
Maasse der Fali sein wiirde. Auf diese Weise erklaren sich alle 
Jugendspiele, die nicht* ais Nachahmungsspiele bezeichnet werden 
konnen. Hierher gehoren besonders die Spiele, die ich vorhin und 
auch im vorausgegangenen Kapitel angefiihrt habe: Das Spiel ganz 
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junger Individuen mit den Bewegungs- und Sprechwerkzeugen, die 
spielende Ortsverdnderung, die Jagdspiele (Verfolgen und Gejagt- 
werden) und die Kampfspiele. — Ausser diesen Spielen, die noch 
auf verhaltnissmassig stark entwickelten Instincten 
beruhen und daher ohne Vorbild ausgeiibt werden konnen, 
kommen nun noch andere Spiele hinzu, von denen jedes aus der 
Complication mindestens zweier Instincte hervorgeht: eines nur 
noch rudimentar yorhandenen (also viel weiter abgesch wach ten) 
Triebes und des hinzutretenden Nachahmungsinstinctes. 
Hierher gehort z. B. das schon angeftihrte Singenlernen junger 
Vogel, wahrscheinlich auch das Bellen des jungen Hundes, und ganz 
besonders die Nachahmungsspiele der kleinen Madchen, in denen sich 
Mutter- resp. Pflegeinstincte geltend machen, die ohne den Nach
ahmungstrieb wohl kaum zu voller Entfaltung kommen wiirden. 
Waren bei den Nachahmungsspielen der Kinder nicht gerade in 
den wichtigsten Fallen vererbte Antriebe in Mitwirkung, so wiirde 
es sich nicht erklaren, warum in der Auswahl des Nachzuahmenden 
der Geschlechtsunterschied mit solcher Deutlichkeit zu Tage 
tritt, warum der Knabe seine Zinnsoldaten der schonsten Puppe 
vorzieht und umgekehrt das Madchen vor Allem die kleine Mutter 
und Hausfrau zu spielen wiinscht. Endlich muss noch erwahnt 
werden, dass es — beim Thier und beim Menschen — immerhin 
auch viele Spiele gibt, wo der Nachahmungstrieb ziemlich frei 
uber die besonderen instinctiven Anlagen hinaus greift, also an- 
scheinend allein wirkt, so z. B. wenn Affen allerlei Thatigkeiten 
der Menschen nachmachen, wenn Papageien von selbst sprechen 
lernen oder wenn Kinder „Pferdebahn11, „Eisenbahn“ (ein mir 
bekannter kleiner Jungę spielte sogar ais unterrichteter junger 
Mann nur „Orient-Express“), „Schutzmann", „Lehrer“ u. dgl. 
spielen. Auch hierbei wird aber zum Mindesten noch die Ex- 
perimentirlust versteckt mitwirken. Dass solche Spiele ebenfalls 
der Entwickelung von Geist und Korper ntitzlich sind, bedarf keiner 
weiteren Erórterung.

Hiermit sind die allgemeinsten Principien fiir eine Psychologie 
des Spiels gewonnen. Naturlich bilden sie nur die rohe Grundlage 
der Erklarung; alle Verfeinerungen und Vertiefungen, die noch 
hinzukommen und die ich kurz ais die Idealisirung des blossen 
Instinctspiels bezeichnen mochte, konnen erst spater behandelt 
werden. Nur folgende Bemerkung muss ich noch in diesem Kapitel 
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machen. Auch bei den Thieren konnnen Spiele der Er- 
wachsenen vor. Ein Wesen, das einmal die Lust des Spieles 
kennt, wird auch, wenn die Jugend vorbei ist, noch gerne aus 
dieser Quelle des Yergntigens schopfen. Es ist ja zugleich vollig 
im Interesse der Arterlialtung, dass die Uebung von Geist und 
Korper auch im hoheren Alter noch fortgesetzt wird. Ich besass 
einen zwolfjahrigen Hund, bei dem trotz des hohen Alters die 
Spiellaune ab und zu noch auftrat. Ebenso werden wir bei 
anderen erwachsenen Thieren annehmen diirfen, dass sie sich 
z. B. manchmal nur spielend herumtummeln, ohne dabei durch 
reale Zwecke, wie die Nahrungssuche, bestimmt zu sein, oder dass 
Vogel manchmal auch spielend singen, ohne dadurch direct der 
Bewerbung dienen zu wollen. Ein B e w e i s, dass es sich so ver- 
halt, ist in den meisten Fallen schwer zu liefern. Von er
wachsenen Hunden und Katzen ist es bekannt, dass sie noch 
spielen; in andern Fallen aber kann man nur von einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit reden. Wenn ich daher in den folgenden 
Kapiteln manches anfuhre, wobei der wirkliche Spielcharakter 
nicht iiber allem Zweifel erhaben ist, so ist es mir sehr willkommen, 
mich dafur auf einen Ausspruch Darwin’s berufen zu diirfen, 
der in der „Abstammung des Menschen" mit grosser Bestimmtheit 
sagt: „Nichts aber ist allgemeiner, ais dass Thiere Vergniigen 
an der Austibung irgend eines Instinctes finden, dem sie in an
deren Zeiten zu ihrem Besten folgen. Wie oft sehen wir nicht 
V<5gel offenbar zu ihrem Vergniigen leicht in den Liiften sich 
wiegen? Die Katze spielt mit der gefangenen Maus, der Kormoran 
mit dem gefangenen Fisch. Wird der Webervogel in einen Kafig 
gesperrt, so vergniigt er sich damit, zwischen den Drahtstaben 
zierlich Gras einzuflechten. Vogel, die zur Brutzeit gewohnlich 
miteinander kampfen, sind im Allgemeinen stets kampfbereit; und 
die Auerhahne balzen zuweilen auch im Herbst auf ihren gewohnten 
Versammlungsorten. Es ist daher keineswegs iiberraschend, wenn 
Vogelmannchen zu ihrem Vergniigen das Singen auch nach der 
Werbezeit fortsetzen" x).

1) „Die Abstammung des Menschen" TI, 58 f.
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Die Spiele der Thiere.

Die folgenden Ausftihrungen bilden, so viel ich weiss, den 
ersten Versuch einer systematischen Behandlung der thierischen 
Spiele, und es wird daher sehr am Platze sein, dass ich Angesichts 
der unvermeidlichen Mangel, die einem solchen Versuche anhaften, 
den Leser schon im Voraus um Nachsicht bitte. Die neueren 
Werke iiber das Seelenleben der Thiere, so die Schriften von 
Carus, Schneider, Wundt, Buchner, Espinas, Romanes, 
Lloyd Morgan, Flourens, Alix, Foveau de,Courmelles 
enthalten gerade Iiber die wichtigsten Spiele meist nur sehr spar- 
liohe und allgemein gehaltene Angaben1). So bringt z. B. Ro
manes in seinem fleissigen Werke „Animal Intelligence“, das in 
der Ausgabe von 1892 500 Seiten zahlt, abgesehen von dem Spiel 
der Ameisęn und Delphine, nur noch ein paar ganz beilaufige Be- 
merkungen iiber das Spiel der Vogel, Hunde und Affen2). Die 
ausserordentliche Bedeutung der Spiele fiir die korperliche und 
geistige Entwickelung scheint den Psychologen noch nicht geniigend 
zum Bewusstsein gekommen zu sein. Ich hoffe, das vorliegende 
Buch wird trotz aller seiner Unvollkommenheiten dazu beitragen, 
dass in Zukunft jede Thierpsychologie auch ein Kapitel iiber die

1) Von alteren Schriften ist Scheitlin’s „Thierseelenkunde" riihmend 
hervorzuheben.

2) Viel wichtiger sind die dem Buche beigefiigten Aufzeichnungen der 
Schwester des Autora iiber einen jungen Affen.
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Spiele enthalt1). — Wegen dieses Mangels der eigentlich thier- 
psychologischen Werke war ich genbthigt, das Materiał zum gróssten 
Theil an andern Stellen zu suchen, und zwar vor Allem in solchen 
Schriften, die Schilderungen des Thierlebens iiberhaupt enthalten, 
ohne speciell den Zwecken der Thierpsychologie dienen zu wollen. 
Meine Beispiele entnahm ich hauptsachlich den Arbeiten von 
Naumann, Bechstein, Rengger, Lenz, Chr. L. und A. E. 
Brehm, K. und E. Muller, Tschudi, Russ, Diezel, 
Marshall, Darwin, Miss Romanes, Wallace, Hudson. 
Ais das reichhaltigste Werk ist A. E. Brehm’s Thierleben zu 
bezeichnen. Es leidet zwar an dem Fehler, dass es die thierischen 
Handlungen allzusehr vermenschlicht; aber dieser Uebelstand macht 
sich bei den Schilderungen der Spiele wenig fiihlbar. (Diejenigen 
Beispiele in diesem und dem nachsten Kapitel, bei denen der 
Literaturnachweis fehlt, sind dem Brehm’schen Thierleben ent- 
nommen, wo sie ja auch ohne Seitenangabe sehr leicht nach- 
geschlagen werden konnen. — Aus Zeitschriften habe ich auch 
mancherlei bęniitzt, besonders aus der „Gartenlaube“ und dem 
„Zoologischen Garten“. — Von Reisewerken habe ich eine betracht- 
liche Anzahl durchgesehen, aber die fiir meine Zwecke hbchst 
ftrgerliche Erfahrung gemacht, dass man da — falls iiberhaupt thie- 
rische Spiele erwahnt werden — meist nur davon spricht, das be- 
treffende Thier habe „lustig“, „iibermiithig11, „neckisch“, „reizend“, 
„hbchst possirlich" gespielt, ohne jede nahere Angabe des Was und 
Wie. Eine Schilderung wie die des jungen Gorilla und anderer 
Thiere in der „Loango-Expedition“ bildet eine riihmliche 
Ausnahme. — Was eigene Beobachtungen betrifft, so wird man 
sehen, dass ich einigermaassen mit den Gewohnheiten der Hunde 
vertraut bin, da ich von Jugend auf stets Hunde verschiedener 
Rassen um mich hatte; ausserdem habe ich mir durch haufigen 
Besuch zoologischer Garten immerhin so viel Materiał gesammelt, 
dass ich fiir die einzelnen Kategorien des Spieles Falle aus eigener 
Anschauung anfiihren konnte. — Um einen vollstandigen Ueber- 
blick uber alle spielenden Thiere ist es mir nicht zu thun gewesen, 
ja, ich habe mich im Wesentlichen auf Erscheinungen aus der 
hoheren Thierwelt beschrankt, da mir die Spiele niedrig stehendei- 
Thiere doch gar zu wenig erwiesen ąchienen; dennoch lag mir

1) Nur Alix widmet den Spielen einen eigenen Paragraphen, der aber
bei Weitem nicht geniigt.
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daran, eine ziemlich grosse Anzahl von Beobachtungen zusammenzu- 
bringen, da in diesem Gebiete, wo sich so leicht Urtheilsfehler 
einschleichen, oft nur durch eine gewisse Fiille des Gegebenen 
iiberzeugt werden kann. Freilich ist es mir in manchen Fallen 
nicht ganz gelungen, dieser Forderung gerecht zu werden, wiihrend 
bei anderen Kategorien, z. B. bei den sogenannten „Liebesspielen", 
das Materiał geradezu iiberreichlich vorhanden ist und dem Dar- 
stellenden, der gerne alles Interessante anfiihren wiirde, eine starkę 
Selbstbeschrankung auferlegt.

Die systematische Eintheilung der Spiele ergibt sich, sobald 
man der in den beiden vorausgeschickten Kapiteln entwickelten 
Auffassung beitritt, ganz ohne Zwang und Miihe. Ich hoffe, in 
der folgenden Eintheilung keine wesentliche Gruppe ausser Acht 
gelassen zu haben.

1) Das Experimentiren.
2) Bewegungsspiele.
3) Jagdspiele:

a) mit der lebenden wirklichen Beute,
b) mit der lebenden Seheinbeute,
c) mit der leblosen Seheinbeute.

4) Kampfspiele:
a) Neckerei,
b) Balgerei unter jungen Thieren,
c) spielende Kampfe unter erwachsenen Thieren.

5) Liebesspiele:
a) Liebesspiele unter jungen Thieren,
b) Bewegungskunste,
c) das Zeigen schoner oder auffallender Farben und 

Formen,
d) das Hervorbringen von Gerausclien und Tbnen,
e) das Coquettiren der Weibchen.

6) Baukiinste.
7) Ptłegespiele.
8) Nachahmungsspiele.
9) Neugier.

Die Disposition der folgenden Ausfuhrungen wird insofern 
von dieser Eintheilung abweichen, ais ich die „Liebesspiele", die 
einer nicht ganz leichten Vorerbrterung bedurfen, erst nach den 
ubrigen, in einem besonderen Kapitel behandeln werde.
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. 1) Das Experimentiren.
Hier stehen wir gleich vor einer Gruppe von Erscheinungen, 

mit denen wir zwar beim Kinde recht genau bekannt sind, die 
aber in der Thierpsychologie offenbar noch sehr wenig Beachtung 
gefunden haben. Der Ausdruck Experimentiren soli solche Be- 
wegungen junger Thiere bezeichnen, durch die sie zunachst die 
Herrschaft iiber die eigenen Korperorgane, dann aber auch die 
Herrschaft iiber aussere Objecte gewinnen. Ich rechne hierher das 
Ausstrecken und Ansichziehen der Gliedmaassen, das Tasten, Greifen 
und Krallen, das Nagen und Scharren, das Einiiben der Stimme, 
das Erregen sonstiger Gerausche, das Zerreissen, Zupfen, Zausen, 
Stossen, Autheben und Fallenlassen von Gegenstanden. Solche 
„experimentirende“ Bewegungen sind von fundamentaler Bedeutung 
fiir alle tibrigen Lebensaufgaben des Thieres; denn sie begriinden 
in kórperlicher Hinsicht die Beherrschung des eigenen Leibes, die 
richtigen Muskelcoordinationen u. dgl. und dienen psychisch der 
Entwickelung der Sinnesthatigkeiten. der Raumanschauung, der 
Aufmerksamkeit, des Willens, des Gedachtnisses u. s. w. Sie sind 
die allgemeine Grundlage, aus der heraus sich die specialisirteren 
Spiele erheben. — Das Wort „Experimentiren“ mag dabei zwar 
nicht fiir alle im Folgenden angefiihrten Beispiele gleich gut passen; 
ich finde aber keine Bezeichnung, die ihm vorzuziehen ware. Es 
stammt, soweit ich seinen Gebrauch aufwarts verfolgen kónnte, von 
Jean Paul her, der in der „Levana“ von einer „kindlichen Ex- 
perimental-Physik, -Optik, -Mechanik" redet. „Die Kinder," sagt 
er zur Erlauterung, „haben z. B. grosse Freude, etwas zu drehen, 
zu heben — Schliissel in Schlosser oder sonst eine Sache in die. 
andere zu stecken — Thiiren auf- und zuzumachen------ “ ’). Spater
hat B. Sigismund in einem verdienstvollen kleinen Buche1 2) den 
Ausdruck in gleichem Sinne wieder aufgenommen, und in der 
modernen Psychologie ist er durch Preyer vertreten.

1) Jean Paul, „Levana oder Erziehungslehre". 2. Aufl. 1814. I, 164 
(§ 48).

2) B. Sigismund, „Kind und Welt“, 1856. S. 73.

Da die eigentliche „Babyzeit" beim Thiere so viel schneller 
voriiber geht ais beim Menschen, wird hier die Thierpsychologie 
weniger Materiał bieten konnen ais die psychologische Untersuchung 
des menschlichen Sauglings; auch fehlt meines Wissens bis jetzt 
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noch ein Preyer der thierischen Seele. Immerhin kann einiges 
angefiihrt werden.

„Mit dem Recken seiner Gliedmaassen, “ sagen die Briider 
M tiller, „tritt der jungę Hund in das erste Stadium der Kinder- 
spiele“1). Jungę Hunde beginnen auch schon friih an allen aus 
Holz gearbeiteten Gegenstanden oder sogar an den eigenen Ex- 
tremitaten mit ihren nadelspitzen Zahnchen herumzunagen. Auch 
das Spiel mit dem eigenen Schwanz ist zunachst wohl ein blosses 
Experimentiren, zu dem freilich, wenn das Schwanzende bei jeder 
Wendung wieder neckisch auszuweichen scheint, bald etwas vom 
Jagdinstinct hinzukommen mag. Eine Dogge, die ich besass, war, ais 
sie sich im B e 11 e n versuchte, noch so klein und unbehilflich, dass 
ihr kriegerischer Versuch sie selbst umwarf, was unaussprechlich 
komisch aussah.— Jungę Katzchen spielen in ahnlicher Weise wie 
die Hunde mit ihrem Schwanz; oder sie tiben das Greifen und 
Festhalten mit den krallenbewehrten Pfoten. — Das Spiel mit dem 
eigenen Schwanze erwahnt Scheitlin auch beim jungen Panther 2). — 
Brehm beobachtete, wie_Pumas im Alter von 5—6 Wochen mit 
dem Schwanz der Mutter spielten, und ahnlich verhalt es sich 
sicher bei allen Katzenarten. — Es wird auch von einer jungen Fisch- 
otter berichtet, dass sie nach ihrem Schwanz haschte und sich in 
die Vorderpfoten biss. Allerdings handelt es sich dabei, wie schon 
erwahnt, wohl meistens um das Hinzutreten des Jagdinstinctes, 
nicht um blosses Experimentiren, wie denn uberhaupt die Grenzen 
zwischen dem allgemeinen Experimentiren und den specialisirteren 
Spielen in vielen Fallen fltissig sind. — Von einem noch sehr 
jungen Orang-Utan erzahlt Wallace: „In den ersten paar Tagen 
klammerte er sich mit allen Vieren an Alles, was er packen konnte, 
und ich musste meinen Bart sorgfaltigst vor ihm in Acht nehmen, 
da seine Finger das Haar hartnackiger ais irgend etwas festhielten 
und ich mich ohne Hilfe unmbglich von ihm befreien konnte. Wenn 
er aber ruhig war, wirthschaftete er mit den Handen in der Luft 
umher und versuchte, irgend etwas zu ergreifen. Gelang es ihm, 
einen Stock oder einen Lappen mit zwei Handen oder mit diesen 
und einem Fuss zu fassen, so schien er ganz glucklich zu sein. In 

1) A. u. K. Muller, „Charaktere aus der Thierwelt. 1. Der jungę 
Hund“. „Gartenlaube" 1867. S. 455.

2) „Thierseelenkunde“. II, 155.
Gro os, Die Spiele der Thiere. 6
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Ermangelung eines Anderen ergriff er oft seine eigenen Fiisse, und 
nach einiger Zeit kreuzte er fast bestandig seine Arnie und packte 
mit jeder Hand das lange Haar unter der entgegengesetzten 
Schulter.“ — Ein junger_Eisbkr, den ich httufig beobachtete, legte 
sich manchmal auf den Riicken und biss sich in die Pfoten oder 
ergotzte sich damit, ein Stiick Papier zu zerreissen. Es ist auch 
mehrfach bemerkt worden, dass jungę Baren, wahrend sie an den 
Vorderpfoten „saugen", eine Art Gesumm hbren lassen, das mit 
einem Schmatzen endigt1 2). — Ueber seinen etwa l1/* Jahre alten 
Gorilla berichtet Falkenstein: „Er fand Gefallen am Bade und 
suchte sich eventuell selbst zu helfen, wenn ich mit Schwamm und 
Seife nicht rechtzeitig zur Stelle war. Dass sich das Badewasser 
in wenigen Augenblicken ausserhalb des Beckens befand, stbrte ihn 
nicht in seinem Eifer. Er patschte dann mit allen Vieren in der 
Nasse umher wie unsere Negerjungen draussen wahrend eines 
Tropengewitters"3). — Kleine Nestvogel machen schon Flatteriibungen, 
ehe sie zum Fliegen im Stande sind. — Jungę Sperlinge schilpen 
im Neste so eifrig, dass man dabei schon an Stimmubungen denken 
darf. — „Gleich nach dem Abtrocknen," erzahlt Hermann 
Muller, „beginnen die Jungen ihre Stimmen hbren zu lassen. 
Bei im Zimmer erbriiteten Kanarienvogeln, Stieglitzen, Zeisigen 
und Dompfaffen piepten am friihesten und lautesten die Kanarien- 
vogel, spater und schwacher die Stieglitze und Zeisige, am 
schwachsten und spatesten die Gimpel, gleich ais ob die spatere 
Gesangsfahigkeit der verschiedenen Arten schon beim ersten Lallen 
sich bekunden wollte. Diese Laute, ziepende Tonę, sind keines- 
wegs Zeichen von Hunger, sondern im Gegentheil solche des 
hochsten Wohlbehagens, denn sie verstummen augenblicklich, wenn 
die Mutter sich erhebt und kiihlere Luft das Nest erfiillt."

1) Vgl. z. L. Brehm, „Bilder aus dem Thiergarten in Hamburg.
2. Unsere Baren“. „Gartenlaube" 1864. S. 12.

2) Falkenstein, „M-pungu“. „Gartenlaube" 1876. S. 556.

Ich muss schon an dieser Stelle eine Bemerkung einschalten, 
die zur „Idealisirung des Spiels" gehort. Man wird namlicb mit 
einiger Sicherheit annehmen diirfen, dass auch beim Thier die 
Lust am Experimentiren nicht bloss in der Befriedigung des In
stinctes zu suchen ist. Es kommt offenbar schon in dem thierischen 
Seelenleben noch ein feinerer psychischer Yorgang hinzu. Preyer
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meint, es sei die Freude an der Macht, am „ Ur sache-sein “, 
was der Saugling empfindet, wenn er z. B. ein Stiick Papier in 
hundert Fetzen zerreisst1). Dieses Gefuhl, das Lessing auf den 
abstractesten Ausdruck gebracht hat, wenn er sagt2), wir seien 
uns bei lebhafteren Erregungen eines grosseren Grades 
unserer Realitat bewusst, wird auch bei den Spielen der 
Thiere nicht ausbleiben und gerade beim Experimentiren eine 
haufige Begleiterscheinung der instinctiven Thatigkeit sein. Vielleicht 
fehlt es noch in der allerersten Babyzeit; aber schon jener kleine 
Eisbar, der behaglich einen Papierbogen mit den Zahnen zerriss, 
hat wohl sicher die Freude am Ursache-sein, an „des Wirkens 
stisser Lust“, wie es in Schiller’s „Kiinstlern" heisst, empfunden, 
und noch mehr gilt das von den Beispielen, die ich nun folgen 
lassen will, da sie sich auf schon reifere, zum Theil sogar auf er- 
wachsene Thiere beziehen. Ehe ich jedoch hierzu ubergehe, ist es 
vielleicht gut, darauf hinzuweisen, wie lacherlich gross auch beim 
erwachsenen Menschen die Freude am reinen „Urśache-sein“ ist. 
Erinnert sich nicht ein oder der andere Leser, der einen Shannon- 
Registrator besitzt, an die beschftmende Wonne, die ihm das 
„Durchlochen11 der Papiere zuerst oder wohl gar dauernd bereitet 
hat? Haben nicht Tausende das Bediirfniss, mit jedem Bleistift 
etwas zu kritzeln, bei jedem Spaziergang einen Zweig abzubrechen 
und daran zu nagen, den Schnee, der auf einer Mauer liegt, mit 
dem Stock herunterzustreifen, beim Gehen Steinchen mit dem Fuss 
vor sich her zu stossen, in der Kirschenzeit alle Kirschkerne auf 
der Strasse zu zertreten, an die Scheiben zu trommeln, die Wein- 
glaser klingen zu lassen, Brodkugeln zu drehen u. s. w. u. s. w.? 
(Gehort nicht vielleicht hierher auch jene unbegreifliche Thorheit, 
dass man ein Telegramm wie: „Kann nicht kommen. Heinrich11, 
das eine glaubwiirdige Person deutlich vorgelesen hat, immer erst 
noch selbst lesen muss, ehe man zufrieden ist?) — Nun, in ahnlicher 
Weise, wie beim Menschen, wird es sich auch bei den Thieren 
verhalten. Der Drang zum Experimentiren bleibt bei zunehmendem 
Alter mehr oder weniger bestehen, erhebt sich immer mehr von der 
bloss instinctiven Grundlage aus zu freieren, individuellen Leistungen,

1) „Die Seele des Kindes“. S. 456 f.
2) Brief an Mendelssohn vom 2. Februar 1757.

6*
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und das entwickeltere Thier empfindet dabei vermuthlich auch 
etwas von jener Freude an der Macht, am Ursache-sein.

Von dem Waschbaren berichtet L. Beckmann: „In den zahl- 
reichen Musestunden, die jeder gefangene Schupp hat, treibt er 
tausenderlei Dinge, um sich die Langeweile zu verscheuchen. Bald 
sitzt er aufrecht in einem einsamen Winkel und ist mit dem ernst- 
haftesten Gesichtsausdrucke beschaftigt, sich einen Strohhalm iiber 
die Nase zu binden, bald spielt er nachdenklich mit den Zehen 
seines Hinterfusses oder hascht nach der wedelnden Spitze der 
langen Ruthe. Ein anderes Mai liegt er auf dem Riicken, hat sich 
einen ganzen Haufen Heu oder diirre Blatter auf den Bauch 
gepackt und versucht nun, diese lockere Masse nieder zu schniiren, 
indem er die Ruthe mit den Vorderpfoten fest dartiberzieht. Kann 
er zum Mauerwerk gelangen, so kratzt er mit seinen scharfen 
Nageln den Mortel aus den Fugen und richtet in kurzer Zeit un- 
glaubliche Verwiistung an. Wie Jeremias auf den Trummern 
Jerusalems hockt er dann mitten auf seinem Schutthaufen nieder, 
schaut finstern Blickes um sich und liiftet sich, erschopft von der 
harten Arbeit, das Halsband mit den Vorderpfoten. Nach langer 
Diirre kann ihn der Anblick einer geftillten Wasserbiitte in Be- 
geisterung versetzen, und er wird Alles aufbieten, um in ihre Nahe 
zu gelangen. Zunachst wird nun die Hohe des Wasserstandes vor- 
sichtig untersucht, denn nur seine Pfoten taucht er gern in’s 
Wasser, um spielend verschiedene Dinge zu waschen; er selbst 
liebt es keineswegs, bis zum Halse im Wasser zu stehen. Nach 
der Priifung steigt er mit sichtlichem Behagen in das nasse Element 
und tastet im Grunde nach irgend einem waschbaren Korper umher. 
Ein alter Topfhenkel, ein Stiickchen Porzellan, ein Schnecken- 
gehause sind beliebte Gegenstftnde und werden sofort in Angriff 
genommen. Jetzt erblickt er in einiger Entfernung eine alte Flasche, 
die ihm der Wasche hochst bediirftig erscheint; sofort ist er 
draussen, allein die Kurze der Kette hindert ihn, den Gegenstand 
seiner Sehnsucht zu erreichen. Ohne Zaudern dreht er sich um, 
genau wie es die Affen auch thun, gewinnt dadurch eine Korper- 
lange Raum und rollt die Flasche nun mit dem weit ausgestreckten 
Hinterfusse herbei. Im nachsten Augenblicke sehen wir ihn, auf 
den Hinterbeinen aufgerichtet, miihsam zum Wasser zuriickwatscheln, 
mit den Vorderpfoten die grosse Flasche umschlingend und krampf- 
haft gegen die Brust driickend. Stort man ihn in seinem Vor- 
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haben, so geberdet er sich wie ein eigensinniges, verzogenes Kind, 
wirft sich auf den Riicken und uinklammert seine geliebte Flasche 
mit allen Yieren so fest, dass man ihn mit ihr vom Boden heben 
kann. Ist er der Arbeit im Wasser endlich uberdriissig, so fischt 
er sein Spielzeug heraus, setzt sich quer mit den Hinterschenkeln 
darauf und rollt sich in dieser Weise langsam hin und her, wahrend 
die Vorderpfoten bestandig in der engen Miindung des Flaschen- 
halses fingern und bohren.“

Auch bei anderen Barenarten scheint tibrigens das sogenannte 
„Waschen11, das eigentlich mehr ein Herumpuddeln im Wasser ist, 
ab und zu vorzukommen. Wenigstens habe ich es an einer Eis- 
barin beobachtet, die einen eisernen Topf in ihrem Bad hin und 
her walzte, ihn endlich unter den Arm nahm. nach einem kleinen 
Trog mit fliessendem Wasser brachte und hier das unzerbrechliche 
Gefass mit Ernst und Eifer „wusch“. Besonders komisch nahm es 
sich dabei aus, wenn der Boden nach oben kam und die Barin 
sich nun mit beiden Vorderpfoten darauf stemmte und Bewegungen 
machte wie eine Waschfrau, die ein Stiick Wasche auf einem 
Brette auswalkt. — Bei einem erwachsenen braunen Baren sah ich, 
dass er eine zierliche Gerte zwischen die Zahne nahm wie ein 
junger Bursch, der an einem Zweiglein kaut. — Ais in dem 
gleichen Barenzwinger das Bad frisch cementirt wurde, blieben die 
Thiere nach beendigter Arbeit noch einen Tag eingesperrt, weil 
man wusste, dass sie den noch nicht ganz verharteten Cement 
sofort mit dem grossten Eifer wieder herauskratzen wiirden.

Von Hunden, die die eigentliche Babyzeit schon hinter sich 
haben, sei Folgendes angefiihrt. Ein Experimentiren ist es wohl 
zu nennen, wenn der Hund einen kleinen Kafer mit der Pfote 
todtdriickt oder vielmehr todtkratzt, was er mit einer so er- 
heiternden Mischung von Neugier und Ekel zu thun pflegt. — 
Ein 3'/z Jahre alter Bernhardiner, den ich vor Kurzem besass, 
verbrachte viele Stunden des Tages damit, alle Holzstiicke, die er 
auftreiben konnte und die er leider gewohnlich unserem Brennholz- 
vorrath entnahm, in kleine Splitter zu zernagen. — A1 i x erzahlt 
von einem arabischen Hunde, der sich haufig am Abend damit 
vergniigte, mit den Schattenbildern zu spielen, die sein Kopf an 
die Wand warf. „Tantot dressant ses deux longues oreilles, tantot 
les inclinant a droite ou a gauche, tantot les reportant en arriere, 
il produisait ainsi des figures bizarres qui paraissaient 1’amuser 
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fort"1). — Ein zuverlassiger Gewahrsmann berichtete mir von 
einem Hund, der so oft mit der Regulirschraube an einem Ofen 
gespielt hatte, dass er sie schliesslich ganz gesehickt aufzuschrauben 
verstand. Ob er dies freilich, wie sein Besitzer annahm, zu dem 
Zwecke that, eine wiirmere Zimmertemperatur zu erzielen, erscheint 
mir ais eine etwas gewagte Auslegung.

1) E. Alix, „L’esprit de nos betes“. S. 440.
2) „Thierseelenkunde". II, 178.
3) „Loango-Expedition“. II, 239 f.
4) Ebd. III, 1. Halfte, S. 244 f.

In dem bisher Mitgetheilten finden sich schon mehrere Bei- 
spiele des sogenannten „Zerstorungstriebes", der nichts anderes ais 
eine sehr weit verbreitete Art des Experimentirens ist. So heisst 
es bei Scheitlin2) von einem Elefanten: „Wie spasshaft handelte 
der Elephant in Cassel, der, vom Warter im Stalle vergessen, in 
des Warters Haus und Stube ging, alles Bewegliche, Tische, Bankę, 
Sessel, Spiegel, Kupferstiche, aus der Kammer die Betten u. s. w. 
zusammennahm, auf einen Haufen legte, dann zusammentrat, mit 
Urin begoss, dann auf der Wiese spazirte und .... sich stellte, 
ais ob rein nichts Uebles von ihm gethan worden". — Die Zer- 
storungslust der Affen ist sprichwortlich. Sie benagen holzerne 
Bretter wie Hunde; wenigstens habe ich das bei einem Pavian und 
einem Schimpansen gesehen. Das Essgeschirr wird auch in jeder 
Weise schlecht behandelt. — Meerkatzen vergnligen sich in der 
Freiheit damit, diirre Aeste abzubrechen, wahrend sie von Baum 
zu Baum klettern3). — Von einem JPavian berichtet Pechuel- 
Loesche: „Er war ein Ausbund von Tollheit und Unart und 
hatte sein besonderes Vergniigen daran, aus dem in einem mit 
Sand gefiillten Kubel offen brennenden Feuer Brande zu reissen 
und umherzuschleudern; dies thąt er nicht nur in unbewachten 
Augenblicken, sondern auch in der Gegenwart des um das Schicksal 
seiner Topfe in steter Angst schwebenden Koches. Da er die 
gefahrliche Unart nicht liess — wir hatten viel Pulver an Bord — 
wurde der Pavian auf ein an langer Leine nachgeschlepptes Canoe 
verbannt und mit einer Kiste ais Wohnung versehen. Kaum war 
die Dunkelheit eingebrochen und der Koch bereitete den Abend- 
thee, so fiel der Kochtopf mit Wasser um und die Feuerbrande 
flogen spriihend umher. Der Pavian, iiber und iiber nass, war 
an Bord"4).
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Sehr ergiebig fiir das Experimentiren der Affen sind die tage- 
buehartigen Aufzeichnungen, die wir der Schwester von G. J. 
Romanes verdanken. Es handelt sich um ein Exemplar von 
Cebus fatuellus (Kapuziner), das Romanes im December 1880 
seiner Schwester zur Beobachtung ubergab. Aus ihrem „Diary" 
greife ich folgende Schilderungen heraus. „I notice that the love 
of mischief is very strong in him. To day he got hołd of a wine- 
glass and an egg-cup. The glass he dashed on the floor with all 
his might and of course broke it. Finding however, that the 
egg-cup would not break for being thrown down, he looked round for 
some hard substance against which to dash it. The post of the 
brass bedstead appearing to be suitable for the purpose, he raised 
the egg-cup high over his head and gave it several hard blows. 
When it was completely smashed he was quite satisfied. He breaks 
a stick by passing it down between a heavy object and the wali, 
and then hanging on to the end, thus breaking it across the heavy 
object; He freąuently destroys an article of dress by carefully 
pulling out the threads (thus unripping it) before he begins to tear 
it with his teeth in a morę violent manner." — „In accordance 
with his desire for mischief, he is of course very fond of upsetting 
things, but he always takes great care they do not fali on himself. 
Thus he will puli a chair towards him till it is almost over-balanced, 
then he intently fixes his eyes on the top bar of the back, and 
when he sees it coming over his way, darts from underneath and 
watches the fali with great delight; and similarly with heavier 
things. There is a washhand-stand, for example, with a heavy 
marble top, which he has with great labour upset several times, 
and always without hurting himself" 1).

1) Romanes, „Animal intelligence". S. 484 ff.

Ein Orang-Utan-Weibchen, das der Hollander Vosmaern 
langere Zeit zahm hielt, konnte die verwickeltesten Knoten an 
einem Stricke sehr geschickt mit den Fingern oder — wenn die 
Knoten zu fest waren — mit den Zahnen auflosen und schien 
daran eine solche Freude zu haben, dass es auch den Leuten, die 
nahe zu ihm hintraten, regelmassig die Schuhe aufband. — Noch 
merkwiirdiger ist die Geschicklichkeit des von Miss Romanes 
beobachteten Cebus fatuellus. In der Aufzeichnung vom 14. Januar 
1881 heisst es: „To-day he obtained possession of a hearth-brush,



88 Drittes Kapitel.

one of the kind which has the handle screwed into the brush. 
He soon found the way to unscrew the handle, and having done
that he immediatly began to try to tind out the way to screw it in
again. This he in time accomplished. At tirst he put the wrong
end of the handle into the hole, but turned it round and round
the right way of screwing. Finding it did not hołd, he 
turned the other end of the handle and carefully stuck it into the 
hole, and began again to turn it the right way. It was of course 
a very difficult feat for him to perform, for he required both his 
liands to hołd the handle in the proper position and to turn it 
between his hands in order to screw it in, and the long bristles of 
the brush prevented it from remaining steady or with the right 
side up. He held the brush with his hind hand, but even so it 
was very difficult for him to get the first turn of the screw to fit 
into the thread; he worked at it, however, with the most unweary- 
ing perseverance until he got the first turn of the screw to catch, 
and he then quickly turned it round and round until it was 
screwed up to the end. The most remarkable thing was that, 
however often he was dissapointed in the beginning, he never was 
induced to try turning the handle to the wrong way; he always 
screwed it from right to left. As soon as he had accomplished his 
whish, he unscrewed it again, and then screwed it in again the 
second time rather morę easily than the first, and so on many 
times. When he had become by practice tolerably perfect in 
screwing and unscrewing, he gave it up and took to some other 
amusement. One remarkable thing is that he should take so much 
trouble to do that which is of no materia! benefit to him .... 
It is not the desire of praise, as he never notices people looking 
on; it is simply the desire to achieve an object for the sake of 
achieving an object, and he never rests nor allows his attention to 
be distracted until it is done“ ’).

An die oben wiedergegebene Erzahlung von Pechuel-Loesche 
erinnert eine Notiz vom 10. Februar 1881: „We gave him a bundle 
of sticks this morning, and he amused himself all day by poking 
them into the fire and pulling them out again to smell the smoking 
end. He likewise pulls out hot cinders from the grate and passes 
them over his head and chest, evidently enjoying the warmth, but

1) Romanes, „Animal intelligence“. S. 490 f. 
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never burning himself. He also puts hot ashes on his head. I gave 
him some paper, and, as he cannot, from the length of his chain, 
quite reach the fire, he rolled the paper up into the form of a stick, 
and then put it into the tire, pulling it out as soon as it cauglit 
light, and watching the blaze in the fender with great satisfaction. 
I gave him a whole newspaper, and he tore it in pieces, rolled up 
each piece as I have described, to make it long enough to reach 
the fire, and so burnt it all piece by piece. He never once burnt 
his own fingers during the operation“ l). — Wir sehen hier das 
spielende Experimentiren, das zunachst nur dem Zwecke dient, die 
Herrschaft tiber die eigenen Korperorgane zu gewinnen, sich freier 
und freier entwickeln. Es kann wohl fiir den, der die Darwin’sche 
Entwickelungslehre anerkennt, keinem Zweifel unterliegen, dass 
aus einem solchen Experimentiren die Herrschaft der Ur- 
menschen fi ber das Feuer hervorgegangen sein muss.

1) Ebd. 493 f.

Fast noch starker ais bei den Affen ist der Zerstorungstrieb
bei den Papageien und einigen anderen Vogelarten entwickelt. Die -
Verschlage, in denen gefangene Papageien sich den Winter iiber 
aufhalten, sind oft geflickt und ausgebessert wie klein Roland’s 
Gewand in dem Gedichte Uhland’s; und je fester eine Reparatur 
aussieht, um so eifriger macht sich der Papagei an die Arbeit. —

. L i n d e n erzahlt von der Beharrlichkeit, mit der seine Kakadus 
das Futtergeschirr im Kafig herumwerfen. „Mit aller List habe 
ich Futtergeschirre befestigt, sie mit Draht um die Eisenstftbe 
gewunden, von aussen mit Mutterschrauben fest angezogen etc.; 
aber meine Kakadus wissen den Schraubenwindungen ganz gut 
entgegenzuarbeiten und bringen friiher oder spater alles los.“ „Die 
Lust zum Zerstoren,“ ftigt Brehm hinzu, „ist bei Kakadus besonders 
ausgepragt, und die Leistungen der Vógel ilbertreffen in der That 
alle Vorstellungen. Sie zernagen, wie ich aus eigener Erfahrung 
verbiirgen kann, nicht allein Bretter von 5 — 6 Centimeter Dicke, 
sondern sogar Eisenblech von einem Millimeter Starkę; sie zer- 
brechen Glas und versuchen selbst das Mauerwerk zu durchhohlen.“ 
—■ Rey berichtet von Karolinasittichen: „Eine ihrer gewohnlichsten 
Untugenden bestand darin, das Wassergefftss, nachdem ihr Durst 
gestillt war, sofort um- oder zur Thiire des Bauers hinaus auf die 
Erde zu werfen, wobei sie auf die unzweideutigste Weise ihre
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Freude an den Tag legten, wenn ihre Schelmerei den gewiinschten 
Erfolg hatte, d. h. wenn das Wassergefass dabei zerbrach." — 
Von einem frtih gestorbenen Raben sagt Dickens mit kostlicher 
Uebertreibung: „It may have been that he was too bright a 
genius to live long, or it may have been that he took some 
pernicious substance into his bill, and thence into his maw — 
which is not improbable, seeing that he newpointed the greater 
part of the garden-wall by digging out the mortar, broke countless 
sąuares of glass by scraping away the putty all round the frames, 
and tore up and swallowed, in splinters, the greater part of a 
wooden staircaise of six steps and a landing“ 1). — Brehm’s 
Bruder besass einen zahmen Lammergeier, der oft mit den Fingern 
seines Herrn spielte, die dieser ihm dreist in den Schnabel stecken 
durfte, ohne Verletzungen befiirchten zu miissen. — Ein noch 
ziemlich junger Kragengeier, dem ich oft Papierstiickchen durch 
das Gitter steckte, erkannte mich schliesslich von Weitem, nahm 
mir das Papier aus der Hand, zerriss es und schob mir die Fetzen 
unter dem Gitter durch wieder zu, wenn ich keins mehr hatte. — 
Ein anderer Vogel derselben Art, den Girtanner beobachtet hat, 
riss das starkę Polster seiner Kiste nach allen Richtungen hin auf, 
zog das Stroh heraus und spielte anhaltend damit. Er nestelte 
auch an der Uhrkette und den Kleidern Girtanner’s herum; „in 
der Hand festgehaltenes Stroh zog er unter frohlichem Kichern 
hervor; Strohschnure zerriss oder zerbiss er vergniiglich, kam 
auch sofort herbei, sobald er Girtanner Vorkehrungen treffen sah, 
solche zwisclien den Fingern auszuspannen.11 Wieder ein anderer 
krabbelte seinem Pfleger (Baldenstein) mit dem Schnabel im 
Backenbarte herum oder steckte den Schnabel beim Handgelenke 
in den Aermel und liess dabei sein gemiithliches „Gich“ hóren.

1) Vorrede zum Barnaby Rudge.
2) „Thierseelenkunde". II, 117.

Auch im Erregen von Gerauschen gefallt sich das Thier. 
Hasen lassen sich nach Scheitlin2) gern zum Trommeln ab- 
richten, weil ihnen die Troinmelbewegung nahe liegt. „Sie trommeln 
mit einer ungesehenen Sclinelligkeit, schneller ais irgend ein 
Tambour, ja mit einer Art Wuth.“ — Bei den meisten Beispielen 
des Zerbrechens und Zerreissens wird auch die Freude am Larm 
nicht fehlen. Besonders an Affen hat man ganz bestimmte Be- 
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obachtungen gemacht, die dafiir sprechen, dass der Larm die Thiere 
oft belustigt. Nach Savage versammeln sich Schimpansen zu 
dem Zweck des Spielens, wenn sie mit Sthcken aufklingende 
Holzstucke schlagen oder trommeln1). Diese Notiz, der 
ich zuerst nur geringes Vertrauen schenkte, wird durch die Berichte 
der Loango-Expedition vollig bestatigt. Da erzahlt Falkenstein 
von dem jungen Gorilla, den er genau beobachtet hatte: „Ein 
eigenthumliches, fast kindisch zu nennendes Vergnugen gewahrte 
es ihm, durch Klop fen an hohle Gegenstande Tonę hervor- 
zurufen, und selten liess er eine Gelegenheit vorlibergehen, ohne 
beim Passieren von Tonnen, Schiisseln oder Blechen dagegen zu 
trommeln; auch trieb er dieses tibermuthige Spiel sehr haufig 
wahrend unserer Heimreise auf dem Dampfer, wo er sich ebenfalls 
frei bewegen durfte“ 2). Derselbe Gorilla trommelte sich auch zu 
verschiedenen Malen „augenscheinlich im Uebermaass des Wohl- 
befindens und aus reiner Lust“ mit beiden Fausten auf die Brust3 4), 
eine Gewohnheit, die bekanntlich beim erwachsenen Gorilla ein 
Zeichen des Affectes, besonders des Zornes sein soli.

1) Romaries, „Animal Intelligence“. S. 476 f.
2) „Loango-Expedition“. II. Abth. S. 154.
3) Ebd. S. 152.
4) Rengger, „Die Saugethiere von Paraguay“. S. 45.

Uebungen der Stimme sind sehr haufig. Von den Bell- 
versuchen eines noch ganz jungen Hundes habe ich schon gesprochen. 
Auch altere Hunde bellen wohl sicherlich oft nicht bios aus, sondern 
auch zum Vergniigen. Ich mochte sogar behaupten, dass selbst das 
He ul en halbwiichsiger Hunde manchmal eine Art Spiel ist. — 
Bei einer jungen Lowin, die von Zeit zu Zeit aufstand, um ein 
ungeheueres Gebrull auszustossen, womit sie gewohnlich die anderen 
Lowen ansteckte, hatte ich den gleichen Eindruck. — Das Schnurren 
der Katzen hat ebenfalls etwas Spielartiges. — Auch das betaubende 
Geschrei der Brullaffen wird von Vielen ais eine blosse Unter- 
haltung aufgefasst, wobei es dann nur rathselhaft ist, wie die Thiere 
zu der besonderen Kehlkopfbildung kommen sollen, der sie ihre 
Ffthigkeit verdanken. — Der Cay-Affe stosst oft einen flotenden, 
dem Pfeifen einiger Vogel ahnlichen Ton aus, wobei er die Lippen 
zusammenzieht. „Gewohnlich ist er dann unbeschaftigt und scheint 
durch diesen Laut Langeweile auszudrticken" *). — In sehr vielen 
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Fallen besteht die Stimmiibung im Einlernen von einfacheren oder 
complicirteren Lockrufen, da aber solche gewohnlich mit den 
Bewerbungserscheinungen zusammenhangen, werde ich das Meiste 
erst in dem nachsten Kapitel erwahnen. — Hier sei nur noch ein 
einziges, aber grossartiges Beispiel der Stimmiibung angefiihrt. 
Hudson erzahlt von dem „Crested screamer" oder „Chakar“ 
(Chauna chavarria), der eine sehr laute Stimme besitzt: „There is 
something strangely impressive in these spontaneous outbursts of a 
melody so powerful from one of these large flocks, and though 
accustomed to hear these birds from childhood, I have often been 
astonished at some new effect produced by a large multitude singing 
under certain conditions. Travelling alone one summerday, I came 
at no on to a lakę on the pampas called kakel — a sheet óf water 
narrow enough for one to see across. Chakars in countless numbers 
were gathered along its shores, but they were all ranged in well- 
defined flocks, averaging about five hundred birds in each flock. 
These flocks seemed to extend all round the lakę, and had probably 
been driven by the drought from all the plains around to this spot. 
Presently one flock near me began singing, and continued their 
powerful chant for three or four minutes; when they ceased the 
next flock took up the strains, and after it the next, and so on 
until the notes of the flocks of the opposite shore came floating 
strong and elear across the water — then passed away, growing fainter 
and fainter, until once morę the sound approached me travelling 
round to my side again. The effect was very curious, and I was 
astonished at the orderly way with which each flock waited its 
turn to sing, instead of a generał outburst taking place after the 
first flock had given the signal. — On another occasion I was still 
morę impressed, for here the largest number of birds I have ever 
found congregated at one place sung all together. This was on the 
southern pampas, at a place called Gualicho, where 1 had ridden 
for an hour before sunset over a marshy plain where there was 
still much standing water in the rushy pools, though it was at the 
height of the dry season. This whole plain was covered with an 
endless flock of chakars, not in close order, but scattered about in 
pairs and smali groups. In this desolate place I found a smali 
rancho inhabited by a gaucho and his family, and I spent the night 
with them. . . . About nine o’clock we were eating supper in the 
rancho when suddenly the entire multitude of birds covering the 
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marsh for miles aro und burst forth into a tremendous evening song. 
It is impossible to describe the effect of this mighty rush of sound. . . 
One pecularity was that in this mighty noise, which sounded louder 
than the sea thundering on a rocky coast, I seemed to be able to 
distinguish hundreds, even thousands, of individual voices. Forgetting 
my supper, I sat motionless and overcome with astonishment, while 
the air, and even the frail rancho, seemed to be trembling in that 
tempest of sound. When it ceased my host remarked with a smile, 
,We are accustomed to this, senor — every evening we have this 
concert/ It was a concert weil worth riding a hundred miles to 
hear“ 1). — Es liesse sich hier noch Vieles iiber ahnliche Er
scheinungen sagen, iiber das Schilpen der Sperlinge, das Schnattern 
der Ganse und Enten, das Klappern der StOrche u. s. w. Da es 
aber — wie schon angedeutet — schwer zu bestimmen ist, ob nicht 
die meisten aerartigen Stimmiibungen, besonders wenn sie von 
complicirterer Natur sind, mit den Bewerbungserscheinungen zu- 
sammenhangen, verweise ich fiir weitere Beispiele auf das nachste 
Kapitel. Jedenfalls verdient aber der Gedanke Beachtung, dass 
in den bios experimentirenden Gerauschen und Stimmiibungen eine 
Vorstufe der Kunst gegeben sein wiirde, die nicht mit der 
Bewerbung verkniipft ware.

1) W. H. Hudson, „The naturalist in La Plata11. 3. Aufl. 1895.
S. 227 f.

2) Bewegungsspiele.

Unter den Bewegungsspielen verstehe ich Spiele der Orts- 
veranderung, wobei die Ortsveranderung Selbstzweck ist. Auch 
die Jagd- und Kampfspiele sind ja zum weitaus grosseren Theil 
mit Ortsveranderungen verkniipft. Wahrend aber bei ihnen die 
Bewegung einen besonderen ausseren Zweck hat, mochte ich hier 
nur solche Spiele anfiihren, bei denen es sich um die Uebung in 
der Ortsveranderung ais solcher handelt, wo also das Gehen, 
Laufen, Rennen, Springen, Klettern, Fliegen, Schwimmen der 
Thiere seinen Zweck in sich selbst besitzt. — Wie schon erwahnt, 
sehe ich dabei von den niederen Thieren ab, obwohl man auch bei 
solchen, besonders bei dem Herumschwarmen von Insecten, hautig 
an Spiele denkt. „Mit frohem Leben schwarmt das Insect in dem * S. 
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Sonnenstrahl“, heisst es bei Schiller; und Hudson ist ganz der 
gleichen Meinung, wenn er z. B. sagt: „I have spoken of the fire- 
flys pastimes advisedly, for I have really never been able to 
detect it doing anything in the evening beyond flitting aimlessly 
about, like house flies in a room, hovering and revolving in 
company by the hour, apparently for amusement81). — Es 
mag sein, dass auch ziemlich niederstehende Thiere spielen; aber 
wer will es beweisen?

1) „Tlie naturalist in La Plata11. S. 170.

„Ludunt in aquis pisces“, sagt Julius Caesar Bulengerus. 
Die Fische, denen es „so wohlig" in der Fluth ist, tummeln sich 
lustig in ihrem Element herum. Ist das wahr? Handelt es sich 
hier nicht nur um einen Act asthetischer „Einfuhlung“ ? Um ein 
poetisches „Leihen“ dessen, was wir selbst fuhlen, wenn wir die 
flinken Bewegungen der zierlichen Geschopfe „innerlich nach- 
ahmen“? „In sehr weiten Becken oder im freien Wasser,“ sagt 
Brehm, „schwimmen die Stichlinge rasch und gewandt einher, 
schnellen sich oft hoch uber das Wasser empor, gefallen sich iiber- 
haupt in mancherlei Spielen, achten dabei aber auch hier auf 
Alles, was um sie her vorgeht, namentlich auf jungę Fischbrut, 
welche den gróssten Theil ihrer Beute ausmacht.“ Wie will man 
in einem solchen Fali beweisen, dass nicht alle Bewegungen dem 
ernsten Zweck der Nahrungssuche dienen? Spielend jagen sich 
nach No 11 Mannchen und Weibchen der Bitterlinge umher, und 
vergniiglich gefallen sie sich in munteren Spriingen. Wer sagt uns 
aber, dass es sich dabei nicht um den Geschlechtstrieb allein 
handelt? Gerade so verhalt es sich mit den Kiinsten der Flug- 
fische. Vom Flughahn sagt Brehm: „Vom Bord des Schiffes aus 
gewahrt man in grosserer oder geringerer Entfernung einen zahl- 
reichen Schwarm solcher Fische, welcher sich plotzlich aus den 
Wellen erhebt, mit eigenthumlich schwirrenden Schlagen der grossen 
Brustflossen sehr rasch tiber das Wasser fortschiesst, bis zu einer 
Hohe von vier bis fiinf Meter uber die Oberflache aufsteigt und, 
nachdem er so 100 bis 120 Meter zuriickgelegt, wieder in den 
Wellen verschwindet. Gar nicht selten wiederholt sich dieses 
Schauspiel rasch nacheinander, indem ein Schwarm sich erhebt, 
vorwarts strebt und einfallt, mittlerweile aber schon ein zweiter 
begonnen hat, in gleicher Weise dahinzuschwirren, und noch ehe er 1 
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versinkt, ein dritter und vierter sich aufgeschwungen hat. Wenn 
dieses Aufsteigen in einer bestimmten Richtung geschieht, darf man 
annehmen, dass die Flughahne von Raubfischen verfolgt werden 
und sich durch ihren Flug oder, richtiger, Sprung iiber die Wellen 
zu retten suchen; oft aber sieht man auch, dass sie bald hier, bald 
dort erscheinen und durchaus keine bestimmte Richtung halten, 
vielmehr die Kreuz und die Quere durcheinander fliegen, und darf 
dann wohl glauben, dass sie spielenshalber, gewissermaassen 
aus reinem Uebermuth sich erheben, so wie auch andere Fische 
iiber das Wasser emporzuschnellen pflegen.“ Aehnlich hat sich 
auch schon Humboldt iiber die Hochflugfische geaussert: „In 
unseren Himmelsstrichen sieht man haufig am Ufer eines klaren, 
von der Sonne beschienenen Flusses einzeln stehende Fische, welche 
somit nichts zu ftirchten haben konnen, sich iiber die Wasserflache 
schnellen, ais gewahre es ihnen Vergniigen, Luft zu athmen. 
Warum sollte dieses Spiel nicht noch haufiger und langer bei 
den Hochfliegern vorkommen, welche vermoge der Gestalt ihrer 
Brustflossen und ihres geringen Eigengewichtes sich sehr leicht in 
der Luft halten ?“ Auch hier wird der Skeptiker sich fragen 
diirfen, ob nicht alle die geschilderten Bewegungen der Flucht vor 
Feinden oder der Nahrungssuche, also ausschliesslich ernsten Zwecken 
dienen. Dennoch spricht auch ein Thierpsychologe wie Romanes 
mit grosser Bestimmtheit von dem Spiel der Fische. Spielerei, sagt 
er, komme unzweifelhaft bei Fischen yor1); „for nothing can well 
be morę expressive of sportive glee than many of their movements“ 2). 
— Ich bin nun zwar nicht ganz so zuversichtlich wie Romanes, 
mochte es aber doch immerhin fiir wahrscheinlich halten, dass bei 
den Fischen Bewegungsspiele vorkommen. Denn da ich das Spiel 
zunachst ja nur ais einen Instinct auffasse, der auch ohne ernsten 
Anlass zum Zweck der Uebung nach Bethatigung drangt, macht 
mir die relativ geringe geistige Begabung der Fische keine Schwierig- 
keit. Dass es oft genau so aussieht, ais tummelten sie sich 
spielend herum, ist ja keine Frage, freilich auch kein wirklicher 
Beweis, wie Romanes selbst zugibt. Auch steht die Intelligenz der 
Fische nicht ganz so tief, wie man gewohnlich glaubt. — Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Bewegungsspiele bei ihnen nicht fehlen, 

1) „Die geistige Entwickelung im Thierreich". S. 382.
2) „Animal Intelligence“. S. 247.
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wachst schliesslich noch ganz bedeutend, wenn wir folgende Beob- 
achtung Benecke’s in Erwftgung ziehen. Benecke hat die Gewohn- 
heiten der Grossflosser eingehend studirt und dartiber in Brehm’s 
,,Thierleben“ berichtet. Er schildert sehr anschaulich die Be
werbung bei diesen Fischen. „Das Mannchen halt sich meist zu 
einem bestimmten Weibchen, gibt sich manchmal aber auch mit 
mehreren ab. Wenn es sich dem Weibchen nahert, spreizt es den 
Schwanz und sammtliche Flossen und wird dabei zusehens dunkler, 
wahrend sich das Weibchen entweder ziemlich senkrecht stellt, alle 
Flossen moglichst zusammenlegt und langsam im Kreise herum- 
dreht oder . . . dem Mannchen gleichlaufend, jedoch in umgekehrter 
Richtung, dahinschwimmt. Im letzteren Falle drehen sich beide, 
den Schwanz vor den Kopf des anderen gewendet, das Weibchen 
ebenfalls mit moglichst stark gespreizten Flossen, langsam im Kreise 
um einander. Sind sie beim Spielen besonders erregt, so zittert 
das Mannchen, indem es sich spreizt, genau in der Weise wie der 
Hahn, wenn er um die Henne herumgeht, um ihr seine Liebe zu 
erklaren, und oft ahmt dann auch das Weibchen die zitternden 
Bewegungen nach.“ Da das Mannchen starb, suchte Benecke nach 
einem neuen, konnte aber nur ein Paar erhalten, so dass er nun 
zwei Weibchen hatte. Und nun sagt er: „Beide Weibchen ver- 
trugen sich ttbrigens ganz gut, spielten sogar manchmal genau 
so wie Paare, in der beliebten G egenfii ssl er steli ung 
unter Floss enspreizen und Zittern.“ Da in diesem Falle 
der Spielcharakter der Handlung nicht leicht bestritten werden 
kann, so wird man wohl zugeben miissen, dass auch das Umher- 
tummeln der Fische vermuthlich in vielen Fallen ein wirkliches 
Spielen ist.

Mit weit grosserer Sicherheit kann man von den Bewegungs- 
spielen der Vogel sprechen. Freilich gibt es auch hier eine ganze 
Reihe von Fallen, wo bios der Schein des Spiels vorhanden ist, 
wahrend der Vogel in Wirklichkeit seine Nahrung sucht. Nichts 
sieht freier, leichter, zweckloser aus ais das Umherfliegen der 
Schwalben am Abend, und doch weiss man, dass sie dabei durch- 
aus nicht spielen, sondern mit grosser Begier darauf bedacht sind, 
ihren unersattlichen Magen zu fullen. Genau so verhalt es sich 
der Regel nach mit dem „munteren11 Umherhiipfen der Vogel auf 
dem Boden und von Zweig zu Zweig. Dazu kommt ferner, dass 
es gerade wie bei den Stimmiibungen der Ybgel oft nahe liegt, 
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nicht an ein blosses Bewegungsspiel, sondern an eine Bewerbungs- 
erscheinung zu denken. Indem ich in dieser Beziehung auch 
wieder auf das nachste Kapitel verweise, beschranke ich mich hier 
auf eine Reihe von Beispielen, die zum Theil sicher, zum Theil 
wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit ais reine Bewegungs- 
spiele bezeichnet werden konnen.

An erster Stelle ist das Fliegen-, Schwimmen- und Gehen- 
lernen der jungen V6gel zu erwahnen. — Die Vogel sind im All- 
gemeinen, was das Fliegen betrifft, in derselben Lagę, wie der 
Mensch in Beziehung auf das Gehen. Dem Strampeln des Saug- 
lings entspricht das schon angeftihrte Flattern der Nestvogelchen; 
und den ersten Gehversuchen entsprechen die Flugversuche. Dabei 
sind die jungen Vbgel zuerst sehr angstlich und wollen es nicht 
recht wagen, sich der Luft anzuvertrauen. Ein Kanarienvogel 
machte nach Hermann Mtiller’s Beobachtungen am 16 ten 
Lebenstage den ersten ernstłichen Versuch, sich uber das Nest zu 
erheben. — Ausfiihrlicher ist Weinland’s Schilderung einer 
Kanarienvogel-Familie. 16. Tag, Morgens, 8 Uhr: Die Jungen 
wagen sich noch nicht aus dem Nest, aber strecken und recken 
sich viel. 10 Uhr Vormittags: Eines flattert unter grossem Tumult 
herauf auf den Nestrand und sieht sich, tief und schnell athmend, 
wie iiber seine eigene Kiihnheit erschrocken, um. Aber schon nach 
einer Minutę ist der vorwitzige Kleine wieder tief im Neste. — 
17. Tag, Morgens, 7 Uhr: Die Jungen flattern viel auf dem Nest- 
rande; offenbar Fliigel- und Muskelproben. Die Fiisse dienen noch 
immer nur ais einfache breite Stiitzen, wie bei dem Strauss, noch 
nicht zum geschickten Umklammern von Zweigen, was spater ihre 
fast ausschliessliche Function wird. — 12 Uhr: „ Schwarzkopfchen  “, 
das kraftigere Jungę, ist herausgehupft auf die Stange neben dem 
Neste; dann herunter auf den Boden des Kafigs und sofort heriiber 
durch den Durchgang in’s andere Kafig, dann schnell wieder zurtick. 
Die Fusschen schwanken noch sehr, besonders auf den Stangen. 
Auf dem Boden stiitzte es sich einige Małe mit dem Schwanze, 
auch eine Function, die spater dem Schwanze nie mehr zukommt. 
— 18. Tag: Beide Kleinen htipfen jetzt ofters einige Minuten im 
Kafig umher, dann zuriick in’s Nest. Schwarzkopfchen ist in Allem 
voran. — 20. Tag: Schwarzkopfchen fliegt heraus aus dem Kafig. 
Es findet keinen Platz zum Landen, denn es will durchaus in der 
Hohe bleiben. So fliegt es zweimal in der Rundę an der Zimmer-

Groos, Die Spiele der Thiere. 7 
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decke herum und flattert endlich ermudet an der Wand herab auf 
den Boden. — 21. Tag: Auch das gelbe Jungę fliegt jetzt heraus 
in’s Zimmer. Zuriick finden sie noch nicht. ■— 23. Tag: Schwarz- 
kópfchen badet. Es stiirzt sich hinein in das grosse, flachę Becken, 
macht darin einige ungeschickte flatternde Bewegungen, und dann 
geht es im Nu auf der anderen Seite heraus. — 24. Tag: Beide 
Jungen fliegen, fresśen, baden, putzen sich allein1). — Ueber das 
Fliegenlernen junger Storche schreibt Oberamtsarzt K r a u s s: „Erst 
wenn die Jungen festzustehen und den Rand des Nestes sicher zu 
begehen im Stande sind, beginnen die Voriibungen zum Fluge. . . . 
Sie umschreiten fliigelschlagend das Nest, vorerst ohne sich von 
demselben zu erheben. Alsdann thun sie dasselbe hiipfend, erheben 
sich allmahlich hoher, halten sich dann einige Secunden schwebend 
iiber dem Neste und bringen dies stufenweise immer weiter, bis sie 
zuletzt eine oder zwei Ellen hoch eine halbe Minutę lang oder noch 
langer sich schwebend zu erhalten vermogen, wobei sie aber vor- 
erst die Horizontalprojection des Nestes angstlich einhalten. Erst 
wenn sie dies einige Mai mit Erfolg wiederholt haben, durchbrechen 
sie den Zauberkreis, schweben muthig hinaus in das freie Luft- 
meer, beschreiben sofort fliegend einen 50 bis 60 Meter im Durch- 
messer haltenden Kreis um das Nest, wiederholen ihn wohl auch 
einmai, kehren dann aber auf das Nest zuriick oder lassen sich 
zuweilen auch auf einem naheliegenden, mit dem Nest auf gleichem 
Niveau stehenden Dache nieder. . . . Ende Juli oder Anfang August 
beginnen die Uebungen im Hochflug ais eigentliche Vorbereitung 
zum grossen Wanderzug“2). — Flugscheue Sperlinge werden von 
ihren Eltern dadurch zum Fliegen angespornt, dass diese ihnen 
Futter vorhalten und dann gezogene Locktóne ausstossend langsam 
mit dem Leckerbissen davonfliegen3). — „Im Jahre 1872,“ schreibt 
Liebe an Brehm, „sah ich um ein Feldgeholz im Elsterthale ein 
paar Wanderfalken kreisen. Das Paar wurde bald der Schrecken 
fiir die im Gebiete heimischen Krahen. Ich besuchte bei Gelegen- 
heit meiner Aufnahme fast taglich die Gegend und sah nach acht 
Tagen, dass der eine Falkę allabendlich in jenes Geholz kam, eine 

1) „Eine Vogelfamilie“. „Der zoologisehe Garten". Juni 1861.
2) Kraus s, „Aus dem Freileben des weisseu Storehs“. „Der zoologisehe 

Garten“, IX (1868), S. 131 f.
3) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath11. I, 28.
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Viertelstunde aufbaumte und dann von Zeit zu Zeit suchend iiber 
dem Thale auf und ab strich. Menie Vermuthung, dass das Weib
chen weggeschossen sei, bestatigte sich nicht. Nach einiger Zeit 
kam dieses mit dem Mannchen zur gewohnten Stunde zwischen 
sechs bis sieben Uhr Abends in’s Geholz, und zwar in Begleitung 
zweier Jungen, welche noch so unbeholfen waren, dass sie beim 
Aufbaumen nicht immer rasch das Gleichgewicht fanden. Nach 
kurzer Zeit strichen die beiden Alten ab, um spielend gegen den 
Wind zu kreuzen : ein wunderbares Schauspiel, welch.es ich schon 
einmal in Norwegen und einmal hier von dem Mannchen desselben 
Paares hatte ausfuhren sehen. Das Mannchen zog bald davon, 
wahrend das Weibchen seine prachtvollen Schwenkungen weiter 
ausfiihrte, dabei den Jungen immer naher kam, bis es endlich in 
schragem Stosse das eine vom Astę abstreifte, ob mit dem Fliigel 
oder mit der Brust, konnte ich nicht sehen, da mein Versteck zu 
entlegen und mein Fernglas doch nicht scharf genug war. Das 
Jungę musste wollend oder nichtwollend fliegen und ahmte die Be
wegungen der Alten unbeholfen genug nach, baumte aber bald 
wieder auf. Darauf warf die Mutter das andere Jungę vom Hoch- 
sitze herab und liess es ebenso wie das erste fliegen. Nach kurzer 
Ruhe brachte .sie beide Jungę auf einmal zum Arbeiten, flog dabei 
schrag gegen den Wind empor, liess sich eine Strecke weit kreuzend 
treiben, schoss in prachtvollem Bogen senkrecht nieder und wieder 
schrag empor und tibte alle jene Kiinste, welche zum Spiele ge- 
horen. Indem die Jungen die Mutter zu begleiten suchten, ahmten 
sie tappisch genug dereń Gebahren nach.“ — Die hier geschilderte 
Erscheinung, wo zu dem Instinct der Jungen der Unterricht durch 
die Eltern hinzutritt, wo sich also Spiel und Belehrung vereinigen, 
ist in der Thierwelt offenbar durchaus nicht selten, obwohl gerade 
bei Brehm hier Manches allzusehr vermenschlicht erscheintx).

So ist es auch bei dem Schwimmenlernen der jungen 
Schwimmvdgel, das ich gleichfalls unter die Bewegungsspiele rechne. 
Auch hierbei helfen die Eltern dem Instincte nach und beschleunigen 
dadurch die Einiibung. Die alten Schwimmvogel pflegen ihre 
Jungen auf den Riicken zu nehmen und sie dann mitten im Wasser 
abzuwerfen — ein sehr einfaches Mittel, wodurch auch schon 
mancher Knabe das Schwimmen gelernt hat. Hubach ist auch die 

1) So die Belehrung junger Raubyogel im Fangen von Beute.
7*

welch.es
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Beobachtung, die Julius Tape gemacht hat: er hat lange Zeit 
an der Donau gewohnt und da „unzahlige Mai gesehen, dass sich 
die jungen Ganschen, so lange sie nicht sehwimmen gelernt, vor 
dem Wasser fiirchten und sich nur allmahlich an dasselbe gewdhnen, 
wobei sie von den Alten gewissermaassen iiberlistet werden. Sind 
namlich die Thierchen so weit herangewachsen, dass man sie auf 
das Wasser fiihren kann, so fiihren die Alten sie an das Ufer. Der 
Ganserich geht unter fortwfthrendem Schnattern voran, wahrend 
die Mutter unter gleichem Schnattern von hinten nachschiebt. Nach 
einer ganz kleinen Schwimmprobe werden die Jungen schnell wieder 
an das Land befordert, und diese Proben werden von Tag zu Tag 
mit zunehmender Dauer so lange wiederholt, bis die Kleinen von 
selbst in das Wasser gehen“ 1). — Dass es sich dabei nicht nur 
um Belehrung, sondern auch um angeborenen Instinct handelt, be
weisen zur Geniige die jungen Enten, die von Huhnern ausgebriitet 
werden. Wie Buchner in dem Umstande, dass solche Entlein 
etwas langer brauchen, bis sie sich an das Wasser gewohnen, einen 
Beweis gegen den Instinct sehen kann, ist mir nicht recht ver- 
standlich.

1) L. Buchner, „Aus dem Geistesleben der Thiere“. S. 31 f.
2) Ebd. S. 31; nach Stiebeling, „Ueber den Instinct des Huhns und 

der Ente“. New York 1872.

Ueber das Gehenlernen junger Nestvogel sagt Hermann 
Muller: „Die ersten Gehbewegungen geschehen nicht auf den 
Zehen, sondern auf den Hacken. Haben es die Vogel eilig, so 
fallen sie nach vorn uber und stiitzen und fórdern sich vermittelst 
der Vorderfliigel.“ — Vom Hiihnchen berichtet Buchner, gestiitzt 
auf die Beobachtungen Stiebeling’s: Das Hiihnchen fiingt un- 
gefahr zwei Stunden, nachdem ęs die Schale verlassen hat, an, 
schwache Gehversuche zu machen, wobei es sich der Fliigel ge
wissermaassen ais Kriicken bedient. Es erhebt sich, sinkt wieder 
um, fallt hin und erhebt sich wieder, so dass seine ganze Vorwarts- 
bewegung mehr ais ein RutscheiK denn ais ein Laufen erscheint. 
In ungefahr 5 bis 8 Stunden hat es die Fertigkeit erlernt, wenn 
es dabei von der Mutter angeleitet wird. Dagegen braucht es 
8 bis 16 Stunden, wenn man das Kiichlein sogleich nach dem Aus- 
schliipfen aus dem Ei von der Mutter getrennt hat2). — Natiirlich 
sind alle derartigen Flug-, Schwimm- und Gehversuche nur so lange 
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ais Spiele zu betrachten, ais sie blosse Einiibungen sind. Sobald 
z. B. der Vogel so weit ist, dass er seine Flugfertigkeit zur Nahrungs- 
suche verwendet, verwandelt sich das Spiel in ernste Thatigkeit. 
Dieser Uebergang vollzieht sich beim Vogel sehr rasch; die kurze 
Einiibung ist aber gerade so gut ein Spiel, wie es die langer 
dauernden Jagdiibungen junger Raubthiere sind.

Ais weitere reine Bewegungsspiele sind vielleicht nianche Er
scheinungen beim Eintritt der Zugzeit aufzufassen. Dass der 
Wandertrieb ein angeborener Instinct ist,/wird z. B. von dem 
klassischen Vogelkenner Naumann an Ziner schon einmal an- 
gefiihrten Stelle bezeugt. „Der Trieb, in warmere Lander zu ziehen," 
sagt Naumann, „ist dem Vogel angeboren. . . Jung aus dem Neste 
genommene und aufgezogene, in einer geraumigen Kammer frei 
umherfliegend unterhaltene Vogel beweisen dies hinlanglich. Sie 
schwarmen wahrend ihrer Zugzeit so gut des Nachts in ihrem Ge- 
fangnisse umher, ais wenn man Alte ihrer Art darinnen unterhalt11 ‘). 
Vor der Abreise pflegen sich die Zugvogel in grossen Schaaren zu 
vereinigen, und dabei kommt es nun haufig vor, dass besonders 
die jungen Vogel Voriibungen fiir den langen Zug abhalten, die 
offenbar, soweit sie dem Instinct entspringen, conseąuenter Weise 
auch zu den Bewegungsspielen zu rechnen sind. So iiben sich im 
Herbst die jungen Nachtigallen durch kleine „Vorreisen“ von Ge- 
biisch zu Gebiisch, von Hain zu Hain. Ebenso verhalt es sich bei 
den jungen Grasmiicken, Laubvogeln, Gartenrothschwanzchen, Sing- 
drosseln und vielen anderen Vogelarten1 2). Auch die Zwergtrappen 
iiben sich im Herbst in Flugbewegungen, die ais Vorbereitung fiir 
weitere Reisen dienen mogen.

1) J. A. Naumann, „Naturgeschiehte der Vogel Deutschlands11, I, 86. — 
Vgl. die Zeugnisse von A. v. Ilomeyer und Audubon bei W. Marshall, 
„Spaziergange eines Naturforschers“, 2. Aufl. 1890. S. 23.

2) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath“, I, 81 f.

Die sogenannten „Flugspiele“ der erwachsenen Vogel lassen es 
meist zweifelhaft, ob sie ais reine Bewegungsspiele gelten diirfen; 
ich habe daron ja oben geredet. Obgleich ich sie aus diesem 
Grunde erst im nachsten Kapitel ausfiihrlicher behandeln werde, 
mochte ich doch auch hier schon ein paar Beispiele mittheilen. Von 
einem zahmen Kranich berichtet Scheitlin: „Er begleitete seinen 
Herrn aufs Feld, erhob sich zu dessen und eigener Freude in die 
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Luft, tummelte sich herum, kam wieder herunter und spazierte 
wieder neben seinem Herrn“ ’). — Von der Rabenkrahe erzahlt der 
altę Brehm: „Ihr Flug hat mit dem der Kolkraben Aehnlichkeit, 
ist aber langsamer und schlechter. . . Doch schwebt die Raben- 
kralie nicht selten. Dies geschieht besonders bei sttirmischer 
Witterung gegen Abend. Die ganze Gesellschaft setzt sich dann 
in Bewegung und halt eine Art von . Spazierflug. Alle einzelnen 
wiegen und schwenken sich dann in der Luft mit der grossten 
Leichtigkeit, steigen und senken sich mit bewunderungswerther Ge- 
schicklichkeit, und schweben grosse Strecken. Sie wahlen oft an 
Bergen stehende Baume, von denen aus die ganze Bewegung be- 
ginnt, und bleiben halbe Stunden lang an derselben Stelle, indem 
sie sich bald dem Boden nahern, bald weit davon entfernen, durch- 
einander fliegen und einander necken. Sie scheinen dann mit dem 
Windę ein Spiel treiben zu wollen“ 1 2 3). — Von dem merkwiirdigen 
„Crested Screamer“ (vgl. oben S. 92 f.) heisst es bei Hudson: 
„I was once very much surprised at the behaviour of a couple of 
chakars during a thunderstorm. On a still sultry day in summer 
I was standing watching masses of black cloud coming rapidly over 
the sky, while a hundred yards from me stood the two birds also 
apparently watching the approaching storm with interest. Presently 
the edge of the cloud touched the sun, and a twilight gloom fell 
on the earth. The very moment the sun disappearecythe birds rosę 
up and soon began singing tlieir long-resounding n/tes, though it 
was loudly thundering at the time, while vivid flasmes of ligthning 
lit the black cloud overhead at short intervals. I watched their 
flight and listened to their notes, till suddenly as they madę a wide 
sweep upwards they disappeared in the cloud, and at the same 
moment their voices became muffled, and seemed to come from an 
immense distance. The cloud continued emitting sharp flashes of 
lightning, but the birds never reappeared, and after six or seven 
minutes once morę their notes sounded loud and elear above the 
muttering thunder. I suppose they had passed through the cloud 
into the elear atmosphere above it, but I was extremely surprised 
at their fearlessness113). — Die herrlichen schwebenden Flug- 

1) „Thierseelenkunde", II, 74 f.
2) Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 47.
3) „The naturalist in La Plata", 3. Aufl. S. 230 f.
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bewegungen der Raubvogel dienen meistens der Recognoscirung, 
oft auch sind sie mit der Bewerbung verknilpft; man wird aber 
wohl annehmen miissen, dass die Vogel zuweilen auch bios aus 
Lust an der genussreichen Bewegung ihre Kiinste betreiben. Das 
grossartigste Schauspiel muss in dieser Hinsicht der Condor bieten. 
„Wenn mehrere Condore,“ sagt Darwin, „hocli oben ihre Kreise 
ziehen, ist ihr Flug wundervoll. Ausser beim Erheben von der 
Erde erinnere ich mich nicht gesehen zu haben, dass sie mit den 
Fliigeln schlagen. In der Nahe von Lima beobachtete ich mehrere 
beinahe eine halbe Stunde lang, ohne die Augen von ihnen zu 
wenden. Sie beschrieben grosse Bogen, drehten sich im Kreise, 
stiegen auf, senkten sich herab, ohne einen einzigen Fliigel- 
schlag“ . . . „Manchmal thun sie es sicherlich nur zu ihrem Ver- 
gniigen, doch der chilenische Landmann behauptet, dass sie bei 
anderen Gelegenheiten ein verendendes Thier oder einen Puma 
uber seiner Beute beobachłeten“J).

Aehnlich wie bei d/n Flugkiinsten verhalt es sich bei den 
Tanzen mancher Vog^I; nur mochte ich hier, wo es sich meist 
um hochst eigenartige Bewegungen handelt, einen noch engeren 
Zusammenhang mit dem Geschlechtsleben annehmen, ais bei den 
Flugkiinsten. lin Gegensatz zu dieser Auffassung halt Hudson 
die Tanze der Vogel fiir reine Bewegungsspiele, die der frohen 
Laune entspringen. Obwohl ich ihm hierin nicht beizustimmen 
vermag, muss ich doch zugeben, dass zum Mindesten Eines der 
von ihm angefiihrten Beispiele der Erklarung durch sexuelle Be- 
ziehungen zu spotten scheint. Es handelt sich dabei um eine 
Kibitzart, „the spur-winged lapwing11, der dem europaischen Kibitz 
ahnlich, aber um ein Drittel grosser, heller gefarbt und mit Sporen 
an den Fliigeln versehen ist. Zu dem „Tanze“, den diese Vogel 
auffiihren, und der nach Hudson’s Meinung einzig in seiner Art 
ist, gehoren drei Individuen. Die Vogel lieben das Spiel so sehr, 
dass sie es das ganze Jahr hindurch auffiihren, sowohl bei Tage 
ais auch in Mondnachten. Wenn man ein Paar (sie leben in 
Paaren) eine Zeit lang beobachtet, so wird man sehen, wie einer 
von einem benachbarten Paar sich erhebt und zu jenen hiniiber- 
fliegt, die ihn sofort mit allen Zeichen der Freude empfangen. Sie

1) Ch. Darwin, „Reise um die Welt“. Uebers. von IIelrieh. Giessen 
1893. S. 221, 218.
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gehen dem Besucher entgegen und stellen sich hinter ihm auf. 
Hierauf beginnen alle drei im gleichen Schritt schnell dahin zu 
marschiren, indem sie dabei im richtigen Tact trommelnde Tonę 
ausstossen. Dann bort der Marsch auf; der Fiihrer hebt seine 
Schwingen und steht nun immer noch laut singend aufrecht und 
unbeweglich da; die andern beiden aber bleiben mit aufgestraubtem 
Gefieder genau in einer Front hinter ihm stehen, bticken sich vor- 
warts und abwarts, bis ihre Schnabelspitzen den Boden beriihren, 
und verharren eine Weile nur noch leise murmelnd in dieser 
Stellung. Dann ist die Auffuhrung beendigt, und der Besucher 
kehrt zu seinem eigenen Ehegenossen zuriick, um spater selbst einen 
solchen Besuch zu empfangen1). — Wenn diese Schilderung in 
allen Punkten zutreffend ist, so wird der Vorgang wohl noch 
lange zu den vielen unerklarten Rfithseln gehoren, die uns das 
Thierleben aufgibt.

1) „The naturalist in La Plata". S. 269 f.
2) J. A. Naumann, „Naturgeschiehte der Vógel Deutschlands". IV, 

67, 68, 88, 107, 120, V, 134, 163, 182.

Endlich ist es noch ais ein reines Bewegungsspiel zu be- 
zeichnen, wenn manche Vogel — wie die Affen — ein Vergniigen 
daran finden, sich zu schaukeln. Dass gefangene Papageien und 
Kanarienvogel das Schaukeln in einem Ring lieben, ist /illgemein 
bekannt. Nach Naumann’s Beobachtungen kommt eyaber auch 
im Freileben sehr haufig vor, dass sich Vogel an die diinnsten 
Spitzen schwankender Reiser anhakeln, um sich daran zu schaukeln. 
Naumann hat dies bei den Blaumeisen, Schwanzmeisen, Bartmeisen, 
Beutelrohrmeisen, Distelfinken, Erlenzeisigen und Birkenzeisigen 
gesehen 2).

Ich verlasse nun die so interessante Weit der Vogel und wende 
mich anderen Erscheinungen zu. Finsch hat in der Nahe San 
Franciscos das Treiben der Seelowen beobachtet und vorziiglich 
beschrieben. Ist schon die Beweglichkeit dieser scheinbar so schwer- 
falligen Thiere auf dem Lande iiberraschend, so zeigen sie ihre 
Kunst doch erst im Wasser vollstandig. Oft sieht man sie in das 
Meer sturzen, indem sie sich einfach an der sanft absteigenden 
Felswand herabgleiten lassen oder von einer hoheren Zinne springend 
herabwerfen; delphinartig treiben sie dann ihr Spiel in den Wellen, 
werfen sich blitzschnell herum, so dass der Bauch nach oben kommt, 
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und springen zuweilen formlich aus dem Wasser heraus. — Wenn 
sich Seehunde unterhalten wollen, besehreiben sie schwimmend 
Kreise, springen dann und wann mit vollem Leibe aus dem Wasser 
heraus, spielen auch allein wie trunken im Wasser umher, kommen 
bald mit dem Bauch in die Hohe, schieben sich auf dem Riicken 
fort, drehen und wenden sich, kollern sich um und um und be- 
nehmen sich iiberhaupt im hóchsten Grade sonderbar, vergessen 
sich auch dabei nicht selten so vollstandig, dass ein geschickter 
Jager oder Fanger, ohne von ihnen bemerkt zu werden, bis in die 
Wurfweite einer Harpune an sie herankommen und sie erlegen 
kann. Auffallend ist auch das Benehmen gefangener Seehunde. 
Das Exemplar im Frankfurter Aąuarium pflegt eine Art Achter 
unter dem Wasser auszufiihren, wobei es regelmassig zugleich eine 
Drehung um die eigene Langsachse macht. — „Jeder Seemann,“ 
sagt Los che iiber den Delphin, „freut sich immer wieder, wenn er 
eine sogenannte ,Schule‘ odei Schaar von Delphinen sieht. In einen 
langen und verhaltnissmassig schmalen Zug georc|nęt, eilen die 
lustigen Reisenden durch die leicht bewegte See; mit hurtigen 
Spriingen und einer Schnelligkeit, ais galte es ein Wettrennen, ver- 
folgen sie ihren Weg. Ein bis zwei Meter weit schnellen sie die 
glanzenden Leiber in zierlichen Bogen durch die Luft, fallen 
kopfilber in das Wasser und schiessen von Neuem heraus, immer 
dasselbe Spiel wiederholend. Die ubermiithigsten der Schaar iiber- 
schlagen sich in der Luft, indem sie dabei in urkomischer Weise 
mit dem Schwanze wippen; andere lassen sich flach auf die Seite 
oder auf den Riicken fallen; noch andere springen kerzengerade 
empor und tanzen, indem sie sich drei-, viermal mit Hilfe des 
Scliwanzes vorwartsschnellen, aufrecht stehend oder wie Sprenkel 
gebogen iiber die Oberflache dahin. Kaum sehen sie ein Schiff, 
das unter allen Segeln vor der leichten Brise herlauft, so schwenken 
sie ab und kommen auf es zu. Nun beginnt erst die wahre Lust. 
In weitem Bogen umkreisen sie das Fahrzeug, hiipfen vor ihm her 
und an den Seiten entlang, kehren zuriick und geben ihre schonsten 
Kunststiicke zum Besten. Je schneller das Schiff segelt, um so 
ausgelassener ist ihr Treiben.11 — Der Potwal reckt beim Spielen 
bald die eine, bald die andere Brustflosse in die Luft, schlagt hierauf 
mit grosser Kraft gegen das Wasser und bringt die Wellen zum 
Schaumen, oder aber er sinkt einige Faden tief unter die Ober
flache, wirft sich im machtigen Schusse unter einem Winkel von 
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etwa 45° uber das Wasser heraus, fallt auf die Seite, dass man 
ihn weithin klatschen hort und bis zur Hohe einer Mastspitze ein 
Schwall emporsteigt. In der Regel, sagt Brehm, schreibt man 
diese absonderlichen Bewegungen dem Streben des Potwals zu, 
sich von einem ihn ąuhlenden Schmarotzer zu befreien; allein man 
findet selten eins von denjenigen Thieren, welche andere Wale in 
so hohem Grade behelligen, auf seiner Haut und kann deshalb doch 
wohl nur annehmen, dass er derartige Uebungen zu seinem Ver- 
gniigen oder zu seiner Unterhaltung ausfiihrt.

An den Seehund im Frankfurter Aquarium erinnert in merk- 
wiirdiger Weise der gefangene Edelmarder1). „Er vergntigt sich,“ 
sagt Brehm, „zuweilen im Kafig Stunden lang mit absonderlichen 
Spriingen, indem er gegen die eine Wand seines Kafigs setzt, 
zurtickschnellend sich uberschlagt, in der Mitte des Raumes auf 
den Boden springt, nach der anderen Wand sich wendet und hier 
wie vorher verfahrt, kurzum, die Figujy einer Achi beschreibt, und 
zwar mit solcher Schnelligkeit, dass man vermeint, cMese Zahl durch 
den Leib des Thieres gebildet zu sehen.“ Ganz ahnlich verhielt 
sich ein gefangener Fuchs, den ich beobachtete, nur dass er mehr 
eine kreisfórmige Bewegung beschrieb, indem er an der einen 
Seitenwand anprallend sich schrag aufwarts nach der entgegengesetzten 
Wand schnellte und erst von da wieder zum Boden zuruckkehrte. — 
Ich mochte hier gleich auch an die regelmfissigen Bewegungen so 
vieler anderer gefangener Thiere erinnern, die ja jedem Besucher 
eines zoologischen Gartens oder einer Menagerie bekannt sein 
miissen: an das endlose Auf- und Abgehen, wie es z. B. der Tiger 
liebt, und an das Hin- und Herwiegen des Vorderkorpers, das be- 
sonders die Dachse und Bftren mit stumpfsinniger Ausdauer be- 
treiben. Alle diese Bewegungen haben Spielcharakter. Sie sind 
die besten Beispiele fiir die Entladung „tiberschussiger Nerven- 
kraft“, die sich iiberhaupt denken lassen; denn es ist ja selbstver- 
standlich, dass es den gefangenen Thieren an geniigender Veraus- 
gabung ihrer Krafte fehlt2). Dennoch ist die Art der Bewegung 

1) Auch im Freileben ist der jungę Edelmarder ein grosser Freund von 
Bewegungsspielen, indem er sich rastlos mit allerlei Kletter- und Spring- 
iibungen beschaftigt. (A. u. K. Mii ller, „Wohnungen, Leben und Eigen- 
thiimlichkeiten in der hoheren Thierwelt11, Ś. 75.)

2) Spencer selbst ist auch gerade von solchen Fallen ausgegangen: die 
den Kafig zernagende Ratte; die Giraffe, die Decke und Wand ihres Hauses 
abschleckt.
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nicht rein ausserlich durch den engen Kafigraum vorgesclirieben, 
sondern sie beruht, wie alle Spiele im letzten Grund, auch wieder 
auf Instincten. Vom Dachs wenigstens berichtet ein Jager, den 
Ts cli u di citirt, dass er sich auch im Freien, wildlebend, wenn er 
sich recht behaglich fiihlt, nach Art der Baren auf den vorderen 
Branten gemachlich hin- und herwiegt. Ebenso ist das eigenthiimliche 
Herumwalzen des Seehundes ahnlich auch in der Freiheit beobachtet 
worden (vgl. oben). — Bemerkenswerth ist der streng rhyth- 
mische Charakter aller solcher Bewegungen; sie sind ein Beleg 
fur die Ansicht, dass jede Bewegung, so lange keine anderen Ein- 
fliisse hemmend dazwischentreten, zu rhythmischer Wiederholung 
geneigt ist1).

1) Man vgl. die unermudliehe Ausdauer, mit der Kinder irgend einen 
Scherz wiederholen konnen.

Schlegel erzahlt von einem zahmen Gepard, der Kindern 
sehr zugethan war, „am meisten einem Madchen von fiinf Jahren, 
iiber das er im Spiele oft hinwegsprang, und zwar mit solcher 
Leichtigkeit, dass er, ohne eigentlich auszuholen, sich niederduckend 
und kurz zusammenziehend oft in ziemlicher Hohe iiber die Kleine 
setzte“. — Der jungę Vielfrass ist ein hochst lustiges Thier. „Ob
gleich nicht eben schnell in seinen Bewegungen, ist er doch fort- 
wahrend in Thatigkeit, und bloss wenn er schlaft, liegt er still auf 
einer und derselben Stelle. Einen Baum, den man in seinem Kafig 
angebracht hat, besteigt er mit Leichtigkeit und scheint sich durch 
die merkwiirdigsten Turnkiinste, die er auf den Aesten ausfiihrt, 
besonders zu vergniigen. Zuweilen spielt er formlich mit den 
Zweigen, indem er mit Leichtigkeit und ohne jede Furcht aus 
ziemlichen Hohen herunter auf die Erde springt und an den eisernen 
Staben seines Kafigs oder an seinem Lieblingsbaume rasch wieder 
empor klettert; zuweilen rennt er auch in kurzem Galopp im Kreise 
innerhalb seines Kafigs umher.“ — Jungę Baren sind gleichfalls sehr 
spiellustig und in ihrem Spiel ausserordentlich drollig. Einer, dem 
ich langere Zeit zusah, galoppirte mit unermudlichem Eifer in seinem 
grossen Zwinger herum, indem er dabei jedesmal seinen Weg durch 
das Wasserloch hindurch nahm. Das Gepatsche, das er so, be- 
standig von Neuem durchnasst, vollfuhrte, schien ihm eine ganz 
besondere Freude zu machen. — Jung eingefangene Ratels (Honig- 
dachs) unterhielten die Besucher des Regentsparks in London durch 
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ihre Purzelbaume, die sie hundertmal nach einander immer an der 
gleichen Stelle des Kiifigs machten. — Das Damwild zeichnet sich 
durch seine spielenden, gracibsen Sprunge aus 1). — Lustige Sprunge, 
abwechselnd mit Kreislaufen und Walzeri, sind Aeusserungen des 
Wohlbehagens, in denen sich der jungę Hase oft so berauscht, dass 
er seinen ftrgsten Feind, den Fuchs, tibersehen kann. — Biiffel, 
Tapire, Nilpferde tummeln sich Abends munter im Wasser.

1) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath11. I, 422.
2) H. O. Lenz, „Gremeinnutzige Naturgesehichte". 3. Aufl. 1851. 1,612.

Die frohlichen Sprunge der jungen Pferde, Esel, Schafe, Ziegen 
sind bekannt. Wie sehr es sich bei solchen Bewegungsspielen um 
Instincte handelt, die auch spater im ernsten Kampf um’s Dasein 
unentbehrłich sind, zeigt eine Erscheinung, auf die mich Herr 
Director Seitz aufmerksam gemacht hat. „Im Allgemeinen," 
schreibt er, „habe ich den Eindruck bekommen, ais ob die Spiele 
der Thiere ganz ausschliesslich Uebungen derjenigln Qualitaten 
darstellen, die bei ihnen die wesentlichste Rolle im Kampf bm’s 
Dasein spielen: — bei Gazellen Uebungen im Weitsprung and 
in dem Ueberspringen von Strauchern; bei den im Gebirge 
wohnenden Bocken und Lammern der directe Hochsprung 
(Schlusssprung auf der Stelle)." Gewiss ist es schon Manchem auf- 
gefallen, dass solche „Bockssprtinge", iiber die man gewohnlich 
nur lacht, doch eine hochst eigenthumliche, auf ebenem Boden 
vollig rathselhafte Bewegungsart sind; hier ist die einfache Er
klarung dafttr: sie sind die niitzliche Voriibung fiir das Leben im 
felsigen Gebirge. — „Schon das ein paar Wochen alte Hippelchen," 
sagt Lenz von den Ziegen, „hat grosse Lust, ausser den vielen 
merkwiirdigen Spriingen, die es macht, auch halsbrechende Unter- 
nehmungen zu.wagen. Immer ftihrt sie der Trieb bergauf. 
Auf Holz- oder Steinhaufen, auf Mauern, auf Felsen klettern, 
Treppen hinan steigen, das ist ihr Hauptvergniigen“ 2). Auch diese 
Beobachtung weist auf den gleichen Erklarungsgrund hin. Im Zu- 
sammenhang damit mbchte ich auch an die Katzen erinnern, bei 
denen ebenfalls reine Bewegungsspiele zu beobachten sind. Neben 
der Freude am spielenden Herumjagen, wobei sie aber nach meinen 
Beobachtungen weniger im Kreise herumrennen, wie es die Hunde 
thun, sondern annahernd in gerader Linie und — wenn die Rich- 
tung geandert wird — mit scharfem Abbiegen, iiben sie in der 
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Jugend auch den richtigen „Bockssprung“. Dieses pltitzliche In
die-Hohe-schnellen, das den Eindruck macht, ais geschehe es ohne 
Wissen und Willen des Thieres, erklart sich hier nattirlich nicht 
aus dem Gebirgsleben, wohl aber daraus, dass die Katze nicht nur 
bei dem Erhaschen der Beute, sondern auch bei der Flucht vor 
ihrem Erbfeind den Hochsprung sehr nothig hat. „Sie machen die 
sonderbarsten Spriinge,“ sagt auch S c h ei 11 in, „jedoch asthetischer 
ais die eckigen Kalber“x); die Analogie ist also auch ihm auf- 
gefallen.

Nattirlich sind auch die Gemsen wahre Meister im Hochsprung. 
Von ihnen wird aber noch ein ganz besonderes Bewegungsspiel 
berichtet, dessen Vorkommen Brehm von zwei verschiedenen Ge- 
wahrsmannern bestatigt wurde. „Wenn namlich Gemsen im Sommer 
bis zu dem Firnschnee emporgestiegen sind und sich vollkommen 
ungestort wissen, vergntigen sie sich oft damit, dass sie sich an 
dem oberen Ende stark geneigter Firnflachen plOtzlich in kauernder 
Stellung auf den Schnee werfen, mit allen Laufen zu rudern be- 
ginnen, sich dadurch in Bewegung setzen, nunmehr auf der Schnee- 
flache nach unten gleiten und oft 100—150 Meter in dieser Weise 
gleichsam sehlittenfahrend durchmessen, wobei der Schnee hoch auf- 
fliegt und sie wie mit Puderstaub bedeckt. Unten angekommen 
springen sie wieder auf die Laufe und klettern langsam denselben 
Weg hinauf, welchen sie herabrutschend zurtickgelegt hatten. Die 
tibrigen Mitglieder des Rudels schauen den gleitenden Kameraden 
vergntiglich zu, und eines und das andere Stiick beginnt dann das- 
selbe Spiel. Oft fahrt eine und dieselbe Gemse zwei-, drei- und 
mehrmal tiber den Firnschnee herab; oft gleiten mehrere unmittelbar 
nach einander in die Tiefe.“ Wenn diese Schilderung zutreffend 
ist, so hatten wir hier ebenso wie bei dem Schaukeln der Papageien 
und manchen Erscheinungen des Experimentirens schon in der 
Thierwelt ein erfundęnes Spiel; fiir unmoglich halte ich ein 
solches „Schlittenfahren“ nicht, da die Gemsen ja haufig tiber 
Schneefelder hinwegmiissen und dabei oft genug unfreiwillig herab- 
gleiten mogen. Einen jungen Hund sah ich oft mit einem Pan- 
toffel spielen, in dem er mit dem Vorderkorper stand, wahrend er 
sich mit den Hinterftissen weiter schob und so durch das ganze 
Zimmer schlittete, Alles unter wtithendem Knurren und Beissen.

1) „Thierseelenkunde“. II, 217.
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Auch hierbei mag die zufallig entstandene Bewegung spater ab- 
sichtlich ausgefiihrt worden sein. Ja, Alix erzahlt sogar folgende 
Geschichte, die noch viel directer an den Bericht iiber die schlitten- 
fahrenden Gemsen erinnert: „Etant en manceuvres dans les Alpes 
avec un escadron de mon regiment, j’herborisais un jour aux en- 
virons du col du Galibier (pres de Brianęon, Hautes - Alpes), suivi 
d’un de ces chiens vagabonds qui s’attachent si frequemment et si 
facilement aux troupes en marche, lorsqu’au moment ou je me 
disposais a descendre par l’interminable lacet qui donnait acces au 
col, je vis mon chien, au lieu de me suivre se diriger vers une 
coulóe en pente rapide de la montagne, ou la neige sAtait amoncelee. 
Quelque peu intrigue par cette faęon d’agir, je m’arretais et ne 
perdis pas un des mouvements du chien. Bień m’en prit; car je 
fus alors temoin du spectacle le plus imprevu auquel puisse assister 
1’homme nieme qui sait par experience combien est inepuisable le 
sac a malices du chien: se mettant sur le dos, les quatre pattes 
replióes, la tete en bas — dans le sens du poił — 1’intelligent ani
mal se laissa ainsi glisser sur la neige gelee, presque jusqu’en bas 
de la montagne! Arrive au point ou la neige cessait, il se releva 
tranquillement, jęta un coup d’oeil vers moi, agita un instant la 
queue et se coucha sur l’herbe en m’attendant“ x). Alix meint, 
der Hund miisse dabei von dem verniinftigen Gedanken ausgegangen 
sein, dass sich so der Weg abkiirzen lasse. Ich halte die sehr 
triviale Erklarung fiir wahrscheinlicher, dass der Hund durch 
die Gewohnheit, sich mit dem einwohnerreichen Riicken im Schnee 
zu walzen, zu dem eigenthiimlichen Benehmen veranlasst wurde. 
Jedenfalls bildet aber diese Beobachtung ein Seitenstiick zu jenem 
Bericht iiber die Gemsen.

Das Gehenlernen junger Hunde ist die erste Aeusserung ihrer 
Bewegungsspiele. Zuerst kriechen sie nur schwerfiillig herum; bald 
aber lernen sie es, auf ihren vier Beinen aufrecht zu stehen, wobei 
es jedoch vorkommt, dass sie ein Bellversuch vollstandig aus der 
Balance bringt. Sind sie einmal so weit, dass sie ordentlich stehen 
konnen, so beginnt auch schnell der erste Galoppversuch, der sie 
aber gewohnlich in schrager Richtung an ihrem Ziel vorbei fiihrt. 
Sowie durch fortgesetzte Uebungen die nothige Sicherheit erreicht 
ist, gehen die Bewegungsspiele in Jagd- und Kampfspiele iiber. —

1) E. Alix, „L’esprit de nos betes“. S. 92 Ł
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Ferner ist die spielende Bewegung erwachsener Hunde im Wasser 
zu erwahnen; besonders der Neufundlander ist ja ein so leiden- 
schaftlicher Schwimmer, dass er unter Umstanden nicht ungefahr- 
liche Sprunge, z. B. von einer Briicke herab, wagt, um in das 
geliebte Element zu gelangen. — Endlich ist hier, da die meisten 
Spiele des Hundes in andere Kategorien gehoren, wohl nur noch 
das anzufiihren, was in meiner Familie gewohnlich mit dem Worte 
„Rennfieber11 bezeichnet wurde, namlich das ziel- und zwecklose 
Herumjagen, wie es bei kleineren Hunden auch in einem gerftumigen 
Zimmer, bei grbsseren nur im Freien beobachtet werden kann. Die 
Hunde rennen dabei im wahnsinnigsten Tempo meist in Bogen- 
linien herum; doch liebt es z. B. der Fox-Terrier auch, auf grosse 
Entfernungen schnurgerade dahinzusausen, so dass sein vergeblich 
pfeifender Herr ihn vollig aus den Augen verliert. Man konnte nun 
freilich annehmen, es handle sich dabei um eine eingebildete Beute, 
also um ein Jagdspiel, nicht um ein reines Bewegungsspiel1). 
Romanes erzahlt von einem Hunde „Watch“, einem Pudel, der 
dem Erzbischof von Canterbury gehorte: wenn man das Wort 
„Schwein“ ausrief, so jagte er eingebildete Schweine; ja er forderte 
schliesslich selbst dazu auf, zu diesem Zweck zur Thiir hinaus- 
gelassen zu werden, und rannte herum, ohne dass ihn Jemand durch 
das Wort „Schwein11 antrieb2). Ob es sich im letzteren Fali wirklich 
gerade um eingebildete Schweine handelte, ist wohl schwer zu be- 
weisen. Doch kenne ich diese Form des Jagens ganz genau. Mein 
Mops z. B., der ein ganz besonders erbitterter Feind der Katzen 
ist, jagt haufig, wenn man ihn in den Garten liinaus lasst, genau 
so am Gitter des Nachbargartens entlang, ais wenn man ihm zu- 
gerufen hatte: ,,’sKatzle!“ Ich bin freilich nicht sicher, ob es sich 
dabei uberhaupt um ein Spiel handelt. Jedenfalls ist dieses Jagen 
aber sehr deutlich von jenem „Rennfieber11 zu unterscheiden. Denn 
der Mops lauft im angefiihrten Falle unter lautem Gebell und auf- 
merksam suchend dahin; bei dem „Rennfieber11 dagegen setzt sich 
der Hund lautlos in Bewegung und sieht weder rechts noch links. 
Daher glaube ich, dass es sich hierbei wirklich um ein reines Be

li Oder auch in manchen Fallen um das Umkreisen einer eingebildeten 
Heerde.

2) „Die geistige Entwickelung beim Menschen". Deutsche Ausgabe. 
Leipzig 1893. S. 58 Anm.
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wegungsspiel handelt. — In gewissem Sinne kann man hier iibrigens 
vielleicht noch eine weitere Erscheinung anfiihren, namlich das 
Spazierengehen der Hunde. Eine Bulldogge von sehr philosophischer 
Gemiithsart, die ich friiher, ais ich noch in Heidelberg lebte, besass, 
machte regelmassige, selbststandige Spaziergange, die fiir seinen 
Herrn recht kostspielig zu werden drohten. Er verliess das Haus 
ohne Maulkorb (was polizeilich verboten war), wurde beobachtet, 
wie er gelassen und frech am Amtsgericht vorbeibummelte, stieg 
dann den Schlossberg hinan und erging sich im Schlossgarten (in 
dem Hunde an der Leine gefiihrt werden miissen). Nattirlich weiss 
man in allen solchen Fallen nicht, wie weit die Freude am Durch- 
wiihlen von Kehrichtkasten, die Lust am Beschniiffeln von Eck- 
steinen oder auch zartere Gefiihle dabei betheiligt sind. Dennoch 
bin ich tiberzeugt, dass auch der „Bummel“ ais solcher vom Hunde 
genossen wird, und glaube hierin kaum einen Widerspruch von 
Seiten der Kenner beftirchten zu miissen.

Endlich seien noch die Affen erwahnt. Ihre Bewegungsspiele 
setzen sich im Wesentlichen aus vier Fertigkeiten zusammen: aus 
dem Klettern, Springen, Schaukeln und Tanzen. Das Benehmen 
gefangener Affen zu schildern, ware unnothige Miihe; denn man 
kann ein sehr schlechter Beobachter sein — vor dem Affenhaus 
eines zoologischen Gartens ist doch ein Jeder schon langere Zeit 
stehen geblieben. Ich beschranke mich daher auf einige Mittheilungen 
uber im Freien spielende Affen. Ais Bewegung in der Freiheit 
wird man wohl auch die Kletterkiinste auf einem Schiff anfiihren 
diirfen. Kapitan Smitt hatte einen Orang-Utang drei Monate lang 
auf seinem Schiff und liess ihm vollige Freiheit. Das Turnen und 
Klettern in dem Takelwerk schien dem Thiere ganz besonderes 
Vergniigen zu machen; denn er ftihrte es mehrmals des Tages an 
verschiedenen Tauen aus und setzte dabei alle Zuschauer durch seine 
Gewandtheit in Erstaunen. — Aehnliches berichtet Bennett von 
einem Siamang, den er mit nach Europa brachte. — Ein weiblicher 
Klammer- oder Spinnenaffe, dessen Benehmen ein englischer Schiffs- 
fiihrer hiibsch geschildert hat, tummelte sich im Tauwerke, und 
wenn es „Sally“ gerade Spass machte, tanzte sie so lustig und 
ausgelassen auf dem Seile, dass die Zuschauer kaum noch Arnie 
und Beine vom Schwanze unterscheiden konnte. In solchen Augen- 
blicken schien der Name Spinnenaffe vollstandig angemessen zu sein. 
Denn sie sali dann einer riesigen Tarantel in ihren Zuckungen 
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ausserst ahnlich. Wahrend dieses Spiels hielt sie von Zeit zu Zeit 
inne und blickte mit freundlichem Kopfschiitteln auf ihre Bewunderer, 
zog rumpfend die Nase und stiess kurze, sanfte Tonę aus. Gewohnlich 
wurde sie gegen Sonnenuntergang am lebendigsten. Eine besondere 
Liebhaberei von ihr bestand darin, dass sie im Tauwerke hinauf 
kletterte, bis sie ein wagrechtes Seil oder eine diinne Stange erreichte. 
Hier hiingte sie sich mit dem Schwanzende knapp, aber fest an 
und schwang sich langsam schaukelnd hin und wieder. — Rengger 
beobachtete im Walde jungę Kapuzineraffen, die sich an ihrem 
Schwanze schaukelten oder wie an einem Stricke an ihm in die 
Hohe klettertenJ). „Oft,“ sagt Junghuhn, „kann man sich an 
den Kapriolen der frohlichen, auch in der Wildniss durchaus nicht 
scheuen Javaneraffen (Makak) belustigen, wenn man die Weibchen 
mit ihren Jungen, die sich fest an die Brust der Mutter angeklammert 
haben, in den Baumen umherspringen sieht, oder wenn man andere 
erblickt, die unbekummert um den zuschauenden Reisenden sich 
auf den weit iiber den Spiegel eines Baches herabhangenden 
Zweigen schaukeln.“ NachDuvaucel „erklettert der Gibbon mit 
unglaublicher Raschheit und Sicherheit einen Bambusrohrstengel, 
einen Baumwipfel oder einen Zweig, schwingt sich auf ihm einige 
Mai auf und nieder oder hin und her und schnellt sich nun, durch 
den zuriickprallenden Ast untersttitzt, mit solcher Leichtigkeit iiber 
Zwischenraume von 12 bis 13 Meter hiniiber, drei-, viermal nach 
einander, dass es aussieht, ais floge er wie ein Pfeil oder wie ein 
schief abwarts stossender Vogel. Man vermeint es ihm anzusehen, 
dass das Bewusstsein seiner unerreichbaren Fertigkeit ihm grosses 
Vergniigen gewahrt. Er springt ohne Noth iiber Zwischenraume, 
die er durch kleine Umwege leicht vermeiden kónnte, andert im 
Sprunge die Richtung und hfingt sich an den ersten besten Zweig, 
schaukelt und wiegt sich an ihm, ersteigt ihn rasch, federt ihn auf 
und nieder und wirft sich wieder hinaus in die Luft, mit unfehl- 
barer Sicherheit einem neuen Ziele zustrebend. Es scheint, ais ob 
er Zauberkrafte besasse und ohne Fltigel gleichwohl fliegen konne: 
er lebt mehr in der Luft ais im Gezweige“1 2). Der jungę Gorilla, 

1) J. R. Rengger, „Naturgeschiehte der Saugethiere von Paraguay". 
Basel 1830. S. 40.

2) Vgl. auch die Sehilderung der Bewegungsspiele eines Gibbon bei 
Alix, „L’esprit de nos betes". Paris 1890, S. 496 f.

Groos, Die Spiele der Thiere. 8
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von dem J. Falkenstein eine so interessante Beschreibung 
gibt, „vollfuhrte, zu Zeiten sich iibersturzend, hin und her taumelnd, 
sich um sich selbst drehend, so ausgelassene TUnze, dass die Zu- 
schauer manchmal bestimmt glaubten, er miisse sich auf irgend eine 
Weise berauscht haben. Doch war er nur aus Vergntigen trunken, 
nur dies liess ihn das Maass seiner Krafte in den ubermiithigsten 
Spriingen erproben11 1).

1) Loango-Expedition. II, 152.
2) Loango-Expedition. III, S. 243.

Das Schaukeln der Affen ist auch wieder ein Beweis fur das Vor- 
handensein erfundener Spiele in der Thierwelt. Die Erklarung 
bietet keine weitere Schwierigkeit, da ja bei dem Herumklettern in den 
Zweigen die Schaukelbewegung oft genug unbeabsichtigt entstehen 
muss. Das Vergniigen, das die Affen dabei empfinden, muss sehrgross 
sein; denn Pechuel-Loesche erzahlt uns von einem besonders 
klugen Affen, der sich selbst eine Schaukel verfertigte, 
ein Fali, der selbst einen Descartes stutzig gemacht haben 
rausste. Eine zahme Meerkatze, die von den Theilnehmern an 
der Loango - Expedition auf ihrer Station gehalten wurde, ein 
sogenannter Mbukubuku, „besass eine bei keinem Affen in so 
auffalliger Weise bemerkte Vorliebe fiir das Schaukeln, die er in 
kluger Weise zu befriedigen wusste. An einem ihm erreichbaren 
Baume, an einem Hiittendache und an seiner Schlaftonne hatte er 
eine Anzahl Hervorragungen oder Einkerbungen ausgefunden, die 
er zweckvoll benutzte, um seine sehr lange Leine durch Einklemmen 
oder Umwickeln zu befestigen und sich am freien Ende nach 
Herzenslust hin und her zu schwingen. Dabei ging er mit be- 
wundernswerther Ueberlegung zu Werke und bemaass z. B. die 
Lange seines Strickes genau nach den Anforderungen; ein einmal 
erprobtes Befestigungssystem wandte er sofort wieder an, auch 
wenn ihm erst nach Monaten dazu abermals Gelegenheit geboten 
wurde“ 2).

3) Jagdspiele.
Bei den Jagdspielen tritt das Instinctive noch deutlicher hervor, 

ais bei den bisher betrachteten Arten des Spiels. Denn schon das jungę 
Thier, das die Nahrung noch von seinen Eltern vorgelegt bekommt, 
iibt sich spielend genau in den Bewegungen, die es spater im Ernste 
ausfuhren muss. Und das Hausthier, vor Allem der Hund, der sich 
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in sehr vielen Fallen gar nie von einer Beute nahrt, sondern aus 
dem prosaischen Futterkubel frisst, betreibt doch mit leidenschaft- 
lichem Eifer Spiele, die auf die Ernahrungsweise seiner entfernten 
Vorfahren zuruckdeuten.

Wenn man die Jagdspiele der Thiere iiberblickt, so wird man bald 
zu der Erkenntniss kommen, dass sie sich auf natiirliche Weise in 
drei Gruppen eintheilen lassen: a) Das Spiel mit einer lebenden 
wirklichen Beute. b) Das Spiel mit einer lebenden 
Scheinbeute; hierbei handelt es sich in den meisten Fallen 
darum, dass sich Thiere von derselben Art gegenseitig herumjagen. 
Es kommt dann sowolil das active Jag en ais auch das Sich- 
jagenlassen in Betracht. c) Das Spiel mit einer leblosen 
Scheinbeute — mit einem Stiick Holz, einer Kugel oder der- 
gleichen. — Ich habe diese Gruppen so aufgezahlt, dass an letzter 
Stelle solche Beispiele anzufiihren sind, bei denen der Spielcharakter 
am reinsten auftritt. Es ware aber falsch, zu meinen, dass damit 
auch die wirkliche Zeitfolge im Auftreten dieser Spiele bezeichnet 
werden soli; im Gegentheil: das Jagdspiel mit leblosen Gegenstanden 
ist in vielen Fallen zeitlich das erste.

a) Ist das sogenannte Spielen mit der lebenden wirk
lichen Beute in der That ein Spiel zu nennen? — Ein Raub- 
thier hat eine Beute erfasst, todtet sie aber nicht, sondern setzt das 
nur leicht verwundete Opfer wieder frei auf den Boden. Das 
Beutethier will fliehen, aber im nachsten Moment ist es wieder ge- 
packt, wird vielleicht ein wenig geschuttelt und abermals frei ge- 
lassen. Es liegt nun, sei es aus Schwkche, sei es, weil es sich todt 
stellt, regungslos da. Aber der unerbittliche Rauber stosst es an, 
bis es wieder einen Fluchtversuch macht, und es wird auf’s Neue 
gefangen. So kann sich dies „Spiel“ lange Zeit fortsetzen, bis 
schliesslich die Beute wirklich getodtet und verzehrt wird. — Ich 
hatte zuerst den Eindruck, dass der Instinct, der sich hierbei 
aussert, vielleicht gar nicht ais Spiel aufzufassen sei, sondern irgend 
einen anderen Grund habe. Freilich, die Erklarung, die G. Ja eg er 
einmal versucht, dass es sich namlich dabei um den Zweck handle, 
der Beute durch den „Angstduft“ noch einen besonderen Wohl- 
geschmack zu verleihen (wie ja auch Kenner behaupten sollen, 
dass gehetztes Wild besonders gut schmecke), wollte mir nicht 
so recht einleuchten, obwohl ihre Unmóglichkeit kaum nachgewiesen 
werden kann. Immerhin konnte es sich ja auch noch um irgend 

8* 
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einen andern, uns unbekannten realen Zweck handeln, der bei 
dieser Erscheinung maassgebend ware und den Spielcharakter aus- 
scblósse. — Andererseits wird aber ganz allgemein das Quftlen der 
Beute ais ein wirkliches Spiel aufgefasst. So ziihlt es Darwin 
unbefangen neben anderen Spielen auf\); und Scheitlin meint von 
der Katze: „Um immer fangen zu konnen, lasst sie die Maus 
oft wieder laufen und spielt so mit ihr recht unbarmherzig. Maus 
und Schnellkugelchen sind ihr, wie dem Kinde ein natiir- 
licher und ein ktinstlicher Kafer, das Gleiche1 2). Das lasst sich 
horen, hat aber doch seine Schwierigkeit; denn zugegeben, dass ein 
Thier beim Spiel keinen rechten Unterschied zwischen Lebendigem 
und Leblosem macht — wie sollen wir es verstehen, dass 
in der thierischen Seele mitten in der Befriedigung 
der Blutgier plotzlich die Lust am Spiel erwacht und 
die so leidenschaftlichen Mordinstincte eines Raub- 
thieres zu hemmen vermag? Man schreibt die Erscheinung 
freilich meistens einem natiirlichen Trieb zur Grausamkeit zu; 
auch Romanes sagt: „The feelings that prompt a cat to torturę 
a captured mouse can only, I think, be assigned to the category to 
which by common consent they are ascribed — delight in tortu- 
ring for tortures sake“ 3). Wenn diese Auffassungsweise begriindet 
ist, so handelt es sich dabei zweifellos um ein Spiel. Der Hang 
zur Grausamkeit wiirde dann das Auftreten des Jagdspiels mitten 
in der ernsten Bethatigung der Jagdinstincte erklaren. Ist aber 
hier dem consensus omnium zu trauen? Ist nicht das Qualen aus 
Grausamkeit eine Art von verirrtem asthetischen Vergniigen, das 
hóhere geistige Fahigkeiten voraussetzt, ais sie das Thier besitzt? 
Ich wagę hieriiber keine Entscheidung, muss aber bekennen, dass 
ich eher gegen ais fiir diese landlaufige Auffassung Partei nehmen 
mochte. Mehr Wahrscheinlichkeit scheint mir eine Bemerkung zu 
besitzen, die Herr Dr. Seitz in einem Briefe an mich gemacht hat: 
„Das Spielen der Katze mit der gefangenen Maus,“ schreibt Seitz, 
„dient vermuthlich sowohl zur Uebung der Haschbewegung, 
ais auch um die Eigenarten des Laufs der Maus zu 
studiren, um die zum Lauern nothige Ruhe einzu- 
iiben etc.“ Hiernach ware das Qualen der wirklichen Beute eine 

1) „Abstammuug des Menschen", II, 58 f.
2) „Thierseelenkunde", II, 222.
3) „Animal intelligence". S. 413.
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instinctive Einiibung der Geschicklichkeit im Jagen, die dem Thier 
spater zu Gute kommt, also ein Spiel, dessen Niitzlichkeit sein 
Auftreten erklaren wiirde, so seltsam es ist. Es wiirde zunachst in 
der Jugend ais Voriibung erscheinen, dann aber auch im reiferen 
Alter festgehalten werden. Jedenfalls spielt dabei die „Freude am 
Ursache-sein eine Rolle.

Ohne nun in dieser Frage eine positive Stellungnahme zu ver- 
suchen, habe ich es doch der Vollstandigkeit wegen fiir richtig ge- 
halten, das Qualen des Beutethiers anzufiihren. Ich theile daher 
noch einige Beispiele mit. Die Katze ist schon erwahnt und 
ihr Gebahren Jedermann bekannt. Die Wildkatze spielt nach 
Scheitlin1) mit gefangenen Mausen und Vogeln; ein Nebelparder, 
den Raffles besass, spielte Stunden lang mit den Hiihnern, die 
auf dem Schiff seine Hauptnahrung waren; ja, man wird wohl an- 
nehmen diirfen, dass sich fast alle Katzenarten darin ahnlich sind. 
„Die meisten Katzenarten,“ sagt Brehm, „haben die abscheu- 
liche Gewohnheit, ihre Schlachtopfer noch lange zu ąuftlen, indem 
sie ihnen scheinbar etwas Freiheit gewahren und sie oft auch 
wirklich ein Stiickchen laufen lassen etc., bis die Gepeinigten 
endlich ihren Wunden erliegen." — Von einem jungen Edelmarder 
erzahlt Lenz: „War er satt, so spielte er mit neu hinzukommenden 
Vbgeln Stunden lang. Vorziiglich spielte er mit kleinen Hamstern. 
Er hiipfte und sprang unaufhorlich um das boshaft fauchende 
Hamsterchen herum und gab ihm bald mit der rechten, bald mit 
der linken Pfote eine Ohrfeige. War er aber hungrig, so zogerte 
er nicht lange, biss dem Hamsterchen den Kopf entzwei und frass 
es mit Knochen, Haut und Haaren“ 2). — Das Spielen der Hunde 
mit Kafern konnte vielleicht auch an dieser Stelle angeftihrt werden; 
ich habe es aber doch vorgezogen, dieses Beispiel beim „Experimen- 
tiren“ zu erwahnen. — Dagegen ist es vom Fuchs sicher, dass er 
manchmal seine Beute lange und grausam ąualt und seine Jungen 
in der gleichen Kunst unterrichtet3). —Auch die Wieselmutter bringt 
ihren Jungen lebendige Mause zum Spiel und zu Fangtibungen 4). — 
„In Altures,“ erzahlt Humboldt, „horten wir einen eigenen Zug 
von einem Jaguar: Zwei Kinder, ein Knabe und ein Madchen von 

1) „Thierseelenkunde", II, 155.
2) H. O. Lenz, „Gemeinniitzige Naturgesch.11, I, 166.
3) „Gemeinniitzige Naturgesehiehte1' I, 266.
4) Muller, „Thiere der Heimath", I, 352, 355.
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8 und 9 Jahren, hatten nahe beim Dorfe gespielt. Ein Jaguar war 
aus dem Walde zu ihnen gekommen und um sie herumgehiipft. 
Nach langerem Hin- und Herhiipfen schlug er mit der einen Klaue 
dem Knaben auf den Kopf, erst sanft, dann derber, sodass das 
Blut in Masse ausstromte. Da das Madchen dies sah, ergriff es 
einen Baumast, schlug damit auf das Thier ein und brach te es so 
zur Flucht. Es scheint, ais habe hier der Jaguar mit den Kindera 
wie die Katze mit Mausen gespielt111). — Endlich sei noch der 
Kormoran genannt, der ein ahnliches Spiel mit gefangenen Fischen 
treiben soli1 2).

1) H. O. Lenz, „G-emeinniitzige Naturgeschichte" I, 327.
2) Darwin, „Abstammung des Menschen". II, 58.

b) Die lebende Scheinbeute. Ein Thier wird von einem 
anderen, das in den meisten, aber durchaus nicht in allen Fallen 
der eigenen Art angehort, wie eine Beute gejagt; sowohl das jagende 
ais das gejagte Thier sind dabei nur spielend thatig. Wie wichtig 
eine solche Voriibung fur spatere ernste Anlasse ist, braucht hier 
nicht mehr erortert zu werden. Bei Raubthieren scheint be- 
zeichnender Weise der Verfolger am eifrigsten zu sein, wogegen 
bei den sich jagenden Pflanzenfressern, wie mir Herr Dr. Seitz 
schreibt, das fliehende Thier die Hauptrolle spielt, wahrend das 
verfolgende nur eben mitthut und sich meist lahm und interesselos 
benimmt.

Ich wahle ais vollstandigstes Beispiel zuerst den Hund, an dem 
ich Folgendes feststellen konnte. Der Hund, der einen andern kommen 
sieht, duckt sich manchmal auf offener Strasse mit einer plotzlichen 
Bewegung auf den Boden und bleibt so mit allen Zeichen gespanntester 
Aufmerksamkeit lautlos und bewegungslos liegen. Diese Instinct- 
handlung des L a u e r n s, die man wohl am haufigsten bei Pintschern 
und Spitzen sieht, ist offenbar rudimentar; denn wenn der andere 
Hund etwas naher gekommen ist, richtet sich der Lauernde meist 
ganz gemuthlich wieder auf und geht dem Kameraden entgegen. 
(Ausser dieser gewohnlichen Form des Lauerns kommt es auch vor, 
dass Hunde sich verstecken; erst kiirzlich sah ich einen jungen 
Fox-Terrier mit einem grossen Satz hinter eine Hausecke springen, 
um von da aus auf einen herankommenden Hund zu lauern.) Nun 
erfolgt die Aufforderung zum Spiel damit, dass der eine sich auf 
eine sehr charakteristische Art auf die weit auseinander gespreizten 
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Vorderpfoten duckt, eine Stellung, die besonders dazu geeignet ist, 
das schnelle Herumwerfen des Kiirpers zur Flucht zu erleichtern. 
Der Fluchtbereite wirft sich auch in der That manchmal in einer 
halben Drehung nach rechts und links, ehe die Flucht wirklich 
beginnt. Unterdessen bietet der andere oft ein reizendes Beispiel 
der Verstellung, indem er auf die Seite blickt und thut, ais ob 
ihn die ganze Sache gar nichts anginge. Dann aber geht die Jagd 
los, indem der eine „gewohnlich nicht mit voller Schnelligkeit davon 
springt, wahrend der andere ihm mit viel grbsserem Eifer (vgl. o.) 
nacheilt. Hat der Verfolger seine Scheinbeute durch geschicktes 
Abschneiden der Bogen erreicht, so sucht er sie, von der Seite an- 
rennend, im Genick zu fassen, oder auch an den Hinterbeinen zu 
packen, ganz wie es die Hunde bei der wirklichen Beute thun. 
Der andere versucht, indem er im Davonrennen den Kopf herum- 
wirft, sich durch Beissen zu vertheidigen. Es entwickelt sich 
daraus dann oft eine kleine Balgerei. Zuletzt stehen die Gespielen 
mit heraushangender Zunge, heftig athmend nebeneinander, bis der 
eine sich wieder blitzschnell herumwirft und das Spiel von neuem 
beginnt. — Wir haben also hier folgende Momente hervorzuheben: 
Lauern, Verstecken, Auffordern zum Spiel, Verstellung, Davon- 
jagen, Verfolgen, Abschneiden, Packen, Vertheidigung.

Indem ich nun zu einer Reiłie weiterer Beispiele ubergehe, 
muss ich bei der Ungenauigkeit der meisten Angaben davon ab- 
sehen, diese verschiedenen Momente durch eine besondere Gruppirung 
herauszuheben; auch fiihre ich die Jagdspiele zwischen Thieren 
verschiedener Arten und zwischen Thier und Mensch promiscue 
mit den anderen an, um nicht allzu viele Unterabtheilungen zu 
erhalten. — „Pendant que je me trouvais encore en Tunisie,“ sagt 
E. Alix, „mon chien Sfax, alors tout jeune adorait jouer a cache- 
cache avec les bambins du pays. C’etait surtout au milieu des 
depóts d’alfa que les parties s’engageaient. Se faufilant entre les 
bottes Sfax decrivait les zigzags les plus compliquds; puis, au 
moment ou les cinq ou six gamins qui le cherchaient croyaient le 
pincer, on le voyait apparaitre sur une botte a vingt metres de la, 
tant.ót devant, tantót derriere, tantót a droite, tantót a gauche; il 
restait ainsi, Fair a la fois heureux et narquois, jusqu’a ce que ses 
compagnons de jeu fussent a deux ou trois metres de lui; alors 
agitant joyeusement la queue, il repartait pour decrire d’autres 
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zigzags, et ainsi de suitę, quelquefois pendant plus d’une heure“ 1).

1) „L’esprit de nos betes“. S. 498 f.
2) Scheitlin, „Thierseelenkunde“, II, 242.
8) Vgl. Rengger, „Siiugethiere von Paraguay11. S. 189 f. — Aehnlieh 

machte es ein zahmer Luehs, den O. v. Loewis aufgezogen hatte. („Der 
Zoologische Garten", 1866, Nr. 4.)

4) Revue scientifiąue, 9. August 1884.

— Jungę Pferde jagen sich in munteren Spriingen auf den Weiden 
herum. „Bar zur Lust rennen weidende Pferde in den russischen 
Steppen reisenden Kutschen im Galopp viele Stunden, eine Tage- 
reise mit“ 2 *). — „Der zahme Kuguar (Puma),“ sagt Brehm, „pflegt 
sich, wenn er seinen Herrn erst lieb gewonnen hat und gern mit 
ihm spielt, bei seiner Annaherung zu verstecken und springt dann 
unversehens auf ihn los, gerade so, wie zahme Lówen auch zu thun 
pflegen. Man kann sich leicht denken, wie ungemiithlich solche 
zu unrecfater Zeit angebrachte Zartlichkeit manchmal werden 
kann“8). — Hudson nennt den Puma geradezu den spiel- 
lustigsten Gesellen in der ganzen Thierwelt mit Ausnalime einiger 
Affen. Ein Englander erzahlte ihm folgende Geschichte: Er war 
einmal gezwungen, in den Pampas von La Plata im Freien zu 
ubernachten. Der Mond schien heli, und ungefahr um 9 Uhr 
Abends erschienen vier Pumas, zwei Erwachsene mit zwei halb- 
wtichsigen Jungen. Da er wusste, dass der Puma den Menschen 
nie angreift, schaute er ihnen ruhig zu. Nach einer Weile begannen 
die Thiere ganz in seiner Nahe umherzuhupfen, indem sie sich 
verfolgten und vor einander versteckten wie jungę Katzchen und 
dabei bfters iiber den regungslos Daliegenden hinweg sprangen. — 
Die Katzenmutter rennt oft eilig eine Strecke weit von ihren Jungen 
weg und lockt dadurch das Volkchen nach sich. P. Kropotkine 
besass eine Katze, die fbrmlich mit ihm Verstecken spielte.4) — 
Die Affen jagen sich mit Vorliebe auf dem Boden und im Gezweig 
herum. — Jungę Wolfe sollen ganz fthnlich wie die Hunde spielen.
— Von einem zahmen Edelmarder schreibt Grischow: „Ein 
schwarzer Affenpintscher spielte so gern und so htibsch mit ihm, 
dass man wahre Freude an den Thieren haben musste. Beide 
jagten sich unter lautem Bellen des Hundes hin und her, und der 
Marder entfaltete dabei alle ihm eigene Gewandtheit. Oft sass er 
auf dem Riicken des Hundes wie ein Affe auf dem Riicken des 
Baren; gefiel der Reiter dem Hunde nicht langer, so wusste er ihn 
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schlau dadurch zu entfernen, dass er soweit lief, bis die Leine, an 
der der Marder gefesselt war, diesen herabriss. Mitunter erztirnten 
sich beide ein wenig; dann schltipfte der Marder in eine kleine 
Tonne, und der Hund wartete, vor dieser stehend, bis sein Spiel- 
gefahrte wieder guter Laune war. Lange wahrte es nie, bis der 
Marder, schelmisch sich umsehend, hervorkam, dem Hund eine Ohr- 
feige versetzte und damit das Zeichen zu neuen Spielen gab.“ — 
Ein Jagdspiel ist es zum Theil auch, was Brehm vom Wiesel 
berichtet: „Sowie die allerliebsten Thierchen erwachsen sind, spielen 
sie oft bei Tage mit der Alten, und es sieht ebenso wunderlich ais 
hiibsch aus, wenn die Gesellschaft im hellsten Sonnenschein auf 
Wiesen sich umhertreibt, zumal auf solchen, welche an unter- 
irdischen Giingen, namentlich an MaulwurfsJochern, reieh sind. 
Lustig geht es beim Spielen zu. Aus diesem und jenem Lochę 
guckt ein Kopfchen hervor; neugierig sehen sich die kleinen hellen 
Augen nach allen Seiten um. Es scheint alles ruhig und sicher zu 
sein, und eines nach dem andern verlasst die Erde und treibt sich 
n dem griinen Grase umher. Die Geschwister necken, beissen 
und jagen sich und entfalten dabei alle Gewandtheit, die ihrem 
Geschlechte eigenthumlich ist.“ — Der Oberfórster Nordlinger 
erzahlt von zwei Raben und einem Wiesel: „Das Wiesel hatte in 
dem Strassengraben seinen Zufluchtsort. Mit Blitzesschnelle fuhr 
es heraus, raschelte durch das welke Laub, das den Boden 
theilweise bedeckte und fiihrte einen Scheinangriff auf einen Raben 
aus. Es zwang diesen, sich etwas uber den Boden zu erheben und 
ftihrte, sich hin- und herwerfend wie ein Fisch auf dem Lande, 
die gewandtesten und tollsten Spriinge aus, bei denen ebenso oft 
der weiss-gelbe Bauch ais der braune Riicken zum Vorschein kam. 
Dann kehrte es wieder zum Graben zuriick, jedoch nur, um so- 
gleich wieder den Vorderleib herauszustrecken und auf dem Tummel- 
platz zu erscheinen. Oder es blieb auf der Strasse sitzen, den nun 
erfolgenden, offenbar ebenso wenig ernst gemeinten Angriff der 
KrShe zu erwarten, die, den Kopf vorstreckend, auf das Wiesel 
zutrabte, aber das flinke Thierchen ebenso wenig erreichte, ais es 
diesem nachher wieder gelingen mochte oder im Sinn lag, seine 
Turngeschicklichkeit wirklich an dem kraftigen Schnabel einer oder 
gar der beiden Krahen zu prtifen. Das Wettspiel dauerte mit 
vielen Abwechslungen von beiden Seiten in der geschilderten Art 
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zehn Minuten lang fort, bis es von meinem Dachshunde gestort 
ward und die Krahen veranlasst wurden, aufzufliegen“ 1).

1) Muller, „Thiere der Heimath®, I, 351. Vgl. auch Hudson, S. 385.
2) Hóchst wahrscheinlich ist uns hier zugleich ein Bild der Bewerbung 

des Dachses gegeben.
3) „L’esprit de nos betes“. S. 173.

Sehr hubsch erzahlt Beck mann von einem Dachse: „Sein 
eigentlicher Spielkamerad war ein ausserst gewandter, verstandiger 
Hiihnerhund, den ich von Jugend auf daran gewóhnt hatte, mit 
allerlei wildem Gethier zu verkehren. Mit diesem Hunde fiihrte 
der Dachs an schonen Abenden formliche Turniere auf, und es 
kamen von weit und breit Thierfreunde zu mir, um diesem seltenen 
Schauspiele beizuwohnen. Das Wesentliche des Kampfes bestand 
darin, dass der Dachs nach wiederholtem Kopfschiitteln wie eine 
Wildsau schnurgerade auf den etwa 15 Schritte entfernt stebenden 
Hund losfuhr und im Voriiberrennen seitwftrts mit dem Kopfe nach 
dem Gegner schlug. Dieser sprang mit einem zierlichen Satze 
iiber den Dachs hinweg, erwartete einen zweiten und dritten Angriff 
und liess sich dann von seinem Widerpart in den Garten jagen. 
Gliickte es dem Dachse, den Hund am Hinterlaufe zu erschnappen, 
so entstand eine arge Balgerei, die jedoch niemals in ernsten Kampf 
ausartete. Wenn es Kaspar (dem Dachs) zu arg wurde, fuhr er, 
ohne sich umzukehren, eine Strecke zuriick, richtete sich unter 
Schnaufen und Zittern hoch auf, straubte das Haar und rutschte 
dann wie ein aufgeblasener Truthahn vor dem Hunde hin und 
ber2). Nach wenigen Augenblicken senkte sich das Haar und der 
ganze Korper des Dachses langsam nieder, und nach einigem Kopf- 
schtitteln und begiitigendem Grunzen ,hu, gu, gu, gu- ging das 
tolle Spiel von Neuem an.“ — Nach Miitzel rennen jungę Nasen- 
baren in einem drolligen Galopp einander nach; ja, jungę Coatis, 
die Saussure in der Nahe von Genf aufzog, machten es wie der 
oben erwahnte Kuguar: „Sobald sie aut ihrem Wege einem Voriiber- 
gehenden begegneten, stiirzten sie auf ihn los, kletterten ihm an 
den Beinen hinauf, waren in einer Secunde auf seiner Schulter, 
sprangen wieder auf die Erde zuriick und flohen blitzschnell davon, 
entziickt, eine Eulenspiegelei ausgefiihrt zu haben. “ — Nach
Alix3) sollen die Ziegen manchmal mit den Dorfkindern Ver- 
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stecken spielen. — Jungę Fiichse jagen und verstecken sich1). — 
Auch die Murmelthiere verfolgen sich spielend. — Jungę Eich- 
hornchen spielen Fangens und Versteckens 2). — Der weibliche 
Steinmarder fuhrt allerlei Jagdspiele mit seinen Jungen auf. Die 
Kleinen rennen der Mutter nach; diese iiberspringt sie, springt wie 
besessen hin und her, dreht sich um sich selbst etc.3). — Frl. 
Minna Haass in Rosterberg bei Neuwedel besass ein zahmes 
Hirschkalb, Namens „Lieschen“, das seiner Herrin uberall nach- 
folgte, auf ihren Ruf horte und ihr eine auffallende Treue und 
Anhanglichkeit bewies. „Dieses Thier schloss auch Freundschaft 
mit zwei grossen Doggen, mit denen es iiberaus gerne spielte. 
Ueberkam es die Spiellaune, so ging es zu den vor der Thiire 
liegenden Hunden, versetzte ihnen einen Schlag mit der Vorder- 
pfote und fing dann zu laufen an. Dieses war das Zeichen zum 
Beginn des Spieles, und es war dann ein Vergniigen, dem Greif- 
und Versteckspiel der drei Thiere, die sich gerade so wie Kinder 
beim Spiel benahmen, zuzusehen. Zeigten die Hunde einmal keine 
Spiellust, so hieb ,Lieschen‘ so lange auf sie ein, bis sie ihr 
folgten“4). — Die Kuhantilopen haben die Gewohnheit, wenn sie 
sich verfolgt sehen, immer einen bestimmten Abstand zwischen sich 
und dem Jager einzuhalten, diesen somit gewissermaassen zu foppen 
und zu verspotten. — Seelowen und Seehunde jagen sich lustig im 
Wasser umher.

1) A. u. K. Muller, „Wohnungen, Leben und Eigenthiimlichkeiten in 
der hoheren Thierwelt“. S. 90.

2) Ebd. S. 161.
3) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath11, I, 364.
4) Buchner, „Liebe und Liebesleben in der Thierwelt“. S. 263.
5) Naumann, III, 531.

Auch bei V<5geln kommen Spiele vor, die man ais Jagdspiele 
auffassen kann. Nach Naumann5) sieht man gegen den Herbst, 
wie sich der Hausrothling mit seinen eigenen Jungen und diese 
mit ihren Eltern herumjagen und necken. — Scheitlin sagt von 
gezahmten Storchen: „dass sie sich sehr leicht, besonders mit 
Kindern befreunden und selbst ais wie Kinder mit ihnen spielen, 
so dass sie den Laufenden mit ausgebreiteten Fltigeln nachfahren 
und irgend eins mit dem Schnabel am Rock, am Aermel packen, 
sich sogleich umwenden, auf und davon laufen, nachschauen, ob 
auch ihnen die Kinder nachlaufen, und sich dann von diesen eben- 
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falls ani Rock, am Aermel — am Fliigel — fassen lassen, sogleich 
stillstehen und dann wieder den Kindera nachlaufen, und so recht 
eigentlich wie die Kinder der Gasse ,Fangi’s‘ machen, mtissen wir 
wegen eigener mehrfach wiederholter Anschauung ebenfalls Niemandem 
entlehnen." — Von einer gezahmten und abgerichteten Elster be- 
richtet A. Giinzel: „Friihmorgens in der Freistunde besuchte sie 
den Spielplatz der Schulkinder und am liebsten der Knaben, um 
zuzusehen, wie sie sich balgten. Dabei gab sie ihrem Wohlgefallen 
durch eifriges Hin- und Herspringen und Schnalzen Ausdruck. 
Die Knaben neckten sich gern mit ihr. Sie hielt den langen 
Schwanz hin, und sobald Jemand danach griff, sprang sie geschickt 
auf die Seite, so dass es Niemand gelang, sie zu greifen. Auch 
von mir liess sie sich nicht anfassen, wahrend sie sonst doch recht 
zutraulich war. Das Necken liebte sie sehr, und sie lief Jedem, 
der nach ihrem Schwanz haschte, stets nach, damit er das Spiel 
wiederhole11 *). — Von dem safrankopfigen Goldhahnchen erzahlt 
der altere Brehm1 2): „Ein eigenes Betragen haben diese Vogelchen 
oft im Herbste vom Anfang September bis Ende November. Es 
fangt ndrnlich eins von ihnen ,si si‘ zu schreien an, dreht sich herum 
und fłattert mit den Fliigeln. Auf dieses Geschrei kommen mehrere 
herbei, betragen sich ebenso und jagen einander herum, so dass zwei 
bis sechs ein ordentliches Spiel treiben.“ — Die Kleinspechte jagen 
und verstecken sich; „der Kleinspecht,“ schreibt Walter, „iibt 
seine Spielereien in der belustigendsten Weise nicht nur fur sich 
aus, sondern fordert auch seinen Pfleger oft zum Mitspielen auf. 
Ein Arm- oder Tuchschwenken setzt dann eine ganze Familie in 
die freudigste Aufregung, so dass sie wohl fiinf Minuten lang die 
lustigsten Schwenkungen ausfiihrt und sich kletternd um den Stamm 
herum wie Affen jagt. Dann versteckt sich einer mit senkrecht 
hochgehobenen Fliigeln hinter einem Stamme, wird von einem 
anderen entdeckt, und nun laufen beide mit senkrecht gehobenen, 
oben fast zusammentreffenden Fliigelspitzen wie tanzend um den 
Stamm herum, immer sich neckend und verfolgend.“ Auch vom 
Ani berichtet Gosse: „Manchmal spielen zwei oder drei inmitten 
eines dicken, von Schlingpfłanzen umwobenen Busches Verstecken 
und stossen dann plótzlich ihr sonderbares Geschrei aus, gewisser- 

1) „Die gefiederte Welt“, 1887.
2) Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 126 f.
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maassen in der Absicht, andere aufzufordern, sie zu suchen." — 
Es muss indessen, was solche Erscheinungen in der Vogelwelt 
betrifft, hervorgehoben werden, dass es sich dabei auch wieder ver- 
muthlich oft um Bewerbungsspiele handelt. — Endlich sei erwahnt, 
dass nach Huber’s — allerdings vielfach angezweifelten — Be- 
obachtungen sogar Ameisen sich spielend jagen und verstecken 
sollen 1).

1) Vgl. Buchner, „Geistesleben der Thiere11. S. 196.
2) Scheitlin, „Thierseelenkunde11, II, 217.
3) Tł>. Ziegler, „Das Gefuhl". Stuttgart 1893. S. 235.
4) L. William Stern, „Die Wahrnehmung von Bewegungen vermittelst

des Auges". Zeitschr. fiir Psych, u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. VII, 1894.
S. 326. Vgl. G. H. Schneider, „Warum bemerken wir massig bewegte
Dinge leichter ais ruhende"? Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. Bd. II,
1878.

c) Das Spiel mit einer leblosen Scheinbeute tritt, wie 
ich schon andeutete, in vielen Fallen am fruhesten auf, d. h. es 
geht, wo es iiberhaupt vorkommt, meistens den beiden bisher be- 
handelten Kategorien voraus. So kann uns jede jungę Katze 
belehren, dass die Spiele auf instinctiver Grundlage beruhen. Die 
kleinen Katzchen kriechen noch blind aus dem Neste; wenn aber 
nur ein Aeuglein geoffnet ist, fangen sie sogleich an, „mit allem 
Rollenden, Laufenden, Schleichenden, Flatternden zu tandeln"2). 
Erst wenn sie sich dadurch spielend fur die ernste Raubthierthatig- 
keit vorbereitet haben, bringt ihnen die Alte lebende Beute. Auch 
hier ist das Spiel ganz sicherlich nicht „das Kind der Arbeit“, wie 
Wundt meint; vielmehr hat Th. Ziegler vollkommen Recht, 
wenn er sagt, man konne eher umgekehrt sagen, die Arbeit sei das 
Kind des Spiels3 4 * * * *). — Im Einzelnen wird man bei dem Spiel der 
Katze mit Knaueln, herunterhangenden Schniiren, zusammen- 
geballtem Papier u. s. w. verschiedene Momente unterscheiden 
konnen. Vermuthlich ist das erste Objeęt fiir diese Art des Spiels 
stets ein bewegter Gegenstand; denn „massig bewegte Objecte 
lenken ceteris paribus die Aufmerksamkeit leichter auf sich ais 
ruhende114), eine Erscheinung, die wohl sicher zum Theil auf den 
Kampf um’s Dasein zuriickzufiihren ist. Die wahrgenommene Be
wegung ruft zuerst in dem jungen Raubthier jene vollige Be- 
wegungslosigkeit, verbunden mit gespanntester Aufmerksamkeit, 
hervor, die man ais „Lauern“ bezeichnet und dereń Analogon das 
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„Todtstellen“ verfolgter Thiere bildet. Dieses Lauern ist haufig 
auch mit Verstellung verbunden, indem die Katze scheinbar 
nach einer ganz anderen Richtung sieht. Dann moglichst gerausch- 
loses Anschleichen mit fast schlangenartig gestrecktem Korper. 
Hierauf der Sprung auf das Object, das von oben mit den Zahnen 
und von den Seiten her mit den Krallen gepackt wird. Ist der 
Gegenstand mehr in der Nahe und in langsamer Weiterbewegung, 
oder pendelt er hin und her wie eine herabhangende Schnur, so 
tritt an Stelle dieses complicirteren Vorgangs das Herbeihakeln mit 
den Pfoten.

Man wird mit Sicherheit annelimen konnen, dass die Katze 
bei diesem so friih auftretenden Spiel die Seheinbeute nicht sofort 
ais Seheinbeute betrachtet. Aber man wird auch nicht umgekehrt 
sagen diirfen, dass sie den Gegenstand fiir eine wirkliche Beute 
halte. Der Anblick des Bewegten wird eben direct jene ganze 
Reihe instinctiver Handlungen auslósen, ohne dass dabei zunachst 
hiihere psychische Vorgange betheiligt waren. Ich begehe daher 
wohl keine grosse Inconsequenz, wenn ich der Einfachheit wegen 
auch das Spiel mit dem eigenen Schwanze oder dem Schwanze der 
Mutter, das, soweit es kein blosses Experimentiren ist (vgl. o. S. 81 f.), 
ja zweifellos zu den Jagdspielen gehort, an dieser Stelle anfiihre. Ich 
beschranke mich darauf, die hiibsche Schilderung Brehnfs etwas 
verkiirzt wiederzugeben: „Die Spielseligkeit der Katze (,Goppend 
mit mancherley Ding so ihnen furgeworffen oder nachgeschleiyfft 
wirt, treybend wunderbarlich, holdsalig und łieblich schimpfbossenj, 
sagt schon der alte Gesner) macht sich schon in friihester Jugend 
bemerklich, und die Alte thut ihrerseits Alles, sie zu unterstiitzen. 
Sie wird zum Kinde mit den Kindern, aus Liebe zu ihnen, genau 
ebenso, wie die Menschenmutter sich herbeilasst, mit ihren Spross- 
lingen zu tandeln. Mit scheinbarem Ernst sitzt sie mitten unter 
den Katzchen, bewegt aber bedeutsam den Schwanz, in dem schon 
Gesner den Zeiger der Seelenstimmung erkannte. Die Kleinen 
verstehen zwar diese Sprache ohne Worte noch nicht, werden aber 
gereizt durch die Bewegung. Ihre Aeuglein gewinnen Ausdruck, 
ihre Ohren strecken sich. Plump tappisch hakelt das eine und 
andere nach der sich bewegenden Schwanzspitze; dieses kommt 
von vorn, jenes von hinten herbei, eines versucht iiber den Riicken 
weg zu klettern und schlagt einen Purzelbaum, ein anderes hat 
eine Bewegung der Ohren der Mutter erspaht und macht sich damit 
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zu schaffen, ein fiinftes liegt noch unachtsam am Gesiiuge. Die 
gefallige Alte aber lasst mit Seelenruhe Alles uber sich ergehen.“

Ich nahm an, dass zuerst bei dem jungen Thier, das mit einer 
Holzkugel, einem Bali oder Derartigem spielt, noch keine feineren 
psycliischen Vorgange mitwirken. Dagegen glaube ich bestimmt, 
dass solche Yorgiinge durch die hftufige Wiederholung des 
Spiels allmahlich liervortreten miissen. Wenn die Katze immer 
wieder die gleiche Kugel verfolgt, so wird doch mit der Zeit etwas 
von jenem „Roli en be w u s s t s e i n “ in ihr auftauchen, das eine 
freiwillig ubernommene Scheinthatigkeit beim Menschen begleitet. 
Dieses „so thun ais ob“, „dieses Spielen einer Rolle“ wird fiir 
spiitere Betrachtungen von Wichtigkeit sein. Dass es der jungen 
Katze bei haufiger Wiederholung nicht ganzlich fehlen kann, scheint 
mir keine allzu ktihne Annahme zu sein. Sie wird auch durch 
einen Umstand gestiitzt, den ich vorhin absichtlich nicht erwahnte. 
Wenn das Katzchen seinen Angriff gemacht hat und der Bali nun 
ruhig liegen bleibt, so setzt es ihn selbst wieder mit einem zier- 
lichen Tatzenschlag in Bewegung, um das Jagdspiel von Neuem 
beginnen zu konnen. Hier wird doch wohl schon etwas von jener 
„bewussten Selbsttauschung“ vorhanden sein, in der das feinste und 
innerlichste Element des Spielvergniigens sich geltend macht.

Auch der Hund hat den Trieb, allem Beweglichen nachzujagen. 
Unter den Gewohnheiten, die allen Hundearten gemein sind, er- 
wahnt Brehm diese: „sie rennen Allem, was schnell an ihnen 
yorbeieilt, nach, seien es Menschen, Thiere, rollende Wagen, Kugeln, 
Steine oder dergleichen, suchen es zu ergreifen und festzuhalten, 
selbst wenn sie recht wohl wissen, dass es ein durchaus unniitz- 
barer Gegenstand fiir sie ist.“ In welch drolliger Weise der jungę 
Hund seinen eigenen Schwanz verfolgt, wie er sich dabei immer 
schneller und wiithender um sich selbst dreht, bis er schliesslich 
hinfallt, ist Jedermann bekannt. Auch eine herabhangende be- 
festigte Schnur ist fiir ihn ein willkommenes Object des Jagdspiełs; 
kann er die mit den Zahnen gepackte Schnur nicht weiter fort- 
ziehen, so schtittelt er sie unter grimmigem Gebrumm heftig hin 
und her. Gerade in der Betrachtung solcher einzelnen Ziige zeigt 
sich deutlich das Instinctiye dieser Handlungen; denn das Schiitteln 
einer Schnur oder eines Stiickes Tuch, das man schon bei sehr 
jungen Hunden beobachten kann, ist die genaue Voriibung fiir das 
Schiitteln der Beute, das yermuthlich den doppelten Zweck hat, das 
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Beutethier zu betauben und die Zahne tiefer eindringen zu lassen. 
— Wie sehr es die Bewegung der Gegenstande ist, die den 
Jagdtrieb erzeugt, sieht man daran, dass die Hunde ihren Herrn 
von selbst auffordern, ihnen einen Stein, ein Stiick Holz, eine 
Kugel zu werfen. Wahrend man sich anschiekt, zu werfen, steht 
der Hund lauernd mit leuchtenden Augen da und hebt sprung- 
bereit den einen Vorderfuss in die Hohe. Sobald das Object davon- 
fliegt, jagt er ihm nach und sucht es zu packen. Das Erfassen 
der Scheinbeute geschieht bei kleinen Hunden, z. B. bei Pintschern, 
meist direct mit den Zahnen, wahrend mein Bernhardiner in einem 
wundervollen Sprung mit den steif vorgestreckten Pfoten auf den 
Gegenstand herabstosst, eine Bewegung, wodurch er wohl jedem 
kleineren Beutethier sofort das Rtickgrat zerbrechen wiirde. An 
dem erjagten Stiick Holz wird eine Zeit lang eifrig herumgenagt. 
Es wird wohl auch wie eine Beute im Maul davongetragen und 
energisch festgehalten, wenn man es dem Hunde entreissen will 
(hierauf beruht das Kunststiick des Stocktragens und Korbtragens). 
Ein Bewusstsein der Scheinthatigkeit ist beim Hunde mit 
noch grhsserer Sicherheit anzunehmen ais bei der Katze. Ein 
erwachsener Hund weiss doch gewiss recht gut, dass das Stiick 
Holz, das er seinem Herrn immer wieder vor die Fiisse legt, damit 
dieser es von Neuem fortschleudere, nichts wirklich Lebendiges ist. 
Das Gleiche zeigt sich auch darin, dass der Hund gerade wie die 
Katze sein todtes Spielzeug, wenn es ihm Niemand fortschleudert, 
selbst in Bewegung setzt, indem er es mit den Zahnen packt und 
in die Hohe wirft. Viele Hunde spielen auch gern mit dem Fuss 
des Herrn oder der Herrin; besonders auf Rattenfanger wirkt der 
schwarze Stiefel sehr verlockend, und es ist hiibsch anzusehen, wie 
sie ihrer Herrin mit der Pfote auf den Rock schlagen, der den 
Fuss verbirgt, bis er' etwas vorgestreckt wird, und wie sie sich 
dann mit leidenschaftlichem Eifer darauf lossturzen, ohne doch 
emptindlich zu beissen — wieder ein Zeichen fiir das Bewusstsein 
der Scheinthatigkeit.

Sonstige Beispiele fiir das Jagdspiel mit leblosen Gegenstanden 
finden sich in der mir bekannten Litteratur weniger haufig. Immer- 
hin lftsst sich Einiges anfiihren. Die Affen spielen gern mit Kugeln 
und anderen beweglichen Objecten1). — Ebenso machen es nach 

1) Vgl. Scheitlin, „Thierseelenkunde", II, 125 f.; Darwin, „Ab
stammung des Menschen", I, 107.
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Rengger jung eingefangene Jaguare, Chibi-guazu’s und Eyra’s, 
indem sie oft stundenlang besonders mit Papierstticken, Pomeranzen 
und Holzkugeln spielen1). — Auch der gefangene Eisbar spielt 
gerne mit Holzklótzen oder Kugeln. — Von jungen Ozelots heisst 
es bei Brehm: „Ganz jung und mit Sorgfalt aufgezogene werden 
in hohem Grade zahm. Gleich jungen Hauskatzen gaukeln sie mit 
einander, spielen mit einem Stiick Papier, mit einer kleinen 
Pomeranze und dergleichen.“ — „Mein Musang,“ berichtet Bennett 
in seinen „Wanderungen durch Neusiidwales“, „war zahm und 
spiellustig wie jungę Katzchen. Er legte sich auf den Riicken, 
vergnugte sich mit einem Stiick Bindfaden und liess dabei einen 
leisen, trommelnden Ton horen. Sehr haufig spielte er mit seinem 
langen Schwanze oder einem andern Gegenstande, der ihm gerade 
in den Weg kam, ganz in der Weise, wie wir es an jungen 
Katzchen beobachten.“ — Vom Puma sagt Hudson: er bleibt im 
Innersten immer ein Spielkiitzchen, das sich koniglich bei seinen 
Scherzen unterhalt; er amiisirt sich, wenn er — was oft der Fali 
ist— allein in der Wiiste lebt, stundenlang durch Scheinkampfe 
oder Versteckspiele mit Genossen, die nur in seiner Phantasie da 
sind; oder er legt sich auf die Lauer und bietet seine ganze, 
wunderbare Strategie auf, um einen voriiberfliegenden Schmetterling 
zu haschen. Ein zahmer Puma, den Hudson kannte, war iiber- 
gliicklich, wenn man eine Schnur oder ein Taschentuch vor ihm 
hin und her zog, und wenn eine Person nicht mehr weiter mit ihm 
spielen wollte, war er schon bereit fiir den Nachsten, der sich 
seiner annahm2). — Bei verschiedenen . Kranicharten wurde sogar 
von mehreren Forschern ubereinstimmend beobachtet, dass diese 
merkwiirdigen und klugen Thiere ahnlich wie spiełende Hunde 
Steinchen und Holzstiicke in die Luft schleudern und wieder auf- 
zufangen suchen3 * *).

1) „Saugethiere von Paraguay“. S. 173, 200, 211.
2) „The Naturalist in La Plata11. S. 40 f.
3) Scheitlin, „Thierseelenkunde", I, 74; Naumann, „Naturgesch. der

Vogel Deutschlands", IX, 362, 393.
Gro os, Die Spiele der Thiere.

4) Kampfspiele.

Die Kampfspiele der Thiere werden, wie ich glaube, zum 
grossen Theil ais Yoriibungen fiir den Kampf um das 

9
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Weibchen zu betrachten sein. Freilich darf man —- das gebe ich 
bereitwillig zu — bei der Neckerei und dem Raufen junger Thiere 
auch andere Erklarungsgriinde nicht ubersehen. Gewiss wirkt bei 
beidem haufig jene Freude an der Macht mit, die uns ais der feinste 
Zug des „Experimentirens“ erschien. Und gewiss kann man in 
den spielenden Kampfen der Thiere oft die Vorubung zu andern 
Kampfen ais gerade zu den Bewerbungskampfen erblicken wollen. 
Man kann — besonders bei den Raubthieren — sagen: die Kampf- 
lust, die sie ihrer Beute gegenuber zeigen, wird sich auch da aussern, 
wo sie Jagdspiele miteinander auffiihren; ist es doch eine That- 
sache, dass die Jagdspiele sehr leicht in Balgereien iibergehen. — 
Wenn man aber bedenkt, dass die harmlosesten Wiederkauer, die 
feindlichen Angriffen gegenuber ihr Heil in der Flucht suchen, 
mindestens ebenso eifrig miteinander kampfen wie die Raubthiere, 
so wird man doch vielleicht geneigt sein, meiner Ansicht beizu- 
treten, dass ein Hauptgrund aller der spielenden Aeusserungen der 
Rauflust in der Voriibung fiir den We tt be w erb um das 
Weibchen liegt. — Ich mochte zur Unterstiitzung dieser Auf
fassung auch auf die enge Verkniipfung der Qualerei und der 
Rauflust mit sexuellen Regungen hinweisen. Dass in der Grausam- 
keit eine Art Wollust liegt, ist ja bekannt. Preyer hat Falle 
von contrarer Sexualempfindung verdffentlichtx), wo Zustande 
hochster sexueller Erregung durch den Anblick von Kampfscenen, 
selbst gemalten, oder aber durch grausame Qualereien kleiner Thiere 
ausgelost wurden. Umgekehrt weiss man, dass es z. B. bei Hasen 
ganz normal ist, wenn sie das, Weibchen bei der Begattung aufs 
Aeusserste misshandeln. Schaeffer sagt in einer Anzeige der 
Preyer’schen Krankheitsberichte1 2): „Kampflust und Mordgier sind 
in der ganzen Thierreihe so iiberwiegend ein Attribut des mann- 
1 ich en Geschlechts, dass ein engster Zusammenhang dieser Seite 
mannlicher Neigungen mit der rein sexuellen wohl ausser Frage 
steht. Referent selbst glaubt iibrigens auf Grund einwandfreier 
Beobachtungen constatieren zu diirfen, dass auch bei psychisch und 
sexuell vollkommen gesunden mannlichen Personen die ersten 
dunklen und unverstandenen Vorboten sexueller Regungen durch 
die Lectiire aufregender Jagd- und Kampfscenen aus- 

1) Munchen. med. Wochenschr. 1890. Nr. 23.
2) Zeitschr. fiir Psyehol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. II (1891), S. 128.
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gelost werden konnen, resp. in unbewusstem Drange nacli einer 
Art Befriedigung zu kriegerischen Knab en spielen (Ring- 
kampfen) Veranlassung geben.“ Wenn freilich Schaeffer meint, das 
Wesentliche dabei sei „der Fundamentaltrieb des Geschlechtslebens 
nach moglichst extensiver und intensiver Beruhrung des Partners 
mit dem mehr oder weniger deutlichen Hintergedanken der Ueber- 
waltigung", so kann ich dem hochstens eine secundare Bedeutung 
beimessen. Ich denke, Neckerei und Kampflust steht ais instinctive 
Voriibung der Bewerbungskampfe in naher Beziehung zum 
Sexualleben, ohne aber darum eine Befriedigung des Begattungs- 
d rang es selbst zu sein. Bei sehr vielen Thieren, die solche 
Spiele haben, fiigt sich ja das Weibchen ohne korperlichen 
Widerstand dem Sieger im Bewerbungskampf; ferner findet 
haufig, z. B. bei kampfenden Vogeln, gar keine besonders extensive 
Beruhrung statt, und ausserdein haben viele jungę Thiere eigentliche 
„Begattungsspiele11 neben den Kampfspielen.

a) Neckerei tritt da ein, wo die Kampflust keine directe 
Befriedigung sucht oder findet. Ein kampflustiges Thier hat dann 
das Bedtirfniss, andere Thiere, die vielleicht gar nicht an’s Kampfen 
denken, irgendwie zu provociren. Ftihlt es dabei seine Ueber- 
macht, so artet das Necken gewohnlich in grausame Qualereien aus. 
Stellen wir uns den Knaben vor, der es nicht lassen kann, einem 
andern unversehens einen Puff zu versetzen, oder ihn an den 
Haaren zu ziehen; ganz die gleiche Erscheinung zeigt sich auch in 
der Thierwelt. — Ben nett braehte einen Siamang mit sich bis 
fast nach Europa heriiber. Auf dem Schiff befanden sich noch 
andere Affen, die aber nicht viel von dem Siamang wissen wollten. 
Dafiir rachte er sich; sobald er nur immer kónnte, ergriff er einen 
seiner mitgefangenen Affen und trieb mit dessen Schwanz wahren 
Unfug. Er zog den armen Gesellen oft auf dem ganzen Schiff hin 
und her oder trug ihn an einer Raae empor und liess ihn von dort 
herunterfallen. — Brehm schildert das Benehmen von Mohren- 
pavianen gegen zwei javanische Budengs: „Diese Paviane, wie alle 
ihre Verwandten, hochst ubermuthige Gesellen, machten sich ein 
wahres Vergniigen daraus, die armen Budengs zu foppen und zu 
ąualen. . . . Beide Budengs krochen dann dicht zusammen und 
umklammerten sich gegenseitig mit ihren Handen. Die Paviane 
sprangen auf sie, ritten auf ihnen, maulschellirten sie, gaben ihnen 
Rippenstosse, zogen sie an dem Schwanze und machten sich ein 

9* 
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besonderes Vergniigen daraus, ihre innige Vereinigung zu storen. 
Zu diesem Ende kletterten sie auf den armen Thieren herum, ais 
wenn diese Baumzweige waren, hielten sie am Haare fest und 
drangten sich endlich, den Hintern voran, zwischen die ruhig 
Sitzenden, bis diese schreckensvoll auseinander fuhren und in einer 
anderen Ecke Schutz suchten. Geschah dies, so eilten die Qual- 
geister augenblicklich hinter ihnen drein und begannen die Marter 
von neuem.“ — Ein weiblicher Pavian, den Brehm nach Deutsch- 
land mitbrachte, liebte es, den murrischen Haushund zu argern. Wenn 
der Hund draussen im Hofe seinen Mittagsschlummer hielt und sich 
in der bequemsten Weise auf den griinen Rasen hingestreckt hatte, 
erschien die neckische Aeffin leise neben ihm, sah mit Befriedigung, 
dass er fest schlafe, ergriff ihn sacht am Schwanze und erweckte 
ihn durch einen plotzlichen Riss an diesem geachteten Anhangsel 
aus seinen Traumen. Wtithend fuhr der Hund auf und stiirzte sich 
bellend und knurrend auf die Aeffin. Diese nahm eine heraus- 
fordernde Stellung an, schlug mit der rechten Hand wiederholt auf 
den Boden auf und erwartete getrost den erbitterten Feind. Der 
erreichte sie zu seinem grenzenlosen Aerger niemals. Sowie er 
namlich nach ihr biss, sprang sie mit einem Satze iiber den Hund 
hinweg und hatte ihn im niichsten Augenblicke wieder beim 
Schwanze." — Die Cayaffen lassen nach Rengger, wenn sie sich 
einmal die Neckerei angewohnt haben, kein Hausthier unbehelligt 
an sich voruber. „Hunde und Katzen zerren sie beim Schwanze, 
Htihnern und Enten reissen sie Federn aus und zupfen selbst Pferde, 
die in ihrer Nahe angebunden sind, beim Zaume, wobei sie um so 
grossere Freude zeigen, je mehr sie das Thier haben beeintrachtigen 
konnen “ *). — „Ein Waschbar," schreibt L. Beck mann, „der 
nebst anderen gezabmten Vierfiisslern auf einem Gehofte gehalten 
wurde, hatte eine besondere Zuneigung zu einem Dachse gefasst, 
der in einem kleinen, eingefriedigten Raume frei umherwandelte. 
An heissen Tagen pflegte Grimmbart seinen Bau zu verlassen, um 
auf der Oberwelt im Schatten eines Fliederbusches sein Schlafchen 
fortzusetzen. In solchem Falle war der Schupp sofort zur Stelle; 
weil er aber das scharfe Gebiss des Dachses fiirchtete, hielt er sich 
in achtungsvoller Entfernung und begniigte sich damit, jenen mit 
ausgestreckter Pfote in regelmassigen Zwischenraumen leise am

1) „Die Saugethiere von Paraguay“. S. 52.
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Hintertheile zu beriihren. Dies geniigte, den tragen Gesellen be
standig wach zu halten und fast zur Verzweiflung zu bringen. 
Vergebens schnappte er nach seinem Peiniger; der gewandte Wasch- 
bar zog sich bei Seite auf die Einfriedigung des Zwingers zurtick, 
und kaum hatte Grimmbart sich wieder zur Ruhe begeben, so 
begann ersterer seine Thatigkeit aufs neue.“ — Dass jungę Pferde 
auch den Menschen necken, ist mir aus eigener Erfahrung bekannt; 
sie rennen auf den Menschen zu, bleiben sehr dicht vor ihm mit 
hocherhobenem Kopfe stehen, springen wieder davon und kehren 
aufs neue mit drohendem Ausdruck zurtick. Genau so schildert 
auch Scheitlin ihr Benehmen: „Ein junges Pferd rannte in einem 
langen, schmalen Alpthale einem Triippchen Reisender nach, d. h. 
es liess sie zuerst ungehindert vorbeispazieren, dann galoppirte es 
ihnen nach, bis auf einen einzigen Schritt vor sie hin, stand dann 
plotzlich still und sah sie an, dann rannte es wieder zurtick, that 
ais ob es weiden wolle, kam dann wieder herangesprengt. So 
neckte es sie vier oder fiinf Małe zu dereń nicht geringer Furcht. 
Es trieb offenbar nur Muthwillen, wie ihn ein Mensch, der sich 
iiberlegen fiihlt, treibt" ’). — Nicht viel anders machen es manch- 
mal Gnuheerden, so dass der Reisende zwischen ihnen formlich 
Spiessruthen laufen muss. — Ueber Delphine theilt Saville Kent 
folgende Beobachtung mit: „A few dog-fish (Acanthias and Mustelus), 
three or four feet long, now fell victimes to their tyranny, the 
porpoises seizing them by their tails, and swimming off with and 
shaking them in a manner scarcely conductive to their comfort or 
dignified appearance. . . . On one occasion I witnessed the two 
Cetacea acting evidently in concert against one of these unwieldy 
fish (skates), the latter swimming close to the top of the water and 
seeking momentary respite from its relentless enemies by lifting 
its unfortunate caudal appendage high above its surface — the peculiar 
taił of the skate being the object of sport to the porpoises, which 
seized it in their mouths as a convenient handle whereby to puli 
the animal about, and worry it incessantly11 1 2).

1) „Thierseelenkunde", II, 242.
2) „Naturę", Vol. VIII. „Intelleet of Porpoises".

Auch bei Vbgeln aussert sich die Kampflust, wenn sie nicht 
befriedigt wird, durch Neckerei. Lind en berichtet von einem 
Molukkenkakadu, der andere Kakadus, mit denen er befreundet 
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war, in der mutliwilligsten Weise neckte. — Humboldt besass 
einen Tukan, der „die trtibseligen, zornmiithigen Nachtaffen“ init 
sichtbarer Lust zu necken pflegte. — Und Brehm erzahlt vom 
Ibis: „Ibisse, die ich beobachtete, lebten in ziemlichem Frieden mit 
allen Vogeln, die dasselbe Gehege mit ihnen theilten, maassten sich 
aber doch gegen schwachere eine gewisse Oberherrschaft an und 
scliienen ein Vergniigen daran zu finden, diejenigen, welche es sich 
gefallen liessen, zu necken. Namentlich mit den Flammings machten 
sie sich fortwahrend zu schaffen, und zwar in der sonderbarsten 
Weise. Sie schlichen, wenn jene zusammenstanden oder den Kopf 
in die Federn verborgen schliefen, leise heran und knabberten mit 
der Schnabelspitze an den Schwimmhauten der Opfer ihres Ueber- 
muthes herum, gewiss nicht in der Absicht zu beissen, sondern nur 
aus reiner Necklust. Der Flamming mochte dann einen ihm lastigen 
Kitzel verspiiren, entfernte sich, sah sich furchtsam nach dem Ibis 
um und versuchte wiederum einzunicken; dann aber war jener 
flugs wieder zur Stelle und begann das alte Spiel von neuem.“

b) Balgerei unter jungen Thieren. — Ehe ich hierauf 
eingehe, will ich einen allerdings etwas problematischen Fali an- 
ftihren, der aber zeigen soli, dass ich die Moglichkeit, spielende 
Kampfe rein auf die rauberischen Instincte einer Thierklasse zuriick- 
zufiihren, durchaus nicht iibersehe. Ich meine die Kampfspiele der 
Ameisen. „Die Pratensis," schreibt Buchner, „ist es auch, von 
welcher Huber1) seine so beriihmt gewordenen Beobachtungen 
iiber dereń gymnastische Spiele und Uebungen mittheilt. Er sah 
namlich, wie sich diese Ameisen an schbnen Tagen auf der Ober- 
flache ihres Nestes versammeln und in einer Weise betragen, welche 
Huber nur ais Anstellung von Fest- und Ringspielen oder auch 
von sonstigen Spielen deuten kónnte. Sie erhoben sich auf die 
Hinterbeine, umfassten sich mit den Vorderftissen, ergriffen einander 
an Fiihlern, Fiissen oder Kinnladen und rangen mit einander — 
aber Alles in durchaus freundschaftlicher Weise. . . Wenn Eine 
Siegerin war, so geschah es wohl, dass sie alle Andern der Reihe 
nach angriff und wie Kegel iiber den Haufen warf. Dann schleppten 
sie wieder einander im Maule umher u. s. w. Diese Schilderung 
Huber’s fand zwar Eingang in viele populare Schriften, kónnte 

1) Pierre Huber, „Reeherches sur les moeurs des fourmis indigenes". 
Paris et Gen6ve 1810.
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aber trotz ihrer Bestimmtheit nur wenig Glauben bei dem lesenden 
Publicum gewinnen. ,Auch ich/ sagt A. Forel1), ,hatte trotz der 
Genauigkeit, mit welcher Huber seine Beobachtung beschreibt, 
Miihe, es zu glauben, ehe ich es selbst gesehen hatte.‘ Eine Colonie 
der Pratensis jedoch gab ihm mehrmals Gelegenheit dazu, wenn er 
sich derselben vorsichtig naherte. Die Spielenden ergriffen sich 
gegenseitig an den Ftlssen oder Kinnladen, rollten mit einander auf 
der Erde, wie es spielende Knaben zu thun pflegen, zogen sich 
einander in die Eingttnge ihrer Kuppel, um sogleich wieder daraus 
hervorzukommen u. s. w. Alles dies geschah ohne Zorn oder ohne 
dass Gift ausgespritzt wurde; es war deutlich, dass es sich nur um 
freundschaftliche Begegnungen handelte“ 2). Angenommen nun, dass 
es sich hierbei wirklich um ein Spiel handeln sollte3), was ich 
durchaus nicht kategorisch behaupten mochte, so haben wir es da 
nattirlich nicht mit einer Bewerbungserschoinung zu thun. „Ich 
gestehe," sagt Forel, „dass die Sache demjenigen abenteuerlich 
erscheinen muss, der sie nicht gesehen hat, namentlich wenn man 
bedenkt, dass der Reiz der Geschlechter hier nicht mit im Spiele 
sein kann." Die Kampfspiele der Ameisen und Termiten waren 
daher ausschliesslich ais Uebungen zu ihrem so merkwiirdig ent- 
wickelten Kriegs- und Rauberleben aufzufassen. — Trotzdem glaube 
ich dabei bleiben zu miissen, dass im Grossen und Ganzen die 
Kampfspiele hauptsachlich zur Einiibung der Bewerbungskampfe 
dienen; jedenfalls kann man aus dem Verhalten der Ameisen keine 
Schliisse auf die so ganzlich verschiedenen Thiere ziehen, mit denen 
wir es im Folgenden zu thun haben.

1) A. Forel, „Les fourmis de la Suisse". 1874.
2) Buchner, „Aus dem Geistesleben der Thiere". S. 196 f. Vgl. auch 

ebd. S. 220 iiber Termiten.
3) Auch Mac Cook und Bates glauben an das Spiel der Ameisen resp. 

Termiten und fiihren eigene Beobachtungen dafur an. Vgl. Romanes, 
„Animal Intelligence". S. 88 f.

Ich beginne wieder mit dem Hunde. Jungę Hunde aller Racen 
sind unermiidlich im spielenden Raufen und iiben dabei die Fertig- 
keiten ein, die sie spater beim Kampf um’s Weibchen und bei 
sonstigen kriegerischen Anlassen sehr ernstlich brauchen. So lange 
sie noch ganz klein sind, fahren sie meist tappisch aufeinander los 
und streben danach, sich am Hals zu packen. Jungę Fox-Terriers 
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suchen sich gewohnlich gleich beim ersten Ansturm umzurennenr). 
Andere baumen sich gegeneinander auf und kampfen, auf den 
Hinterbeinen stehend, mit Vorderpfoten und Zahnen. Sowie einer 
umgeworfen wird, legt er sich augenblicklich auf den Riicken, um 
das Genick zu schiitzen, und halt den Gegner mit allen vier Pfoten 
geschickt von sich ab. Dieser, ebenso gewandt, stellt sich mit aus- 
gespreizten Fiissen tiber den strampelnd daliegenden Feind und 
hindert ihn am Wiederaufstehen. Sind die Hunde von verschiedener 
Grosse, so legt sich der grossere oft von vorneherein auf den Riicken 
und wehrt mit lassigen Bewegungen den kleineren ab, der ihm 
unter wuthendem Gebrumm von allen Seiten her an die Kehle zu 
kommen sucht. Die grossartig ruhigen Bewegungen eines machtigen 
Leonbergers im Gegensatz zur Keckheit und Heftigkeit eines 
kleinen Seidenpintschers, der ihn auf diese Weise angriff, haben 
mir oft einen entziickenden Anblick geboten.

Solche Balgereien, bei denen ausser der eigentlichen Kampflust 
auch die Freude an der Macht und der damit nahe verwandte 
Instinct des Wetteifers eine Rolle spielt, sind in der Thierwelt 
ungeheuer verbreitet. Sie finden sich wohl ausnahmslos bei allen 
Katzenarten. Jungę Hauskatzen haben eine grosse Neigung zu den 
Kampfspielen, fiir die wir ja das Wort „Katzbalgereien11 besitzen. 
Jungę Lowen beginnen nach zwei Monaten ihre Spiele, die durch- 
weg denen der Hauskatze analog sind. Ebenso ist es beim Puma, 
beim Tiger, beim Jaguar, Leopard, Ozelot, Gepard u. s. w. — 
Jungę Wólfe balgen sich unter lautem Geheul und Geklaff; ge- 
zahmte spielen auch mit Kindern. — „Jung’ aufgezogene Hyanen- 
hunde," erzahlt Brehm, „gewohnen sich bald an eine bestinnnte 
Person . . . und legen beim Erscheinen eines Freundes ihre Freude 
in einer Weise an den Tag, wie kein anderes mir bekanntes Raub- 
thier. Angerufen erheben sie sich von ihrem Lager, springen wie 
unsinnig in dem Kafige und an dessen Wanden umher, fangen 
unter sich aus reinem Yergniigen Streit oder auch wohl ein Kampf- 
spiel an, verbeissen sich ineinander, rollen sich auf dem Boden hin 
und her, lassen plotzlich von einander, durchmessen laufend, 
springend, hiipfend den Kafig von neuem und stossen dabei un- 
unterbrochen Laute aus, fiir die man keine Bezeichnung findet, da 
man sie doch nicht, wie man gern thun mochte, ein Gezwitscher 1 

1) Vgl. Diezefs „Niederjagd". S. 506.
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nennen darf.“ — Gezahmte Uyanen balgen sieli untereinander und 
auch mit dem Menschen, ohne ihn zu verletzen. — Jungę Wiesel 
machen- Mannchen, werfen sich balgend ubereinander und beissen 
sich manchmal auch derb, wenn ihre Raubernatur hervorbricht1).

1) A. u. K. Miiller, „Wohnungen, Leben und Eigentliumlichkeiten in 
der hoheren Thierwelt". S. 72.

- Zobel spielen sehr lustig miteinander und setzen sich oft auf- 
recht, um so besser fechten zu kiinnen. — Zwei Ameisenbaren sah 
ich sich gegenseitig bedrohen und herumjagen. — Von jungen 
Schnabelthieren erzahlt Bennett: „Eines Abends kamen meine 
beiden kleinen Lieblinge gegen die Dammerungsstunde hervor und 
frassen wie gewohnlich ihr Futter, dann aber begannen sie zu 
spielen wie ein Paar jungę Hunde, indem sie einander mit ihrem 
Schnabel angriffen, ihre Vorderpfoten erhoben, ubereinander weg 
kletterten u. s. w. Fiel bei diesem Kampfe einer nieder und man 
erwartete mit Bestimmtheit, dass er sich schleunigst erheben und 
den Kampf erneuern wiirde, so kam ihm wohl der Gedanke, ganz 
ruhig liegen zu bleiben und sich zu kratzen, und sein Mitkampe 
sah dann ruhig zu und wartete, bis das Spiel wieder anfing."

Dass aus dem spielenden Kampf leicht eine ziemlich ernst 
gemeinte Rauferei entstehen kann* zeigt sich bei Mensch und Thier 
in gleicher Weise. Von zwei jungen Vielfrassen schreibt Brehm: 
„Etwas Lustigeres und Vergniigteres, ais diese beiden Geschopfe 
sind, kann man sich nicht denken. Nur Susserst selten sieht man 
sie kurze Zeit der Ruhe pflegen; den grbssten Theil des Tages 
verbringen sie mit Spielen, die urspriinglich durchaus nicht bose 
gemeint z u sein scheinen, bald aber ernster werden und gelegentlich 
in einen Zweikampf iibergehen, bei dem beide Recken Gebiss und 
Tatzen wechselweise gebrauchen. Unter kaum wiederzugebendem 
Geklaff, Geknurr und Geheul rollen sie ubereinander weg, so dass 
der eine bald auf dem Riicken, bald auf dem Bauche des andern 
liegt, von diesem abgeschuttelt und nun seinerseits niedergeworfen 
wird, springen auf, suchen sich mit den Zahnen zu packen, zerren 
sich an den Schwknzen und kollern von neuem ein gutes Stiick 
iiber den Boden fort.“ — Friedlicher, aber doch auch etwas derb 
spielte ein lialbwiichsiger Fischotter, den W i n k e 11 beobachtete, 
mit einem Dachshunde.

Baren balgen sich aufrecht stehend wie muntere Buben. — 
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Ein junger Eisbar, dem ich zusah, spielte allerliebst mit seiner 
Mutter; er jagte sich mit ihr herum, biss sie in die Fiisse und 
schlug ihr mit den Tatzen auf die Schnauze, wahrend die Alte ihn 
am Riicken zu packen suchte. — Die Dachsfamilie „treibt an 
stillen, sonnigen Tagen allerlei Kurzweil vor den Róhren, wobei 
sich das unbeholfene jungę Volk barenhaft-possirlich umarmt und 
unter Balgen und Uebereinanderwalzen gegenseitig sich Ohrfeigen 
ertheilt" ’). — Das Treiben eines zahmen Waschbaren (iiber dessen 
Alter allerdings nichts angegeben ist) schildert Beckmann so 
hiibsch, dass ich es mir nicht versagen kann, die ganze Stelle an- 
zufiihren: „Mit einem grossen Hiihnerhunde hatte jener Waschbar 
ein Schutz- und Trutzbiindniss geschlossen. Er liess sich gern mit 
ihm zusammenkoppeln, und beide folgten ihrem Herrn Schritt fiir 
Schritt, wahrend der Waschbar allein selbst an der Leine stets 
seinen eigenen Weg gehen wollte. Sobald er Morgens von der 
Kette befreit wurde, eilte er in freudigen Spriingen. seinen Freund 
aufzusuchen. Auf den Hinterfussen stehend, umschlang er den 
Hals des Hundes mit seinen geschmeidigen Vorderpfoten und 
schmiegte den Kopf hochst empfindsam an; dann betrachtete und 
betastete er den Kórper seines vierbeinigen Freundes neugierig von 
allen Seiten. Es schien, ais ob er taglich neue Schonheiten an 
ihm entdecke und bewundere. Etwaige Mangel in der Behaarung 
suchte er sofort durch Lecken und Streichen zu beseitigen. Der 
Hund stand wahrend dieser oft iiber eine Viertelstunde dauernden 
Musterung unbeweglicli mit wiirdevollem Ernste und hob willig 
einen Lauf um den andern empor, sobald der Waschbar dies fiir 
nothig erachtete. Wenn letzterer aber den Versuch machte, seinen 
Riicken zu besteigen, ward er unwillig, und nun entspann sich eine 
endlose Rauferei, wobei der Waschbar viel Muth, Kaltbltitigkeit 
und erstaunliche Gewandtheit zeigte. Seine gewóhnliche Angriffs- 
kunst bestand darin, dem ihm an Grósse und Starkę weit iiber- 
legenen Gegner in einem unbewachten Augenblicke unter die Gurgel 
zu springen. Den Hals des Hundes von unten auf mit den Vorder- 
pfoten umschlingend, schleuderte er im Nu seinen Kórper zwischen 
jenes Vorderbeinen hindurch und suchte sich sofort mit den beweg- 
lichen Hinterpfoten auf dessen Riicken oder an den Seiten fest an-

1) A. u. K. Muller, „Wohnungen, Leben und Eigenthumlichkeiten in 
der hóheren Thierwelt". S. 62 f.
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zuklammern. Gelang ihm Letzteres, so war der Hund kampf- 
unfahig und musste nun versuchen, durch anhaltendes Walzen auf 
dem Rasen sich von der inbriinstigen Umarmung seines Freundes 
zu befreien. Zum Lobe des Schupp sei erwahnt, dass er den 
Vortheil seiner Stellung niemals missbrauchte. Er begniigte sich 
damit, seinen Kopf fortwahrend so dicht unter die Kehle des Hundes 
zu drangen, dass dieser ihn mit dem Gebisse nicht erreichen 
konnte.“

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass auch friedlich lebende 
Thiere, die sich dem feindlichen Angreifer nur im Nothfall stellen 
und bios zur Brunstzeit manchmal offensiv gegen andere Thiere 
oder Menschen vorgehen, in der Jugend ebenso eifrig Kampfspiele 
betreiben wie die schlimmsten Raubthiere. Hier wird man wohl 
sicher in der Voriibung fiir die Bewerbung zwar nicht den einzigen, 
aber doch sicher den wichtigsten Grund der Erscheinung suchen 
durfen. Jungę Pferde, Esel, Zebras u. s. w. tollen munter auf der 
Weide herum, baumen sich gegeneinander auf, schlagen mit den 
Hinter- oder Vorderfussen aus und beissen Sich auch unter Um- 
standen, besonders in die Beine und in den Hals. — Rinder kampfen 
hartnackig miteinander, indem sie mit gesenkten Kopfen aneinander 
stossen und sich gegenseitig zuriickzudrangen suchen. — Ganz 
besonders streitlustig sind jungę Ziegen. Auch sie drangen sich 
manchmal Stirn gegen Stirn in ruhiger Kraftemessung; die ihnen 
eigenthumliche Kampfart besteht aber darin, dass sie sich, so hoch 
sie konnen, auf die Hinterbeine stellen und nun, die ganze Schwere 
ihres Korpers benutzend, mit einem ausserordentlich kraftigen Stoss 
in schrager Richtung nach unten aufeinander prallen. — Zwei Vari- 
Affen von Madagaskar sah ich vollig wie jungę Hunde kampfen, wobei 
aber durch die Greiffahigkeit der Hande und Fiisse die seltsamsten 
Verwickelungen entstanden. — Die Spiele der Lammer auf den Wiesen 
sind allbekannt. — Jungę Gemsbóckchen fiihren oft die lustigsten 
Scheinkampfe auf. — Steinbocke spielen in der Kindheit ganz ahnlich 
wie Ziegen. — Die Damwild-Kalbchen erheben sich auf die Hinter
beine und schnellen mit den Vorderlaufen gegeneinander1). — 
Jungę Barenrobben spielen und streiten nach Stell er zusammen 
wie jungę Hunde. Der Vater steht dabei und sieht zu. Zanken 
sie sich ernstlich, so kommt er brummend herbei, jagt sie aus- 

1) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath“, I, 422.
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einander, kiisst und leckt den Sieger, stosst ihn mit dem Maule 
auf den Boden und freut sich, wenn er sich ernstlich widersetzt. 
(Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass gerade die Robben, dereń 
Jungę, wie es scheint, ziemlich allgemein eifrige Scheinkampfe auf- 
ftihren, auch bei der Bewerbung um das Weibchen ausserst leiden- 
schaftlich und streitlustig sind.) — Schliessljch noch einige Bei- 
spiele aus der Yogelwelt. Bachstelzen jagen und beissen sich 
eifrig und, wie es scheint, im Spiel. Dieses „Necken und Herum- 
jagen sieht man im Spatsommer meistens von jungen Vogeln“ 1 2). 
Jungę Haus- und Feldsperlinge beissen sich tiichtig herum, indem 
sie zugleich Bewerbungsspiele auffiihren. Ebenso 
machen es jungę Kleiber, Staare, Pieper, Bachstelzen, Gold- 
hahnchen; jungę Feldhuhner-Mannchen stehen sich mit aus- 
gebreiteten Fliigeln gegenuber und kampfen so hitzig, ais ob es 
sich schon um den Vorrang bei der Paarung handelte3).

1) Naumann, III, 814.
2) Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 748 ff.

c) Spielende Kampfe unter erwachsenen Thieren. 
Die Freude am Scheinkampf. die das Thier in seiner Kinderzeit 
kennen gelernt hat, erhalt sich vielfach auch bei schon erwachsenen 
Thieren. Dass auch fur solche die spielende Kraftemessung ais 
Einiibung zu ernsten Kampfen von grossem Nutzen sein muss, 
braucht ja nicht weiter ausgefiihrt zu werden. Dagegen ist in 
psychologischer Hinsicht zu bemerken, dass bei dem erwachsenen 
Thier, das den ernsten Kampf schon kennt und dennoch innerhalb 
der Grenzen des Spieles zu bleiben versteht, ein Bewusstsein der 
„Rolle“, der „Scheinthatigkeit" wohl mit Sicherheit vorausgesetzt 
werden muss. Das wird sich, wie ich glaube, wenigstens bei einigen 
unter den nachfolgenden Beispielen kaum bestreiten lassen.

Seelowen geben sich nach Finsch bei ihren tollen Spielen 
im Wasser oft den Anschein, ais kampften sie wiithend miteinander, 
„obgleich in Wahrheit solche Kampfe nichts anderes sein dtirften, 
ais eitel Schein und Spielerei, ebenso wie die Beissereien auf dem 
Lande auch nicht viel auf sich haben. Erbost sperren zwei von 
ihnen den gewaltigen Rachen auf, briillen sich furchtbar an, ais ob 
der ernsteste Kampf eingeleitet werden sollte, legen sich aber bald 
darauf friedlich wieder nebeneinander nieder und beginnen vielleicht 
sogar gegenseitig sich zu lecken." — Befreundete Hunde fiihren 
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noch in hoherem Alter richtige Kampfspiele auf, ohne dabei im 
Geringsten zornig zu werden. — Beim Rindvieh kann man auf den 
Almen, wo es grossere Freiheit geniesst, haufig Kampfspiele be- 
obacliten. „Die Alpenkiihe,“ sagt Scheitlin, „lernen ihren Fiitterer 
schneller kennen, sind munterer, freuen sich der Ihrigen inniger . . . 
sie kampfen ritterlicher miteinander in Spass und Ernst . . . Bei 
aller ihrer Gutmuthigkeit und Liebe zu einander . . . gabeln und 
stossen sie sich mit furchtbarer Starkę, doch nie mit Zorn oder 
Heftigkeit, sondern nur so, wie nicht tibel gesittete Buben, die nur 
um der Kraftiibung willen kampfen. Lange stehen sie vor einander 
gesenkten Kopfes, die Gabeln ineinander, ais ob sie sich nie trennen 
wollen. Sie schauen einander jedoch nicht, wie die menschlichen 
Fechter thun, in die Augen, sondern nur zur Erde. Ihr ganzer 
Sinn ist in solchem Augenblicke nur Stosskraft. Hat die Eine die 
Andere zuriickgedrangt, so macht’s der Ueberwundenen gar nichts, 
sie schamt sich im Mindesten nicht und argert sich nicht . . . Und 
die Siegerin zeigt nicht den mindesten Stolz, nicht eine Spur von 
Freude. Einzelne sind besonders kampflustig und aussern grossen 
Muth mit Hartnackigkeit111). (Es kommt nicht selten vor, dass 
der Kampfeifer, der im Ganzen weitaus uberwiegend dem mann 
lichen Geschlechte eigen ist, sich auch beim weiblichen zeigt, 
gerade wie auch bei den Menschen oft mflnnliche Instincte beim 
Weibe auftreten. So gibt es z. B. bei der Brunstzeit weibliche 
Katzen, die so aggressiv und blutdtirstig sind wie nur irgend ein 
Kater; und so gibt es Yogelweibchen, die den Werbungsgesang 
der Mannchen ubernehmen oder sich in ihre Kampfe mischen.1 2)) — 
Nach dem Berichte Pechuel-Loesche’s in der „Loango-Ex- 
pedition“ sind die afrikanisclien Schafe viel muthiger und kampf- 
bereiter ais die europaischen. Der Hammel Mfuka, den die 
Reisenden auf ihrer Station hielten, scheint ein wahrer Tyrann 
gewesen zu sein. „Er duldete nicht Streit noch Larm unter 
Menschen und Thieren. Kampften liebegluhende Ziegenbocke mit
einander, so schaute er kurze Zeit prtifend zu und rannte sie dann 

1) Scheitlin, „Thierseelenkunde“, II, 201.
2) Die sogenannten „Heerkiihe", die die Leitung der Heerde ubernehmen, 

kampfen sogar auf Tod und Leben. Ihre Herrscherstellung entspricht ja auch 
der, die im wilden Zustand den Stieren zukommen wiirde. Vgl. Tschudi, 
„Das Thierleben der Alpenwelt". 11. Aufl. 1890. S. 542 f.
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einfach nieder; zankten sich einmal etliche unserer Leute, so trat 
er in gleich wirkungsvoller Weise ais Friedensstifter auf, nattirlich 
zum Jubel der Umstehenden. Ais einst dei- Sprecher eines inland- 
wohnenden Hauptlings vor unserer Thiir eine gewaltige Rede hielt, 
kam Mfuka ruhig herbei, maass seine Entfernung ab und traf in 
wuchtigem Anprall den Ahnungslosen so heftig wider den solidesten 
Korpertheil, dass er flach auf den Sand flog. Das endete die Rede; 
es war ein kóstliches Bild, wie der verdutzt auf der Erde sitzende 
Gesandte den ernsthaft vor ihm stehenden Hammel anstarrte“ł). 
— Von zwei Wickelbaren, einem Mannchen und einem Weibchen, 
sagt Brehm: „Bald begannen auch anmuthige Spiele, bei denen 
sie derartig sich umschlangen, dass man den Einen von dem 
Andern nicht zu unterscheiden vermochte. Kugelnd walzten sie 
sich auf dem Boden umher, umfassten und umhalsten sich, bissen 
sich spielend und benutzten den Wickelschwanz in ausgiebigster 
Weise bald ais Angriffs-, bald ais Befestigungswerkzeug." (Dabei 
ist es nothwendig, anzufiihren, dass es bei dem Paare nicht zur 
Begattung kam, wie Brehm gehofft hatte; hier scheint in der That 
das Kampfspiel vdllig die Bedeutung zu haben, die ihm Schaeffer 
beimisst.)

Noch ein paar Beispiele aus der Vogelwelt. Die Nebelraben, 
denen Naumann aus einem Versteck stundenlang zugesehen hat, 
sind sehr muntere Vogel. „Sie zanken sich ófters, aber nie ernstlich, 
tanzen und springen, walzen sich im Schnee, legen sich auf den 
Riicken, pressen unter den trolligsten Posituren und anscheinend 
mit vieler Anstrengung sonderbare, oft kaum hórbare Tonę heraus 
u. s. w.“ 1 2) — Doppelhornvogel zeigen sich untereinander sehr ver- 
traglich. In der Gefangenschaft kommen nach Brehm ernstere 
Zankereien und Streitigkeiten nicht vor, „hochstens spielende Zwei- 
kampfe, die sich sehr hubsch ausnehmen. Beide hocken einer dem 
andern gegenuber nieder, springen plotzlich vorwiirts, schlagen 
unter horbarem Klappern die Schnabel zusammen und ringen nun 
formlich miteinander. Zuweilen scheint aus solchen Spielen Ernst 
werden zu wollen; immer aber bemerkt man, dass es nichts anderes 
sein soli ais eben nur ein Spiel11. — Sale, der 1870 den ersten 
Kakapo nach England brachte, schreibt tiber diesen Vogel: „Be- 
merkenswerth ist seine Spiellust. Er kommt aus einer Ecke des

1) Loango-Expedition, III, 1. S. 301.
2) Naumann, II, 69.
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Zimmers herbei, ergreift meine Hand mit Klauen und Schnabel, 
walzt sich, die Hand festhaltend, wie ein Katzchen auf dem Boden 
und eilt zurtick, um sich zu einem neuen Angriff einladen zu 
lassen. Sein Spiel wird zuweilen ein wenig derb; aber die geringste 
Zurechtweisung besanftigt ihn wieder. Er ist ein entschieden 
launiger Gesell. Zuweilen habe ich mich damit ergotzt, einen 
Hund oder eine Katze diclit vor seinen Kiitig zubringen: er tanzte 
mit ausgebreiteten Fliigeln vor- und riickwarts, ais ob er zornig 
scheinen wolle, und bezeigte, wenn’sein ungewohnter Anblick die 
Thiere einschtichterte, durch ausgelassene Bewegungen und Stellungen 
Freude iiber den erzielten Erfolg.“ (Ob es sich freilich im letzteren 
Fali nur um ein zornig-scheinen handelt, kommt mir zweifelhaft 
vor.) — Ais ein Spiel fasst Naumann auch folgende, wohl Jedem 
bekannte Erscheinung auf: „Es ist sehr angenehm/ sagt er, „mit 
anzusehen, wie Dohlen zuweilen bei starkem Windę zum Vergniigen 
miteinander um den Sitz auf der hochsten Spitze eines Thurmes 
oder auf dem Gipfel eines sehr hohen Baumes sich streiten, indem 
immer eine die andere herabstosst und sich darauf pflanzt, kaum 
aber festen Fuss gefasst zu haben scheint, um sogleich wieder 
von einer anderen herabgestossen zu werden. Dies Spiel treiben 
sie oft stundenlang; auch die Krahen thun dies ófters“ *). ■—• Viel- 
leicht kann hier auch der Bericht Behrend’s iiber einen gefange- 
nen Wespenbussard angefiihrt werden. Dieser Vogel hatte sich 
mit einem kleinen Hund befreundet; lag der Hund ruhig da, so 
setzte sich der Vogel zwischen seine Fiisse, spielte mit ihm und 
zauste mit dem Schnabel seine Haare. — Baldenstein besass 
einen zahmen Lammergeier, der ihm sehr zugethan war; neckte er 
den Vogel gar zu sehr, so machte dieser, obschon er bei anderen 
Gelegenheiten die ganze Gefahrlichkeit seiner furchtbaren Waffen 
gezeigt hatte, unschadliche Scheinangriffe auf seinen Gebieter.

Es lasst sich nun hier noch die Frage erheben, ob auch 
wahrend der Brunstzeit bios spielende Kampfe vorkommen. 
Wenn sich Thiere in der Bewerbungszeit um den Besitz des 
Weibchens streiten, so ist das in den meisten Fallen eine sehr 
ernste Sache. Viele kampfen geradezu auf Leben und Tod. 
Dennoch konnte man fragen, ob nicht auch hier Beispiele vor- 
kommen, wo man vielleicht mit einigem Recht von Spielen reden

1) Naumann, II, 96. 
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kann. Absolute Sicherheit ist ja in der ganzen Thierpsychologie 
nur seiten zu erreiehen; man hat es meistens bios mit grosserer 
oder geringerer Wahrscheinlichkeit zu thun. Immerhin halte ich 
es nicht fur ganz unmoglich, dass auch wahrend der Bewerbungs- 
zeit Kampfe stattfinden, die noch einen gewissen Spielcharakter 
besitzen. Ich darf vielleicht an das Beispiel des Menschen er- 
innern. Die Streitlust junger Bauernburschen hat wohl sicher den 
Charakter einer Bewerbungserscheinung, so wenig das denen, die 
miteinander raufen, bewusst sein mag. Wie ernst nun auch oft 
die Kampfe sind, die an Sonntagen oder auf Kirchweihfesten ent- 
stehen, so wird man doch den Eindruck haben, dass es sich dabei 
vielfach noch um etwas Spielartiges handelt; nicht den andern 
ernstlich zu schadigen, sondern seine eigene Ueberlegenheit zu 
zeigen ist der eigentliche Zweck, wenn auch dieses oft nicht ohne 
jenes moglich ist und wenn auch der Uebergang zum Kampf auf 
Leben und Tod sehr nahe liegt. Ebenso haben die studentischen 
Mensuren, obwohl ja dabei sehr hauiig Verletzungen vorkommen, 
die nur in Folgę der unmittelbar eingreifenden arztlichen Behand- 
lung gefahrlos verlaufen, ausgesprochenen SpielcharakterJ). Es 
handelt sich dabei in den seltensten Fallen um die Rache fiir eine 
ernst gemeinte und wirklich ernst genommene Beleidigung, sondern 
um Uebungen der Geschicklichkeit und des Muthes, die unter Um- 
standen bei ernsteren Anlassen von Nutzen sein werden. — In 
ahnlicher Weise kónnte es sich auch bei den Thieren verhalten. 
Von der freundschaftlichen Balgerei, wie sie uns im Ganzen 
aus dem bisher Angeftihrten entgegentritt, ware dann keine Rede 
mehr. Die Gegner sind ernstlich wiithend aufeinander und fiigen 
sich auch oft ernstlichen Schaden zu. Dennoch kónnte man ver- 
muthen, dass noch etwas vom Spielmassigen dabei vorhanden ist. 
Ich will nun nicht behaupten, dass es sich thatsachlich oft so ver- 
halt, mbchte aber doch ein Paar Beispiele anfiihren, die an diese 
Deutung wenigstens denken lassen.

Man sieht manchmal erwachsene Hunde, und zwar vor den 
Augen der umworbenen Hiindin, mit grossem Larm aufeinander 
losfahren, ohne dass doch ein vóllig ernster Kampf daraus entsteht. 
Wahrend wirklich bissige Hunde meist direct scharf zupacken,

1) Vgl. Th. Ziegler’s schones Buch: „Der deutsche Student am Ende 
des 19. Jahrhunderts". 2. Aufl. 1895. S. 89 f.
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haben wir hier den Eindruck, ais wollten sie sich bios gegenseitig 
ihre Furchtlosigkeit zeigen. Zuerst laufen sie langsam mit merk- 
wtirdig steifen Beinen, moglichst in die Hohe gerecktem Korper, 
gestellten Ohren, gestelltem oder geringeltem Schwanz aufeinander 
zu und suchen durch das so eigenthiimliche und komische Be- 
schniiffeln an einem wenig einladenden Platze in Erfahrung zu 
bringen, mit wem sie es zu thun haben. Dann stelzen sie eine 
Zeit lang steifbeinig umeinander herum und wenden dabei den 
Kopf so, dass jeder nach dem Genick des andern zu zieleń scheint. 
Manchmal laufen sie schon hierauf ruhig wieder auseinander. In 
andern Fallen kommt es zum Kampf; unter schrecklich klingendem 
Geschrei fahren sie aneinander in die Hohe, fletschen die Zahne 
und beissen sich wohl auch ein wenig, lassen aber bald wieder 
von einander ab, ohne dass es zu einem wirklich bosartigen Streit 
gekommen ware.

Die andern Beispiele, die ich zur Erwagung bringen mochte, 
sind dem Reich der Vogel entnommen. Von den Nachtreihern 
berichtet Baldamus: „Wenn kein Rauber sie aufstórte, fanden 
sie unter einander Anlass genug, sich gegenseitig zu necken, 
schreiend zu verfolgen und zur Wehre zu setzen. Dies geschah 
grosstentheils steigend. Sie erschienen dabei oft in sonderbar 
lacherlichen Stellungen und schrien bestandig. Wahrend namlich 
das briitende Weibchen oft ein Reis oder dergleichen von einem 
nachbarlichen Neste sich zueignete und schreienden Widerstand 
erfuhr, fiel es vielleicht dem nebenstehenden Mannchen ein, seinen 
iiber ihm stehenden Nachbar in die Stander oder in die Zehen zu 
zwicken. Dieser breitet seine Fliigel abwehrend aus, sperrt den 
Schnabel weit auf und sucht zu vergelten, wird aber vom An- 
greifer steigend verfolgt, bis das Ende eines Astes nach dem 
Stamme oder nach aussen dem Verfolgten entweder den Muth der 
Verzweiflung oder die Flucht durch die Schwingen gebietet. Im 
letzteren Falle wird er in der Regel nicht weiter verfolgt, im 
ersteren Falle der Angreifer in ahnlicher Weise zuruckgetrieben. 
Lacherlich wirkt der Gegensatz zwischen dem grossartig 
erscheinenden Aufwande von Mitteln und dem ge- 
ringen Erfolge. Der weit aufgesperrte Schnabel, die unend- 
lichen Veranderungen ihres rauhen ,Koau, Krau, Kraii, Kraa‘ etc., 
die gleichsam von Zornesfeuer und blutroth leuchtenden grossen 
Augen, die drohend erhobenen Fliigel, das Zuriickbiegen und 

Groos, Die Spiele der Thiere. 10
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Vorschnellen des Kopfes, die abenteuerlichen Wendungen des ganzen 
Korpers, das Anlegen und Aufrichten der Scheitel- und Genick- 
federn lassen einen Kampf auf Tod und Leben befiirchten, und 
siehe, kaum bertihren sie sich, und zwar nur wenig mit den Fliigel- 
spitzen, hOchst seiten einmal gegenseitig mit dem Schnabel. Sie 
drohen und schreien wie die homerischen Helden und Gotter, aber 
das ist auch Alles.“ — Hinsichtlich Tetrao umbellus geht nach 
D ar win1) ein bewahrter Beobachter so weit, dass er sagt: „Die 
Kampfe der Mannchen sind nur zum Scheine da, dargestellt, um 
sich vor den rundum versammelten, bewundernden Weibchen auf’s 
Vortheilhafteste zu zeigen; denn ich habe noch keinen verstummelten 
Helden entdecken konnen und seiten mehr ais eine geknickte 
Feder.“ — Noch merkwiirdiger ist das Benehmen der Kampflaufer, 
von denen Brehm und Naumann2) ubereinstimmend folgende 
Schilderung geben. Vor der Paarungszeit sind sie durchaus fried- 
fertig und vertraglich. „Dieses Betragen andert sich ganzlich, so
bald die Paarungszeit eintritt. Jetzt bethatigen sie ihren Namen. 
Die Mannchen kampfen, und zwar fortwahrend, ohne wirklich 
erklarliche Ursache3 *), móglicher Weise gar nicht um die 
Weibchen, wohl aber um eine Fliege, einen Kafer, einen Wurm, 
um einen Sitzplatz, um Alles und nichts; sie kampfen, gleich- 
viel ob Weibchen in der Nahe sind, oder ob sie keine Weibchen 
sehen, ob sie sich ihrer vollen Freiheit erfreuen oder in der Ge
fangenschaft befinden, ob sie erst vor wenigen Stunden ihre Frei
heit verloren oder schon Jahre lang im Kafig gelebt haben; sie 
kampfen zu jeder Tageszeit, kurz, unter allen Umstanden. Im 
Freięn versammeln sie sich auf besonderen Platzen . . . Eine 
etwas erhohte, immer feuchte, mit kurzem Rasen bedeckte Stelle 
von anderthalb bis zwei Meter Durchmesser wird zum Kampfplatz 
ausgewahlt und nun taglich von einer gewissen Anzahl Mannchen 
mehrmals besucht." „Das zuerst angekommene Mannchen schaut 
sich verlangend nach einem zweiten um; ist dieses angelangt 
und nicht gerade rauflustig, so wird ein drittes, 
viertes u. s. w. abgewartet, und bald gibt es nun Streit. Es 

1) „Abstammung des Menschen11, II, 54.
2) Naumann, VII, 535 ff.
3) Vgl. bei der akademischen Jugend die „Ursachen11: die Bezeichnuug

„dummer Jungę11, das Anrempeln, das Fixiren.
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haben sich die Gegner gefunden, sie treffen sich, fahren auf einander 
los, kampfen eine kurze Zeit miteinander, bis sie erschopft sind, 
und jeder nimmt sein erstes Platzchen wieder ein, um sich zu er
holen, frische Krafte zu sammeln und den Kampf von Neuem zu 
beginnen. Dies geht so fort, bis sie es iiberdriissig werden und sich 
vom Platze entfernen, jedoch dies gewohnlich nur, um bald wiederzu- 
kommen. Ihre Balgereien sind stets nur eigentliche Zweikampfe; 
nie kampfen mehrere zugleich gegen einander; aber es fiigt sich 
oft, wenn mehrere am Platze sind, dass zwei und drei Paare, jedes 
fiir sich, zugleich kampfen und ihre Stechbahnen sich durchkreuzen, 
welches ein so wunderliches Durcheinanderrennen und Gegen- 
einanderspringen gibt, dass der Zuschauer aus der Ferne glauben 
mochte, die Vdgel waren alle toll und vom bosen Geiste besessen. 
Wenn sich zwei Mannchen gegenseitig auf das Kom genommen 
haben, fangen sie, zuerst noch aufrecht stehend, zu zittern und mit 
dem Kopf zu nićken an, biegen nun die Brust tief nieder, so dass 
der Hinterleib hbher steht, ais sie, zieleń mit dem Schnabel nach 
einander, strauben dazu die grossen Brust- und Riickenfedern, richten 
den Nackenkragen aufwarts und spannen den Halskragen schild- 
fórmig aus: so rennen und springen sie aufeinander los, versetzen 
sich Schnabelstosse, die der mit Warzeń bepanzerte Kopf wie ein 
Heim und der dichte Halskragen wie ein Schild auffangen, und 
dies Alles folgt so schnell aufeinander, und sie sind dabei so hitzig, 
dass sie vor Wuth zittern.“ „Zuweilen findet sich ein Weibchen 
auf dem Kampfplatze ein, nimmt ahnliche Stellungen an, wie die 
kampfenden Mannchen, und lauft unter diesen herum, mischt sich 
aber sonst nicht in den Streit und lauft bald wieder davon. Dann 
kann es geschehen, dass ein Mannchen es begleitet und ihm eine 
Zeit lang Gesellschaft leistet. Bald aber kehrt es wieder zum 
Kampfplatze zuriick, ohne sich um jenes zu kummern. Niemals 
kommt es vor, dass zwei Mannchen einander fliegend 
verfolgen. Der Streit wird auf einem Plaże aus- 
gefochten, und ausserhalb d e ss el b en herrsch t Frieden.“

5) Baukiinste.

In Beziehung auf die sogenannten Kunstbauten der Thiere 
habe ich gleich vorauszuschicken, dass nach meiner Ansicht nur 
ein sehr geringer Theil dieser Erscheinungen fiir die Psychologie 

10* 
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des Spiels in Betracht kommt. Ehe ich aber naher hierauf ein- 
gehc, ist es nothwendig, die Frage zu beriihren, ob es sich bei den 
Kunstbauten hoherer Thiere, speciell bei den Vogelnestern, um 
Instincte handelt oder nicht.

Wallace hat in seiner „Philosophie der Vogelnester“ nachzu- 
weisen gesucht, dass die Nestbauten der Vogel nicht auf ererbten In- 
stincten beruhen. Das gewahlte Materiał erklare sich aus der Lebens- 
weise, die Form zum Theil aus der Bildung der nattirlichen Werk- 
zeuge, zum grosseren Theil aber aus der Nachahmung. Der jungę 
Vogel lebe Tage und Wochen in seinem Neste, er lerne es wah
rend der Zeit der ersten Flugversuche in jedem Detail von innen 
und aussen kennen, und so sei es kein Wunder, wenn er zur Brut- 
zeit noch ein Erinnerungsbild an das elterliche Haus besitze, das 
er nachahmend erneuern konne. Die durch Nachahmung der 
Eltern geschaffene Tradition, die auch bei den Bauten der 
Naturvólker mit grosser Strenge gegebene Formen conservirt, ware 
demnach die eigentliche Quelle der Kunstbauten hoherer Thiere. — 
Soviel Beherzigenswerthes diese Ausfuhrungen enthalten, so ist es 
doch zum Mindesten ais ausserst wahrscheinlich zu bezeichnen, 
dass Wallace zu weit gegangen ist. Mag auch in der That bei 
dieser und bei anderen Erscheinungen die Nachahmung eine mehr 
oder minder wichtige Rolle spielen, es wird doch schwerlich die 
Annahme widerlegt werden konnen, dass die eigentliche Grundlage 
der thierischen Bauten in ererbten Trieben zu suchen ist. Schon 
der Umstand, dass ahnliche Leistungen niederer Thiere — ich 
erinnere z. B. an die Verpuppung des Nachtpfauenauges — zweifellos 
aus ererbten Anlagen entspringen, lasst vermuthen, dass auch in 
den Bauten der hoheren Thiere Instincte zu Grunde liegen. Auch 
ist zu bedenken, dass die jungen Vogel (wenigstens bei den 
nur einmal nistenden Arten) wohl das fertige Nest, aber nicht 
die Art seiner Entstehung kennen lernen, und dass daher bei 
complicirteren Nestarten ein grosser Theil des Baues dem jungen 
Vogel gar nicht zu Gesicht kommt. „Je mehr ich,“ schrieb Weir 
1868 an Darwin, „iiber Wallace’s Theorie, wonach Vogel ihr 
Nest zu bauen verstehen, weil sie selbst in einem solchen aufgezogen 
wurden, nachdenke, desto geringer wird meine Neigung, ihr beizu- 
stimmen.“ „Bei vielen Kanarienvogelzuchtern ist es gebrauchlich, 
das von den Eltern gebaute Nest auszuheben und eins von Filz an 
seine Stelle zu bringen; wenn nun die Jungen ausgebriitet und alt 
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genug sind, wird ein anderes reines Nest, ebenfalls von Filz, der 
Milben wegen, an die Stelle des alten gebracht. Ich habe aber 
nie erlebt, dass so aufgezogene Kanarienvogel nicht ihr Nest selbst 
verfertigt hatten, wenn die Briitzeit gekommen war. Auf der an- 
dern Seite wunderte es mich immer, zu sehen, wie ahnlich ihr 
Nest dem der wilden Vbgel wurde“ J). Freilich, wie viel dabei der 
Instinct, wie viel die eigene Intelligenz leistet, das wird wohl nie 
entschieden werden konnen. Eine reine Instincthandlung sind die 
Bauten der hoheren Thiere jedenfalls nicht. Man vergleiche z. B. 
die hubsche Beobachtung Naumann’s iiber das kiinstliche, einer 
verkehrt aufgehftngten Nachtmiitze ahnliche Nest des Kirschpirols: 
„Da kommt das eine (gewohnlich das Mannchen) geflogen, einen 
langen Faden oder Halm im Schnabel, und sucht das eine Ende 
desselben am Zweige, vielleicht mittels seines Speichels, zu befestigen, 
wahrend das andere (das Weibchen) schon das herabhftngende Ende 
des Fadens auffasst und damit ein- oder zweimal um den Zweig 
herumfliegt, so diesen umwickelt und das Ende an dem entgegen- 
gesetzten Gabelzweige wieder auf ahnliche Art befestigt" 1 2). Der- 
artige Leistungen fiir rein instinctiv zu halten, wird nicht gut an- 
gehen. Wir haben es eben hier mit einer jener gemischten Erscheinungen 
zu thun, wo ererbter Instinct und individuelle Erfahrung zusammen- 
wirken. So fiihren es die Briider Muller iiberzeugend aus, wie 
allerdings altere Vdgel oft besser bauen, ais jungę, wie iiberall indi- 
viduelle Unterschiede vorkommen, wie aber andererseits doch ais 
Grundlage der Thatigkeit der ererbte Bautrieb vorauszusetzen ist, 
eine „Mitgift derNatur“3). „Die jungen, futtergierigen Schreihalse 
denken nicht daran, architektonische Studien zu machen." „Schreiten 
die Eltern zur zweiten Brut, so sind die Jungen der ersten von 
ihnen getrennt, und keinem einzigen kommt es in den Sinn, bei 
jenen Bauunterricht zu nehmen“4). „Thatsachlich hat noch kein 
Naturforscher beim Nestbau eine Unterweisung des jungen Vogels 
von dem alten jemals wahrgenommen. Von allen nur einmal 
nistenden Vogeln kann solches auch gar nicht geschehen, da die 
Jungen selbstverstandlicli beim Nestbau der Alten nicht zugegen 

1) Gr. J. Romanes, „Die geistige Entwickelung im Thierreich“. 
S. 246, Anm.

2) „Naturgeschiehte der Vógel Deutschlands", II, 181.
3) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath“, I, 39.
4) Ebd. I, 125 f.
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sind, trotzdem aber bei ihrer Jahrigkeit im nachsten Lenze mit 
einer Sicherheit an die Herrichtung ihrer Nester gehen, ais waren 
sie schon langst damit vertraut“ *). Ich trete daher der Ansicht 
Naumann’s bei, der den gemischten Charakter der Erscheinung 
mit klaren Worten kennzeichnet: „Wir bewundern,11 sagt er, „vor- 
ziiglich aber an jungen V<5geln, welche zum ersten Mai briiten und 
ihre Eltern nie ein Nest bauen sahen, dass sie durch einen geheimen 
Kunsttrieb dabei so geleitet werden, dass man in Hinsicht der 
Wahl des Ortes, der Materialien, der Form u. s. w. keinen Unter- 
schied von denen ihrer Eltern findet; doch ist nicht zu leugnen, 
dass sie durch oftere Uebung und Erfahrung diese Kunst doch 
wirklich auch zu einer grosseren Vollkommenheit bringen" 1 2).

1) A. u. K. Miilller, „Wohnungen, Leben und Eigenthumlichkeiten in 
der hoheren Thierwelt“, 1869. S. 216.

2) „Naturgesehichte der V6gel Deutschlands", I, 97.
3) „Abstammung des Menschen", II, 58 f.

Fragen wir uns nun, welche Erscheinungen bei der Bauthatig- 
keit hoherer Thiere fiir die Psychologie des Spiels in Betracht 
kommen konnen, so ist es wohl sicher, dass die sogenannten 
„Kunstbauten“ im Allgemeinen nicht zur spielenden Production ge- 
hóren. Die Bauten der Biber, Fiichse, Dachse, Maulwiirfe, Fischottern, 
Kaninchen u. s. w., die Laubdacher mancher Affenarten, die Nester 
der Stichlinge, Igel, Eichhornchen, Zwergmause und Vogel dienen 
unmittelbar ernsten Zwecken und haben daher keinen S.pielcharakter. 
Und da alle Kunst zum Mindesten etwas Spiel-Aehnliehes ist, 
sind sie auch keine eigentlichen „Kunst“-Bauten, so wenig, ais die 
primitiven Wohnungen der Menschen von vornherein zur Bau- 
„ Kunst" gehoren. Es wird also nur in besonderen Fallen von einer 
spielenden Bauthatigkeit gesprochen werden konnen.

Einen solchen besonderen Fali sieht Darwin in der bekannten 
Thatsache, dass manche Ycigel in der Gefangenschaft, wenn sie 
keine Gelegenheit zum Nestbau haben, wie zum Zeitvertreib 
Flechtarbeiten ausfiihren3). Das beruhmteste Beispiel dafur ist der 
Webervogel. Auch Car u s spricht von den Flechtarbeiten, „welche 
mehrere Vógel dann ausfuhren, wenn sie nicht dazu gelangen 
konnen, ihr eigentliches Nest selbst zu beschaffen". „Letzteres," 
fiigt er hinzu, „ist besonders interessant zu beobachten an den jetzt 
in Europa so haufig gehaltenen Weberv6geln vom Kap (Ploceus 
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sanguinirostris), welche, wenn sie, wie so haufig, nicht zum Bauen 
ihres eigentlichen beutelformigen Nestes gelangen, jedes dargebotene 
Fadchen oder diinne Halmchen verwenden, damit die Gitter ihrer 
Bauer zu umflechten oder zu verzieren; gewiss! wenn etwas die 
eigene (wenn auch niedere) Intelligenz und Thatkraft der Seele des 
Vogels recht in’s Licht stellen kann, so sind es solche Ztige seines 
Lebens — man muss diesem Arbeiten lange zugesehen haben, um 
dabei an der Art, wie sie bald den Faden mit den Fusschen an- 
ziehen, dann ihn mit dem Schnabel fassen, ihn durch das Gitter 
stecken, einen guten Knoten bilden, auch manches Flechtwerk erst 
wieder aufmachen, um es dann wieder neu auszufiihren, genugsamen 
Grund zu finden, obigem Ausspruche sofort vollkommen beizu- 
stimmen" *). Man wird solclie Erscheinungen zu den Spielen 
rechnen durfen, wenn man dabei nicht vergisst, dass sich hier der 
spielartige Charakter der Handlung nur durch die abnormen Be- 
dingungen erklart, in denen der Vogel lebt. Ware er nicht in ein 
ganz fremdes Milieu versetzt, so wiirde er ein wirkliches Nest bauen; 
so aber drangt der Instinct auch ohne reale Verwerthung zum 
Bauen, und die Thatigkeit des Vogels wird also nur durch die vom 
Menschen geschaffenen kiinstlichen Bedingungen spielartig.

Ferner konnte man es ais eine spielartige Bethatigung des 
Bautriebes ansehen, wenn die Mannchen mancher Vogelarten vor 
der endgiltigen Eheschliessung auf eigene Hand Nester zu bauen 
suchen. Das ist nach A. u. K. Muller1 2) z. B. bei dem Zaunkbnig 
der Fali. Das Zaunkbnig - Mannchen baut oft allein zwei bis drei 
Nester, die aber ziemlich unvollkommen ausfallen, bis es dann 
gemeinsam mit dem errungenen Weibchen ein vollkommenes Nest 
herstellt, in dem das Weibchen brtitet. „Dieser Drang zu bauen, “ 
sagen die Beobachter, „ist nichts Anderes, ais eine wohlige Spielerei 
des minnebezauberten kleinen Wesens.“ Man wird sich diese Er- 
scheinung vermuthlich daraus erklaren miissen, dass beim Erwachen 
der sexuellen Leidenschaft auch andere, damit z usammen- 
hangende Instincte miterregt werden. Ich deute mir es 
daher ais eine Miterregung des Nestbauinstinctes, wenn manche 
Vogelmannchen bei der Bewerbung auf den Boden picken, ais ob 
sie etwas aufheben wollten, wenn andere ein Steinchen in den 

1) C. G. Carus, „Vergleichende Psychologie", 1866. S. 213.
2) „Thiere der Heimath", I, 57.
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Schnabel nehmen und hinter sich werfen, wieder andere aber ein 
Federchen wfthrend des Liebestanzes im Schnabel halten. Die eben 
geschilderte Thatigkeit der Zaunkonige ware nur ein Schritt weiter 
in dieser Entwickelung, die schliesslich in den merkwtirdigen Ver- 
gnugungshausern der Laubenvogel gipfelt. — In ahnlicher Weise 
wird es auf einer solchen Miterregung beruhen, dass sich viele 
Vogelweibc.hen in der Bewerbungszeit ganz wie jungę Vogel von 
den Mannchen fiittern lassen.

Am wichtigsten aber sind fiir unsere Zwecke die merkwiirdigen 
Falle, wo Thiere an ihren Bauten besondere Veranderungen an- 
bringen, die man unter Umstanden alsSchmuck bezeichnen kann. 
Hierbei wird man in der That, wenn kein anderer realer Zweck 
ersichtlich ist, an eine spielende Beschaftigung denken konnen. 
Aus der Weit der Saugethiere sind mir hierfur nur zwei Beispiele 
bekannt geworden, von denen das erste recht unvollkommen und 
zweifelhaft ist. Die Viscacha, ein sudamerikanisches Nagethier, hat 
nach Darwin1) „eine sehr eigenthumliche Gewohnheit11. „Sie 
schleppt namlich jeden harten Gegenstand an den Eingang ihres 
Baues; um jede Gruppe von Lochem liegen viele Knochen, Steine, 
Distelstengel, Erdklumpen, trockener Dung u. s. w., zu einem un- 
regelmassigen Haufen zusammengetragen, zuweilen so viel, wie ein 
Schubkarren fassen wiirde. Glaubwurdige Leute erzahlten, dass 
ein Herr beim Reiten in einer dunklen Nacht seine Uhr verloren 
hatte; er kehrte am Morgen zuriick, suchte in der Nahe jedes 
Viscachaloches langs des Weges und fand, wie er erwartet hatte, 
die Uhr bald wieder. Die Gewohnheit^ Alles aufzuheben, was in 
der Nahe ihrer Behausung liegt, muss ihnen viel Miihe machen. 
Zu welchem Zweck es geschieht, vermag ich nicht im Entferntesten 
zu vermuthen; zur Vertheidigung kann es nicht sein, denn die 
Haufen liegen hauptsachlich oberhalb des Einganges zum Bau, 
welcher mit sehr geringer Neigung in den Boden fiihrt. Ohne 
Zweifel wird die Gewohnheit ihren guten Grund haben; aber die 
Einwohner kennen ihn nicht.11 Hudson2) bestatigt den Bericht 
Darwin’s und versucht einen praktischen Zweck dieser Gewohnheit 
der Viscachas darin zu finden, dass die Thiere so den stets am 
Eingang ihrer Behausung befindlichen Erdhiigel, der sie vor 

1) „Reise um die Weit". Uebers. v. A. Helrich. 1893. S. 148 f.
2) „The naturalist in La Plata". 304 f.
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Ueberschwemmung der Wohnung schiitzt, schneller erhóhen konnen. 
Ferner bemerkt er, dass die Thiere um ihren Bau immer eine 
grosse und kahle ebene Flachę, „an even elose - shaven turf“ an- 
legen, die ihnen den Aufenthalt im Freien ungefahrlicher macht; 
auch aus diesem Instinct liesse sich das Ansammeln der herum- 
liegenden Gegenstande erklaren. Wenn Hudson hierin Recht hat, 
was mir wahrscheinlich ist, so kann man in dem Gebahren der 
Viscachas nichts Spielartiges finden. Nach Darwin dagegen ware 
die Erscheinung ein Analogon zu gewissen Gewohnheiten mancher 
Vogel, von denen ich gleich reden werde. „Die einzige entsprechende 
Gewohnheit,11 fiigt er den oben citirten Satzen hinzu, „von der ich 
weiss, hat der merkwiirdige australische Vogel Calodera maculata 
(Atlasvogel), der sich einen zierlichen gewolbten Gang aus Zweigen 
baut, um darin zu spielen, und nahebei Land- und Seemuscheln, 
Knochen und Yogelfedern, besonders lebhaft gefarbte, ansammelt. 
M. Gould, der es beschrieben hat, theilt mir mit, dass, wenn die 
Eingeborenen einen harten Gegenstand verloren haben, sie diese 
Spielplatze durchsuchen, und er weiss, dass eine Tabakspfeife auf 
diese Weise wiedergefunden wurde. “

Wenn Darwin dies fur das einzige derartige Beispiel ansieht, 
so hat er offenbar an einige ihm zum grossen Theil wohlbekannte 
Erscheinungen nicht gedacht, die in diesem Zusammenhang anzu- 
fiihren waren. Eine davon gehort der Welt der Saugethiere 
an und wird von James aus dem mir leider nicht zuganglichen 
Werk von Lindsay, „Mind in lower animals", entnommen. Dieser 
erzahlt von einem Nest der californischen Waldratte, das sich in 
einem unbewohnten Hause befand: „I found the outside to be 
composed entirely of spikes, all laid with symmetry, so as to pre- 
sent the points of the nails outward. In the centre of this mass 
was the nest, composed of finely-divided fibres of hemp- packing. 
Interlaced with the spikes were the following: about two dozen 
knives, forks and spoons; all the butcher’s knives, three in number; 
a large carving knife, fork and steel; several large plugs of 
tobacco . . . . an old purse containing sonie silver, matches and 
tobacco; nearly all the smali tools from the tool-closets with several 
large augers ... all of which must have been transported sonie 
distance, as they were originally stored in distant parts of the 
house .... The outside casing of a silver watch was disposed of 
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in one part of the pile, the glass of the same watch in another and 
the works in still another" *). — Die anderen Beispiele entstammen der 
Vogelwelt. Vor Allem mbchte ich an die sogenannten Diebsgeliiste der 
verschiedenen Raben- oder Krahenvogel erinnern, die den eingenthum- 
lichen Vorgang in der einfachsten Form zeigen. Es scheint, dass 
sammtliche Rabenarten die Gewohnheit haben, allerlei kleine glanzende 
Gegensthnde in ihre Nester zu tragen. So bezeugt das Naumann 
von den Kolkraben, den Krahenraben, den Nebelraben, Saatraben, 
Dohlen, Elstern, Steinkriihen1 2). — Ferner liebt es die Bastard- 
nachtigall, die Aussenseite ihres Nestes mit auffallenden Stoffen, so 
mit der weissen.Birkenrinde, mit Federn, Hobelspanen, Papier- 
schnitzeln zu verbrftmen3). — Die Briider Muller berichten von 
einem Zaunkonignest, dessen Inneres theilweise aus gekriimmten, 
sehr auffallend hellgelb gefarbten Hahnenfedern bestand 4 5). — Gould 
bemerkt in seiner „Introduction to the Trochilidae" (1861), dass 
manche Kolibris die Aussenseite ihrer Nester mit vollendetem Ge- 
schmack verzieren. Instinctiv kleben sie schone flachę Flechten- 
stiickchen daran, die grosseren Stiicke in der Mitte, die kleineren 
an der Seite, wo das Nest an dem Astę befestigt ist. Hier und da 
ist eine hiibsche Feder dazwischen eingeflochten oder an der Aussen
seite befestigt, wobei der Schaft stets so eingesetzt wird, dass die 
Feder iiber die Flachę hercorragt8). Auch Romanes weist 
darauf hin, dass es zahlreiche Vogelarten gibt, „die ihre Nester 
mit glanzend gefarbten Federn, Haaren, Baumwolle oder allerhand 
andern bunten Dingen auszuschmiicken pflegen". „In manchen 
Fallen," sagt er, „zeigt sich eine ausgesprochene Vorliebe fiir be
sondere Gegenstande, wie z. B. bei der syrischen Spechtmeise 
(Sitta), welche die schillernden Fliigel von Insecten sammelt, oder 
bei dem grossen indischen Fliegenschnapper mit der Federhaube, 
der ebenso sehr auf abgestreifte Schlangenhftute erpicht ist. Wohl 
den merkwiirdigsten Fali dieser Art bietet der Bayavogel Asieng, 
der nach Vollendung seines flaschenformigen, in Kammern ab- 
getheilten Nestes die Innen- und Aussenseite desselben mit kleinen 

1) James, „The principles of psychology", II, 424.
2) „Naturgeschichte der Vógel Deutschlands", II, 50 ff.
3) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath", I, 56.
4) Ebd. I, 61.
5) Vgl. Darwin, „Die Abstammung des Menschen", II, 118.
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Thonkliimpchen spickt, auf denen das Mannchen sodann Leuchtkiifer 
befestigt, augenscheinlich zu keinem andern Zwecke, ais um damit 
einen glanzenden Dekorationseffect zu erzielen. Andere Vogel, wie 
der Hammerkopf in Afrika, verzieren die ganze Umgebung ihres 
Nestes (das auf den ebenen Boden gebaut wird) mit Schnecken- 
schalen, Knochen, Glasstuckchen, Topfscherben, oder was sie sonst 
von allerhand Dingen gliinzender und auffallender Art nur finden 
konnen “ x).

Noch merkwurdiger ais die bisher angeftihrten Beispiele ist das 
Verhalten der Laubenvogel, die nicht etwa ihr Nest ausschmiicken, 
sondern sich besondere Laubengange auf dem Boden erbauen (die 
nur fiir den Zweck der Bewerbung errichtet werden)1 2) und diese 
nun auch noch auf alle mogliche Weise ausschmiicken. Beide Ge- 
schlechter sind beim Bau der Lauben beschaftigt, doch ist das 
Mannchen der eigentliche Werkmeister. „Dieser Instinct ist so 
stark, dass er sich sogar in der Gefangenschaft aussert. Mr. S t r a n g e 
hat die Gewohnheiten einiger Atlaslaubenvogel, die er in einer 
Vogelhecke in Neustidwales hielt, geschildert: , Zuweilen jagt das 
Mannchen das Weibchen durch die ganze Vogelhecke, dann geht 
es zur Laube, pickt eine bunte Feder oder ein grosses Blatt auf, 
stosst einen seltsamen Ton aus, straubt alle seine Federn, lauft rund 
um die Laube und wird so erregt, dass es scheint, ais wollten seine 
Augen aus dem Kopfe springen. Nun entfaltet es erst den einen, 
dann den andern Flugel, lasst einen leisen, pfeifenden Ton ver- 
nehmen und scheint gleich einem Haushahn etwas vom Boden 
aufzupicken, bis sich ihm schliesslich das Weibchen sacht nahert/ 
Kapitan Stokes hat die Gewohnheiten und die ,Spielhauser‘ einer 
andern Art geschildert, des grossen Laubenvogels, von dem bemerkt 
wurde, wie er sich dabei belustigte, ,hin und her zu fliegen, bald 
von dieser, bald von jener Seite eine Muschel zu erfassen und sie 
im Schnabel durch den Eingang zu tragen.' Diese merkwurdigen 
Bauten, nur zu Versammlungsstatten geschaffen, wo beide Ge- 
schlechter sich unterhalten und Liebeswerbungen vornehmen, miissen 
den Vogeln viel Miihe kosten. Die Laube der braunbrtistigen Arten 
z. B. ist fast vier Fuss lang, achtzehn Zoll hoch und erhebt sich 

1) Romanes, „Darwin und nach Darwin". S. 441 f.
2) Ihre Ne ster hefinden sich auf Baumen.
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auf einer dichten Unterlage von Staben“ *). — Dabei werden nun 
diese Lauben auf die mannigfachste Weise ausgeschmiickt, und 
zwar ist die Art des Schmuckes bei den drei Sippen der Lauben- 
vogel verschieden. „Der Atlaslaubenvogel sammelt lebhaft gefarbte 
Gegenstdnde, blaue Schwanzfedern von kleinen Papageien, gebleichte 
Knochen und Muscheln u. s. w., die er zwischen die Zweige steckt 
oder beim Eingang der Laube verwendet. Gould1 2) fand in einer 
einen zierlich gearbeiteten Tomahawk und ein Streifchen blauer 
Leinwand, die sicherlich aus einem Lager der Eingeborenen herbei- 
geschafft wurden. Diese Gegenstande werden fortwahrend anders 
angeordnet und von den Vógeln beim Spielen herumgetragen. Die 
Laube des gefleckten Laubenvogels ,ist mit langen Grashalmen 
schon gestreift; sie sind derart angeordnet, dass die Spitzen sich 
fast beriihren, und die Verzierungen sind sehr reichlich vorhanden.‘ 
Rundę Steine werden dazu benutzt, die Grashalme an ihrem rich- 
tigen Platz zu halten und divergirende, in die Laube fiihrende 
Pfade zu bilden. Steine und Muscheln werden oft von weiter Ent- 
fernung herbeigebracht. Der Prinzenvogel verziert nach Ramsay \s 
Schilderung seine kleine Laube mit gebleichten Landmuscheln, die 
fiinf bis sechs Arten angehoren und mit ,verschiedenfarbigen, blauen, 
rothen und schwarzen Beeren, die, wenn sie frisch sind, einen recht 
niedlichen Anblick gewahren1. ,Ausserdem waren verschiedene 
frischgepfluckte Blatter mit jungen rosafarbjgen Schosslingen vor- 
handen, und das Ganze zeigte ein entschiedenes Schonheitsgefuhl.’ 
Mit Recht darf Gould sagen, dass diese reich verzierten Hallen 
ais das wunderbarste, bisher bekannte Beispiel von Vogelarchitektur 
zu betraehten seien" 3).

1) Darwin, „Abstammung des Menschen", II, 73 f.
2) „Handbook to the birds of Australia", 1865, Bd. I, S. 444—461.
3) Darwin, „Abstammung des Menschen", II, 118 f.

Wenn man nun Angesichts dieser seltsamen Gewohnheiten, die 
sich bei so vielen, verschiedenen Erdtheilen angehdrigen Vogelarten 
vorfinden, auch zugesteht, dass sich vielleicht das eine oder das 
andere Beispiel in ahnlicher Weise auf praktische Zwecke zuriick- 
fiihren lassen wird, wie das Hudson bei den Viscachas versucht 
hat, so bleibt doch der Stand der Frage in der Hauptsache derart, 
dass wir sagen miissen: vorldufig lasst sich kein naher liegender 
Grund fiir diese Phanomene anfiihren, ais einfach die Freude der 
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Vogel am Besitz von Dingen, die durch auffallende Farbung oder 
dergleichen ihr Interesse erregen. Woher kommt diese Freude am 
Bunten und Glanzenden? Es ist seit Darwin iiblieh geworden, 
darin direct einen asthetischen Genuss des Schi)nen zu er- 
blicken. Das ist eine ungenaue Ausdrucksweise, die einem mangel- 
haften Verstandniss der asthetischen Grundprobleme entspringt. In 
Wahrheit kann es sich dabei zunachst nur um den Reiz des sinnlich 
Angenehmen handeln, der ais solcher noch kein wirklich asthe- 
tischer Genuss ist. Zum vollen Eindruck des Schonen erhebt sich 
das sinnlich Angenehme erst, wenn durch eine Thatigkeit, die ich 
ais „innere Nachahmung" bezeichnet habe, die beseelende „Ein- 
fuhlung" in das sinnlich angenehme Object zu Stande kommt. Es 
ist aber in Beziehung auf ruhende, leblose Objecte sehr unwahr- 
scheinlich, dass ein so feiner psychologischer Act, der auch beim 
Menschen nur ausnahmsweise zu voller Entfaltung gelangt, schon 
bei den Thieren vorhanden sein sollte. Was sie empfinden werden, 
ist das sinnliche Wohlbehagen des physiologisch angenehmen Ein- 
druckes, wie es in uns etwa durch miide Luft, einen klaren blauen 
Himmel und grtine Walder auch ohne eigentlich asthetische Be- 
trachtung entsteht. Ein solches sinnliches Wohlbehagen am 
Glanzenden oder Bunten ist eine wichtige Vorstufe des asthe
tischen Geniessens, indem dabei doch schon eine spielende Perception 
der Objecte hervortritt; aber es ist noch kein vollstftndiger asthe- 
tischer Genuss.

Ferner wird man wohl daran denken diirfen, dass die Freude 
an auffallenden Farben und Formen auch mit dem Sexual-Leben 
zusammenhangen kann. Es ist ja bekannt, dass nach Darwin 
die bunten Farben und auffallenden Formen der Vogelmannchen 
zum grossen Theil der sexuellen Auslese durch die Weibchen ent- 
springen sollen. Ich werde noch davon zu sprechen haben, ob man 
das Recht hat, die Entstehung solcher Erscheinungen auf ge- 
schlechtliche Zuchtwahl zuriickzufuhren oder nicht. Wie dem aber 
auch sei, die Thatsache, dass die Thiere durch die Entfaltung ihres 
Hochzeitsschmuckes sinnlich erregt werden, unterliegt wohl keinem 
Zweifel. Solche Gefuhle konnten sich aber ganz gut auch associativ 
auf andere auffallende Dinge tibertragen, so dass die Vógel sie zum 
Theil darum begehrenswerth fanden, weil ihre Eigenschaften im 
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Geschlechtsleben die Begierde erregenJ). Fiir diesen Zusammen
hang spricht folgende Beobachtung, die Romanes von einer Damę 
mitgetheilt wurde. „Eine weisse Pfauentaube lebte mit ihrem 
Staninie in einem Taubenschlage auf unserem Hofe. Mannchen 
und Weibchen waren urspriinglich aus Sussex gebracht worden und 
lebten, angesehen und bewundert, lange genug, um ihre Kinder in 
der dritten Generation zu sehen, ais der Tauber plotzlich das Opfer 
einer Bethorung wurde, die ich jetzt erzahlen will. Keinerlei 
Excentricitat war in seinem Betragen bemerkt worden, bis ich eines 
Tages irgendwo im Garten zufallig eine Bierflasche von gewohn- 
liehem braunen Steingute fand. Ich warf sie in den Hof, wo sie 
unmittelbar unter dem Taubenschlage niederfiel. In demselben 
Augenblicke flog der Pater familias herab und begann zu meinem 
nicht geringen Erstaunen eine Reihe von Kniebeugungen, augen- 
scheinlich zu dem Zwecke, der Flasche seine V erehrung zu bezeigen. 
Er stolzirte um sie herum, indem er sich verbeugte, scharrte, girrte 
und die spasshaftesten Possen vollfuhrte, die ich jemals von Seiten 
eines verliebten Taubrichs gesehen habe; auch horte er damit nicht 
auf, bis wir die Flasche entfernten, und dass diese eigenthumliche 
Instinctverirrung zu einer vollkommenen Sinnestauschung geworden 
war, erweist sich durch sein weiteres Benehmen; denn so oft die 
Flasche in den Hof gebracht wurde, einerlei, ob sie horizontal zu 
liegen oder aufreclit zu stehen kam, begann die lacherliche Scene 
von Neuem; der Tauber kam sofort, und zwar mit derselben 
Schnelligkeit, ais wenn ihm seine Erbsen vorgestreut wiirden, 
herunter gefłogen, um seine ldcherlichen Bewegungen fortzusetzen, 
wahrend die anderen Mitglieder seiner Familie seine Bewegungen 
mit der verachtlichsten Gleichgiltigkeit behandelten und keinerlei 
Notiz von der Flasche nahmen. Wir hatten demnach gute Gelegen- 
heit, unsere Gaste mit den Liebesbezeugungen des verriickten 
Taubers einen ganzen Sommertag zu unterhalten. Ehe der nachste 
Sommer herankam, war er nicht mehr“1 2). — Romanes halt in 
Uebereinstimmung mit der erzahlenden Damę den Fali fiir patho- 
logisch; selbst wenn diese Auffassung richtig ist, kann das Yerhalten 

1) Den gleichen Gedanken finde ich auch bei Lloyd Morgan, „Animal 
life and intelligence". S. 408.

2) Romanes, „Die geistige Entwickelung im Thierreich". S. 185.
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des Taubers einiges Licht auf die Erscheinungen werfen, mit denen 
wir es zu thun haben.

Fragen wir uns nun, inwiefern jene Gewohnheiten der Vogel 
zu den Spielen zu rechnen sind, so wird man in erster Linie an 
die allgemeine Grundlage der Spiele, das Experimentiren, zu 
denken haben. Wenn das spielende Ergreifen, Festhalten und Herum- 
tragen von Gegenstanden zum Experimentiren gehort, so wird sich das 
nattirlich besonders leicht da einstellen, wo es sich um auffallende 
Objecte handelt, die geeignet sind, die Aufmerksamkeit oder sogar 
das Wohlgefallen des Thieres zu erregen. Auch das Kind greift 
ja mit Vorliebe nach bunten oder glftnzenden Gegenstanden. Sehr 
deutlich tritt der Charakter des Experimentirens bei den Lauben- 
vogeln hervor, die die eingesammelten Gegenstande immer wieder 
aufnehmen, herumtragen und neu anorden. — Ferner kommt hier 
ein Instinct in Betracht, der mit dem Experimentiren in engem 
Zusammenhang steht, aber bisher noch nicht erwahnt worden ist. 
Wenn wir im Experimentiren die Freude am Ursacbe-sein, an der 
Macht, am Konnen wirksam sahen, so ist es von da aus ein kleiner 
Schritt bis zu der Freude am Besitz. Diese halt aber James 
auch fiir eine instinctiye Anlage, die er „appropriation" oder „acqui- 
sitiveness“ nennt. „The beginnings of acquisitiveness, “ sagt er, 
„are seen in the impulse which very young children display, to 
snatch at, or beg for, any object which pleases their attention11 
Nach meiner Meinung haben wir es hier mit einem sehr wichtigen 
Instinct zu thun; denn im Kampf um’s Dasein gilt uberall das 
.halte, was du hast!“ — Thiere und Menschen miissen es ver- 
stehen, sich nicht nur die Mittel ilires Fortkommens zu erwcrben, 
sondern auch das Erworbene mit zaher Energie zu bewahren und 
zu vertheidigen. Wie sehr es sich dabei um einen Instinct han
delt, kann man aus dem Verhalten zahmer Kanarienvogel sehen, 
die wiithend nach der Hand ihres Pflegers picken, der ihnen eben 
ein Stiickchen Sałat oder Apfel gereicht hat; sie sind sonst sehr 
freundlich und zuthunlich, aber sobald sie die Speise ergriffen haben, 
wenden sie sich zornig und undankbar gegen den Geber. Dieser 
wichtige Instinct kann sich nun auch ohne ernsten Anlass, also 
spielend, aussern. Ich erinnere an die Hartnackigkeit, mit der ein 
spielender Hund dem Herrn gegenuber sein Stiick Holz festhalt.

1) „The prineiples of psyeholoy“, II, 422.
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Beim Menschen zeigt sich, wie James nachweist, clie spielende 
Bethatigung des Instinctes besonders in dera Sammeleifer. 
„Boys will collect anything, that they see another boy collect, from 
pieces of chalk and peach - pits up to books and photographs. 
Out of a hundred students whom I ąuestioned, only four or five 
had never collected anything*1 x). Und in Irrenhausern findet man 
oft die Sammelwuth in merkwiirdiger Weise ausgebildet. Manche 
Geisteskranke haben eine wahre Sucht, alle Stecknadeln, die sie 
finden, aufzuheben und zu bewahren. Andere sammeln Faden- 
endchen, Knbpfe oder Lappen und sind glucklich in ihrem Besitz 2). — 
Etwas diesem Sammeleifer Analoges wird man wohl auch in den 
Diebsgelusten der Elstern und Dohlen, sowie in den complicirteren 
Erscheinungen zu vermuthen haben, von denen ich sprach.

1) Ebd. II, 423.
2) Ebd. II, 424. Auch die Kleptomanie gehort zu den pathologischen 

Aeusserungen dieses Instinctes.

Zuletzt ist noch folgende Bemerkung zu machen. In den von 
uns betrachteten Fallen wendet sich die Lust zum Experimentiren 
und der Besitztrieb, wie wir sahen, besonders solchen Gegen- 
standen zu, die durch ihre bunte oder gldnzende Aussenseite die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn wir in der Vorliebe fiir 
solche Dinge schon eine Vorstufe des asthetischen Geniessens 
zu erblicken glaubten, so ist ihre Yerwendung in den Bauten 
der Thiere wohl auch ais eine Vorstufe der kiinstlerischen 
Production zu betrachten. — In den menschlichen Kiinsten 
machen sich, wie ich glaube, hauptsachlich drei Prineipien geltend, 
namlich erstens das der Selbstdarstellung, zweitens das der 
Nachahmung und drittens das der A u s s c h m ii c k u n g. Von 
diesen Prineipien wird manchmal das eine, manchmal das andere 
ais die Hauptquelle der Production erscheinen; der Regel nach 
wird sich aber stets nachweisen lassen, dass auch die anderen 
beiden Prineipien dabei wirksam sind. (Im letzten Kapitel werde 
ich noch Einiges iiber diesen hochst wichtigen Punkt zu sagen 
haben.) Die oben betrachteten Beispiele zeigen vor Allem das 
dritte dieser Prineipien, das der Ausschmiickung. Aber auch hier 
wird es gestattet sein, an das dienende Hinzutreten der beiden 
anderen Prineipien zu denken. Was die Nachahmung betrifft, so 
liegt der Gedanke nahe, dass z. B. bei den Gewohnheiten der 
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Laubenvógel nicht allein der ererbte Instinct, sondern auch die 
lebendige Tradition mitwirkt, indem die jungeren Vogel das nach- 
ahmen, was sie bei den alteren sehen. Es liesse sich sogar ver- 
muthen, dass die Nachahmung an der Vervollkommnung jener 
Gewohnheiten einen gewissen Antheil hat, wenn namlich die jungen 
Vogel mit Vorliebe diejenigen unter den alteren nachahmen, die sich 
in ihrer Kunst besonders auszeichnen. Das ware dann in be- 
scheideneren Grenzen eine ahnliche, nicht auf Vererbung, sondern 
auf Tradition beruhende Hóherentwickelung, wie sie uns die mensch- 
liche Cultur zeigt. — Auch etwas der Selbstdarstellung Analoges 
kann man dabei vermuthen. Die Freude an der Selbstdarstellung, 
die sich in den Liebesspielen der Vógel zeigt, kónnte sich auch auf 
das dem Vogel so nahe stehende geschmuckte Nest ausdehnen. Wie 
wir nach Lotze’s feiner Schilderung unser Ich bis in das Ende 
unseres Stockes oder bis in die Spitze unseres Cylinderhutes er- 
weitern, wie wir eitel sind auf unser schon verziertes Gerath, auf 
die hiibsche Einrichtung, auf die geschmuckte Faęade unseres 
Hauses, ja selbst auf die Vorziige der Gegend, in der wir wohnen, 
so kónnte auch bei jenen Vógeln ein Gefuhl des Stolzes iiber die 
Aneignung und Verwendung der auffallenden oder sinnlich an- 
genehmen Objecte vorhanden sein, das mit der Lust an der Selbst
darstellung verwandt ware.

Man nehme diese Gedanken ais das, was sie sein wollen: nicht 
ais apodiktische Behauptungen, nicht einmal ais Hypothesen, son
dern nur ais halb spielende Vermuthungen iiber das, was vielleicht 
in der Vogelseele vorgehen kónnte. Ist doch selbst der bescheidene 
Ausgangspunkt, den wir wahlten, die Freude am Bunten und 
Glanzenden, etwas Ungewóhnliches, eine geistige Fahigkeit, wobei 
die betreffenden Thiere in dieser einen Beziehung ungefahr auf der Stufe 
des Naturmenschen stehen miissen, wahrend sie doch in der Aus- 
bildung anderer Geisteskrafte unendlich weit hinter ihm zuriick- 
bleiben. Man kónnte sich das ja etwa verstandlich machen durch 
die Analogie jener zugleich stupenden und stupiden Rechengenies, 
die von einem normalen Menschen in den meisten Dingen iiber- 
troffen werden, wahrend ihre Fahigkeit, Zahlenreihen vorzustellen 
und zu bearbeiten, eine ganz wunderbare Ausbildung erreicht. Aber 
man darf nicht vergessen, dass eine Erklarung aller jener Phano- 
mene durch praktische Zwecke durchaus nicht vóllig ausgeschlossen 

Groos, Die Spiele der Thiere. 11 
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ist: sobald eine solche erwiesen ist, miissen sie aus der Psychologie 
des Spieles verschwinden.

6) Pflegespiele.
In meinen Vorstudien zu diesem Buche habe ich mich selbst- 

verstandlich auch mit den Spielen der Menschen beschaftigt. Ob- 
wohl nun im Allgemeineu, soweit ich es selbst beurtheilen kann, meine 
Classificirung der thierischen Spiele sonst nirgends von dem System 
der menschlichen beeinflusst worden ist, stehe ich doch hier vor 
einem Problem, das mir ohne die Erinnerung an die Spiele der 
Kinder gar nicht in’s Auge gefallen ware. Jedermann weiss, wie 
wichtig unter den menschlichen Spielen die Pflege'von Puppen 
ist; bei Kultur- und Naturvólkern ist sie in gleicher Weise ver- 
breitet. Hier erhebt sich daher die Frage: gibt es in der Thier- 
welt Erscheinungen, die irgendwie eine Analogie zu dem Spiel mit 
der Puppe bieten? Es ist ja klar, dass das Thier im Naturzustand 
nicht in Besitz einer wirklichen „Puppe", also der plastischen 
Nachbildung eines Individuums seiner Art, sein kann. Und selbst 
wenn ihm der Mensch eine solche Puppe gibt, so versteht es nicht 
damit zu spielen. Romanes erzahlt von demselben Affen, den 
seine Schwester so vortrefflich beobachtet hat: „Ich kaufte in einem 
Spielgeschaft eine sehr gute Nachahmung eines Affen und brachte 
dieses Spielzeug in den gleichen Raum, wo der wirkliche Affe sich 
aufhielt, indem ich es zugleich streichelte und mit ihm sprach, ais 
ob es lebendig ware. Der Affe hielt es offenbar fiir ein wirk- 
liches Thier und zeigte grosse Neugier, die sich mit Besorgniss 
mischte, wenn ich die Figur ihm naherte. Selbst wenn ich sie 
ruhig auf den Tisch stellte, furchtete er sich, ihr naher zu riicken" *). 
Genau die gleichen, aus Neugier und Furcht gemischten Gefuhle 
zeigte mein Bernhardiner, dem ich einen nachgeahmten weissen 
Pudel vorhielt; und ais ich vollends das unheimliche Ding bellen 
liess, da erinnerte er zwar in seiner Verwunderung tiber diese 
„Macht des Gesanges" an Schiller’s Verse:

„Erstaunt, mit wollustvollem Grrausen 
Hórt ihn der Wanderer und lauscht“ —

aber von einer Neigung, mit der Puppe zu spielen, war keine Spur 
vorhanden.

1) „Animal intelligence". S. 495.
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Damit ist jedoch die Sache noch nicht abgethan. Kleine 
Madchen fiihren ja bekanntlich ihre Pflegespiele nicht nur mit 
wirklichen Puppen aus, sondern sie begntigen sich oft und gern 
auch mit einem ganz beliebigen Object, einem Kamm, einer Gabel, 
einem Stein, einem Stiick Bród oder dergleichen, das sie aufs 
Zartlichste fiittern, schlafen legen und erziehen. Wenn wir nun 
bedenken, dass der jungę Hund ein formloses Stiick Holz ais Beute- 
thier behandelt, so kann man es doch nicht a priori fiir aus- 
geschlossen lialten, dass sich auch die Pflegeinstincte eines Thieres 
beliebigen, keine organische Form aufweisenden Gegenstanden 
gegeniiber aussern konnten. Indem ich dies ais eine a priori nicht 
zu leugnende Móglichkeit aufstelle, muss ich aber bekennen, dass 
es mir nicht gelungen ist, a posteriori einen zweifelsfreien Er- 
fahrungsnacliweis dafiir zu finden. Die einzige Stelle, die wenigstens 
von dem Beobachter in diesem Sinne ausgelegt wurde, traf ich in 
der „Loango - Expedition“ an. Dort sagt Pechuel-Loesche: 
„Ganz neu war mir, dass die Paviane sich irgend welche leblose 
Gegenstande zum Spielzeug erkoren und sie, wie Kinder ihre 
Puppen, des Abends vorsorglich mit in ihre Schlafkasten nahmen 
und dort auch am Tage verwahrten. So hielt Isabella langere 
Zeit eine kleine blankę Blechbuchse sehr werth, Pavy ein krummes 
Holzstiickchen, das er unter den lustigsten Capriolen durch Auf- 
schlagen mit der Hand von der Erde in die Luft wirbeln machte. 
Einst flog es zu weit, sodass Jack sich seiner bemkchtigte. Darob 
entstand grimmige Feindschaft; da aber die langen Leinen beider 
so bemessen waren, dass sie nicht aneinander kommen konnten, 
blieb ihnen nichts iibrig, ais sich in nachster Nahe die wtithendsten 
Grimassen zu schneiden und auszukeifen. Die jah aufgesprungene 
Feindschaft zwischen den beiden bestand fortan ungemindert, obwohl 
ich Pavy sein Holzchen zuriickgab. Spaterhin vergnugte sich der- 
selbe aucli sehr hiibsch mit einer Flintenkugel. Jack dagegen 
hatte eine Leidenschaft fur ein Isolationsthermometer gefasst. Kam 
er frei und wusste sich unbeobachtet, so sprang er danach und 
entfiihrte es. Er freute sich offenbar am Glitzern des Glases, be- 
handelte es aber stets so sorglieh, dass das Instrument, selbst wenn 
es mit auf Baume oder Dacher genommen wurde und ihm ab- 
geschmeichelt werden musste, doch nie zu Schaden kam“ x). —

1) „Loango-Expedition“, III, 246.
11
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Man sieht: es ist doch sehr fraglich, ob man in derartigen Hand
lungen eine Analogie zu dem Spiel mit der Puppe erblicken darf; 
hochstens das Mitnehmen in die Schlafkasten und die sorgliche Be- 
handlung des Thermometers kónnte vielleicht in diesem Sinne ge- 
deutet werden. So lange aber bessere Beispiele fehlen, kommt den 
angefiihrten wenig Beweiskraft zu.

Wichtiger ist dagegen eine andere Erscheinung. Wenn wir 
uns daran erinnern, dass kleine Madchen oft ihren jiingeren Ge- 
schwistern, ja selbst Erwachsenen gegenuber die Pflegemutter 
spielen, und dass auch das Benehmen alleinstehender Damen, die 
alle ihre mutterlichen Instincte einem von ihnen vollig vermensch- 
lichten Schoosshunde zuwenden, etwas Spielartiges an sich hat, 
so werden wir nicht umhin konnen, in einer ganzen Reihe ent- 
sprechender Vorgange im Thierreich gleichfalls Spiele zu erblicken. 
In der That findet sich unter den unzahligen Berichten iiber die 
Aufnahme von Pflegekindern und iiber Thierfreundschaften eine 
ziemlich grosse Zahl solcher, die den Gedanken an eine bios 
spielende Bethatigung des Instinctes nahelegen. Nach meiner 
Ansicht muss man dabei freilich solche Falle ausnehmen, wo der 
Pflegemutter, der die eigenen Jungen geraubt worden sind, durch 
einen experimentirenden Naturforscher Jungę anderer Arten unter- 
schoben werden, die sie mit einigem Erstaunen, aber doch ohne 
klare Erkenntniss des Betruges gewahren lasst; in einem solchen 
Falle kann man wohl ebensowenig von einer spielenden Bethatigung 
des Instinctes sprechen wie bei der Henne, die unterschobene 
Marmoreier auszubriiten sucht. Aber bei vielen Erzahlungen tritt 
doch die Analogie mit jenen menschlichen Erscheinungen recht 
deutlich zu Tage, und ich will im Nachfolgenden eine Reihe solcher 
Beobachtungen zusammenstellen. Es sei nur vorausgeschickt, dass 
die nicht seltenen Falle, wo das gepflegte Thier schlecht behandelt 
wird oder gar in Lebensgefahr kommt, nichts gegen das Vor- 
handensein eines Pflegespiels beweisen. Sieht man doch oft genug, 
wie riicksichtslos kleine Madchen mit ihrer sonst zartlich gepflegten 
Puppe umgehen, wie sie sich durchaus nichts daraus machen, 
mitten in der Erftillung ihrer Mutterpflichten einer essbaren Puppe 
ganz gemuthlich den Kopf abzubeissen, und wie bei ihnen die 
Instincte des Experimentirens und Zerstorens zahmen Thieren und 
sogar kleineren Geschwistern gegenuber trotz aller Liebe manchmal 
in nicht ungefahrlicher Weise auftreten konnen.
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Herr E. Dunek er in Berlin beobachtete nach dem Bericht 
Buchner’8*) auf einem Gute in Pyrmont einen ais Wachter des 
Hof-Viehes, namentlich des gefliigelten, angestellten Hund, der 
gewohnt war, versteckte Htihnereier aufzusuchen und in die Kiiche 
zu tragen. „Eines Tages bringt er ein solches Ei und tragt es, 
statt auf den Steinboden der Kiiche, auf ein Sopha im Zimmer, 
wahrend ein in demselben eingeschlossenes Hiihnchen sich bemiiht, 
die Scliale zu durchbrechen. Nachdem man das Ei in ein mit 
Watte ausgefiilltes Korbchen gelegt hatte, half der Hund mittelst 
der Zunge dem Hiihnchen aus der Schale und warf sich zu dessen 
Pfleger auf. Er gab ihm mit der in. Wasser getauchten Zungen- 
spitze zu trinken, trug das Korbchen in die Sonne und beleckte 
und behiitete das Thierchen mit unermiidlicher Sorgfalt. Ais es 
gross geworden und von der iibrigen Htihnerschaar schlecht ge- 
litten war, spielte er den Beschiitzer, wahrend ihm das Iluhn auf den 
Riicken flog und ihn zu liebkosen schien. “ — Herr Ritterguts- 
pachter G. Br i es t in Boltenhagen bei Greifswald besass eine zehn 
Jahre alte Hiihnerhiindin, die zweimal Jungę gehabt hatte und 
von jeher eine iiberraschende Zuneigung zu Allem an den Tag 
legte, was jung war, und zwar nicht nur zu jungen Hunden, 
sondern auch zu Katzen, Gansen, Enten und Kiichlein. Sie war 
gliicklich, ais sie eines Tages die ungefahr zwolf Tage alten Jungen 
einer wegen Jagdfrevels erschossenen Dachshiindin an Kindesstatt 
annehmen und aufziehen konnte. — Frau Bertha F i 1 i x in Schmoll- 
nitz (Ungarn) besass eine kleine, seclis Jahre alte „Spitzelu-Hiindin, 
die, ohne trachtig oder saugend zu sein, ein einige Tage altes 
Katzchen, dessen Mutter plbtzlich ausgeblieben war, an Kindesstatt 
annahm und saugte, nachdem sich die Brustdriisen mit Milch an- 
geftillt hatten. — Herr Wilibald Wulff in Schleswig berichtet, 
dass er bei dem Besuch einer befreundeten Familie in Hamburg 
einen Terrier-Hund in einem Korbę liegend angetroffen habe, der 
zwei Katzchen mit den Vorderbeinen umschlungen hielt, wahrend 
zwei andere an seinen Seiten umherkletterten. Die Hausfrau er- 
klarte auf Befragen, dass sich der Hund in dieser Weise der jungen 
Katzen mehrmals am Tage und so oft annehme, ais die Katzen- 

1) L. Buchner, „Liebe und Liebesleben in der Thierwelt11. S. 185. — 
In diesem Buehe finden sich unter den Rubriken „Pflege-Eltern-Wesen“ und 
„Freundschaft“ die meisten der hier angefuhrten Beispiele.
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mutter die Jungen verlasse; er sei noch gewissenhafter, ais die 
Mutter selbst, und leide nicht, dass Jemand die Kleinen beriihre. 
— Dr. Matthes brachte einen sehr jungen und unbehilflichen 
Hund nach Hause und sah, wie dieser schon am nachsten Tage 
von einem alten mannlichen Hund in Pflege genommen wurde. Er 
legte sich zu dem winselnden Hiindchen, beleckte es und wurde 
sehr bose, wenn eine Person sich naherte. — Herr Heinrich 
Richter auf Rittergut Baselitz bei Priestewitz erzahlt von einem 
Schaferhund Folgendes: Der sehr aufmerksame und pflichtgetreue 
Hund hatte, wie sich’s fiir gute Schaferhunde passt, die Gewohn
heit, jedes die Grenze des Weidebezirks iiberschreitende Schaf 
durch einen leichten Biss in das Hinterbein unterhalb des Sprung- 
gelenks zu bestrafen, ohne dabei zu bellen. Bei einem der Schafe 
aber unterliess er dieses und bellte nur. Selbst auf erhaltenen 
Befehl des Schftfers biss er nicht, sondern bellte nur heftiger und 
leckte sogar das Schaf, so dass dieses nach und nach ganz dreist 
wurde und sich immer mehr erlaubte. Andere Schafe dagegen, 
die sich durch das bose Beispiel verleiten liessen, biss er um so 
heftiger und sogar, ais er wegen jener Versaumniss bestraft wurde, 
in gefahrlicher Weise. Man musste schliesslich, um den Uebelstand 
zu heben, das Lieblingsschaf entfernen. Aber dies half nur kurze 
Zeit, da der Hund bald seine Neigung einem anderen Schafe 
schenkte und sich gerade so wie vorher benahm. — Der Eigen- 
thiimer eines Gemusegartens bemerkte (nach der „Revue d’Anthro- 
pologie11), dass ein Korb, der noch eben mit jungen Mohrriiben 
gefiillt war, plótzlich leer wurde. Er befragte den Gartner; dieser 
begriff die Sache głeichfalls nicht und schlug ais sicheres Mittel 
zur Entdeckung des Diebes vor, sich hinter einer nahen Hecke zu 
verstecken. Gesagt, gethan; nach einigen Minuten stiessen sie 
einen Ruf der Ueberraschung aus — sie sahen den Haushund 
geradeswegs auf den Korb losgehen, eine Rtibe in’s Maul nehmen 
und damit den Weg nach dem Pferdestalle einschlagen. Die Hunde 
fressen rothe Mohrriiben nicht. Unsere Beobachter folgten dem 
Spitzbuben und entdeckten, dass er sich mit einem der Pferde, 
seinem Schlafgenossen, zu schaffen machte: schweifwedelnd iiber- 
reichte er ihm seinen Raub, und das Pferd liess sich nattirlich 
nicht lange bitten, ihn anzunehmen. Der Gartner griff argerlich 
nach einem Kntittel, um den Stinder fur seine allzu grosse Kamerad- 
schaftlichkeit zu ziichtigen, allein sein Herr hielt ihn zuriick. Die 
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Riiben gingen von der ersten bis zur letzten denselben Weg, die 
Scene wiederholte sich, bis der Vorrath vollstandig erschopft war. 
Der Hund hatte schon lange dies Pferd zum Giinstling erkoren, 
wahrend er ein zweites, das sich in demselben Stalle befand, keines 
Blickes, geschweige einer Mohrriibe wiirdigte. — Fraulein Fanny 
Bezold in Heidingsfeld bei Wiirzburg besass einen rauhhaarigen 
Pintscher Namens „Schnauz", der eines Tages ein Kaninchen, das 
er in einem ungefahr fiinfzehn Minuten weit entlegenen Gehóft 
geholt hatte, mit nach Hause brachte und ihm seine innigste 
Freundschaft widmete. Er spielte mit seinem Schiitzling, ver- 
theidigte ihn gegen alle Angriffe thierischer Hausgenossen und 
iiberwachte gleicher Weise die von ihm erzeugte Kinderschaar. — 
Herr Ottmar Wild in Zittau schrieb an Buchner iiber das 
Freundschaftsbiindniss zwischen einem ein Jahr alten Wachtel- 
htindchen und einem jungen Hahnchen. Sie schliefen entweder 
nebeneinander oder der Hahn auf dem Hunde. Der Hund gab 
seiner Zartlichkeit durch unaufhórliches Belecken des kleinen 
Freundes Ausdruck, wahrend dieser zum Dank dafiir ihm eifrigst 
in den Haaren lierumpickte.

Ganz ahnliche Dinge werden von anderen Thieren berichtet; 
dabei zeigt sich die spielartige Bethatigung der Pflegeinstincte zwar 
hauptsachlich bei weiblichen, aber auch bei mannlichen Thieren, 
wie das dem Umstande entspricht, dass auch die Mannchen vielfach 
bei der Aufziehung der Jungen stark betheiligt sind. Natiirlich 
sind die Mittheilungen iiber die Hausthiere am zahlreichsten. So 
beobachtete man nach O. Fitch eine Hauskatze, wie sie einige 
Fischgriiten aus dem Hause nach dem Garten trug, und ais man 
ihr folgte, bemerkte man, dass sie die Graten einer fremden, an- 
scheinend halb verhungerten und elend aussehenden Katze vorlegte, 
von der sie verschlungen wurden; damit nicht genug, kehrte die 
Katze zuriick, verschaffte sich frischen Vorrath und wiederholte ihr 
mitleidiges Anerbieten, das anscheinend mit der gleichen Dankbar- 
keit angenommen wurde. Nach diesem Act der Wohlthatigkeit 
kehrte die Katze zu ihrem gewohnten Platze zuriick und frass die 
tibrig gebliebenen Gratenł). — Wenn es bei diesem Beispiel noch 
sehr zweifelhaft ist, ob man dabei an eine spielartige Thatigkeit

1) Naturę, 9. April 1883. Vgl. Romanes, „Die geistige Entwickelung 
im Thierreich“. S. 383.
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denken darf, so tritt eine solche deutlicher bei folgender Erzahlung 
Buchner ’ s hervor. Auf der Ebenrettersmuhle bei Hildburghausen 
wurde eine Katze, die sogenannte „Lies“, gehalten, die ihren Be- 
mutterungstrieb nicht bios an jungen Hiihnchen, sondern auch an 
jungen Enten und einigen anderen Vogeljungen in sehr auffallender 
Weise documentirte. Einmal befand sie sich im letzten Stadium 
der Trachtigkeit, ais sie sechs eben ausgekrochene Kuchlein in den 
fiir sie bestimmten Korb zusammentrug. Sie hatte ihre Noth, das 
unruhige Volkchen zusammenzuhalten, besonders ais sie drei 
Tage spater die Gesellschaft selbst durch vier jungę Katzchen ver- 
mehrte. Aber ihre Sorge fiir die Pfleglinge liess deshalb nicht nur 
nicht nach, sondern sie trug auch noch drei jungę Entchen und 
ein Rothschwanzchen-Junges, das sie aus einem nahe gelegenen 
Neste geholt hatte, in den Korb. Ihre Liebesbezeugungen ver- 
theilte sie gleichmassig unter der bunten Schaar ihrer Pflege- 
befohlenen und liess sich von den jungen Hiihnchen gutwillig auf 
die Nase und in die Augen picken. Ais die grósser gewordenen 
Hiihnchen davonliefen, gab sich die gute Stiefmutter unendliche 
Miilie, sie jedesmal wieder zuriick und in Sicherheit zu bringen. 
Von dem ewigen Umherschleppen wurden sie an den Halsen ganz 
nackt. — Fraulein Johanna Baltz in Arnsberg in Westfalen sah 
im Hause ihres Schreiners eine grosse Hauskatze ais Freundin und 
Beschtitzerin von funf Kuchlein, dereń Mutter verungltickt war. 
Die Katze warmte und schtitzte die armen Kleinen, die frierend 
bei ihr unterkrochen, und es sah allerliebst aus, wenn die zier- 
lichen Kopfchen aus dem dicken grauen Pelz ihrer Warterin 
hervorsahen.

Ueber Pflegespiele der Affen findet sich mancherlei bei Brehm. 
Ein Orang-Utan, den Cuvier in Paris beobachtete, hatte zwei 
jungę Katzen lieb gewonnen und hielt die eine oft unter dem 
Arme oder setzte sie sich auf den Kopf, obschon sie sich mit ihren 
Krallen an seiner Haut festhielt. Einigemal betrachtete er ihre Pfoten 
und suchte die Krallen mit seinen Fingern auszureissen. Da ihm dies 
nicht gelang, duldete er lieber die Schmerzen, ais dass er das Spiel 
mit seinen Lieblingen aufgegeben hatte.—Ein Pavian (Babuin), Namens 
„Perro“, den Ludwig Brehm besass, zeigte gegen jungę Thiere 
eine warme Zuneigung. „Ais wir,“ erzahlt L. Brehm’s Bruder, der 
Verfasser des „Thierlebens“, „in Alexandrien einzogen, hatten wir 
ihn auf den Wagen gebunden, der unsere Kisten trug; sein Strick 
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war aber so lang, dass er ihm die nóthige Freiheit gewahrte. Beim 
Eintreten in die Stadt erblickte Perro neben der Strasse das Lager 
einer Hiindin, die vor kurzer Zeit geworfen hatte und vier aller- 
liebste Jungę ruhig saugte. Vom Wagen abspringen und der Alten 
ein saugendes Junges wegreissen war die That weniger Augen- 
blicke; nicht so schnell gelang es ihm, seinen Sitz wieder zu er- 
reichen. Die Hundemutter, auf’s Aeusserste erziirnt durch die 
Frechheit des Affen, fuhr wiithend auf diesen los, und Perro musste 
seine ganze Kraft zusammennehmen, um dem andringenden Hunde 
zu widerstehen. Sein Kampf war nicht leicht; denn der Wagen 
bewegte sich stetig weiter, und ihm blieb keine Zeit ubrig, hinaufzu- 
klettern, weil ihn sonst die Hiindin gepackt haben wiirde, So 
klammerte er nun den jungen Hund zwischen den oberen Arm und 
die Brust, zog mit demselben Arme den Strick an sich, weil dieser 
ihn wiirgte, lief auf den Hinterbeinen und vertheidigte sich mit der 
grossten Tapferkeit gegen seine Angreiferin. Sein muthiger Kampf 
gewann ihm die Bewunderung der Araber in so hohem Grade, dass 
keiner ihm sein geraubtes Pflegekind abnahm; sie jagten schliesslich 
łieber die Hiindin weg. Unbehelligt brach te er den jungen Hund 
mit sich in unsere Behausung, hfttschelte, pflegte und wartete ihn 
sorgfaltig, sprang mit dem armen Thiere, das gar keinen Gefallen 
an solchen Tanzerkiinsten zu haben schien, auf Mauern und Balken, 
liess es dort in der gefahrlichsten Lagę los und erlaubte sich andere 
Uebergriffe, die wohl an einem jungen Affen, nicht aber an einem 
Hund gerechtfertigt sein mochten. Seine Freundschaft zu dem 
Kleinen war gross; dies hinderte ihn jedoch nicht, alles Futter, das 
wir dem jungen Hunde brachten, selbst an dessen Stelle zu fressen 
und das arme hungrige Pflegekind auch noch sorgfaltig mit dem 
Arme wegzuhalten, wahrend er, der rauberische Vormund, das un- 
schuldige Miindel beeintrachtigte. Ich liess ihm noch an demselben 
Abend das Jungę abnehmen und es zu seiner rechtmassigen Mutter 
zuruckbringen." Durch den Umstand, dass dieser Affe seinem 
Pflegling das Futter wegnahm, scheint mir der Spielcharakter des 
Vorgangs hier besonders deutlich hervorzutreten. —■ Ganz ahnlich 
benahm sich ein anderer Pavian, den Brehm besass: „Atile liebte 
Pflegekinder aller Art. Hassan, eine Meerkatze, war ihr Liebling 
und genoss ihre Zuneigung in sehr hohem Grade — so lange es 
sich nicht um das Fressen handel te. Dass der gutmuthige Hassan 
sozusagen jeden Bissenmit ihr theilte, schien sie ganz selbstverstandlich 
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und keines Dankes wiirdig zu finden. Sie verlangte von ihm skla- 
vische Unterwiirfigkeit; sie brach ihm . . . augenblicklich das Maul 
auf und leerte die geftillten Vorrathskammern Hassans ohne Um- 
stande aus, wenn dieser den kiihnen Gedanken gehabt hatte, auch 
fiir sich etwas in Sicherheit zu bringen. Uebrigens geniigte ihrem 
grossen Herzen ein Pflegekind noch nicht; ihre Liebe verlangte 
umfassendere Beschaftigung. Sie stahl jungę Hunde und Katzen, 
wo sie immer kónnte, und trug sie oft lange mit sich umher. Eine 
jungę Katze, die sie gekratzt hatte, wusste sie unschadlich zu 
machen, indem sie mit grosser Verwunderung die Klauen des 
Thieres untersuchte und die ihr bedenklich scheinenden Nagel dann 
ohne Weiteres abbiss.“

„Ein sehr interessanter Charakterzug unserer zahmen Affen," 
sagt Pechuel-Loesche, „war es, irgend ein Geschopf oder 
Ding zum Gegenstande ihrer Neigung oder doch Sorgfalt zu er- 
wahlen. Daraus erwuchsen die sonderbarsten Thierfreundschaften. 
Es ist ja wohl allgemein bekannt, dass Affen die Kinder selbst 
irgend welcher anderen Art ohne Weiteres adoptiren, auf das Zart- 
lichste beschtitzen und sich selbst von den todten nicht trennen 
wollen. Wenn unser Schaferhund Trine uns wieder mit Jungen 
beschenkt hatte und diese von Flohen wimmelten, so setzten wir 
sie zu den Meerkatzen in das Affenhaus; dort wurden sie mit 
Freuden aufgenommen, gleich emsig wie żart gesaubert und ge- 
hatschelt, wahrend der alte Hund von aussen ganz vergniigt zusah. 
Ein grosses Gezeter gab es aber, wenn wir die Pfleglinge wieder 
abholten; man hatte sie unter sich vertheilt und gedachte offenbar, 
sie dauernd zu behalten. — Der ubermutbige Affe Mohr hielt treu. 
zusammen mit dem Gorilla und dem Hammel Mfuka. Der Pavian 
Jack hatte Freundschaft mit einem straffen Ferkel geschlossen und 
versuchte auf dessen Riicken ofters die seltsamsten Reiterkiinste; 
spater trat an Stelle des munteren Schweinchens ein herangewachsener 
Hund, mit dem er in drolligster Weise spielte. Die unwirsche 
Isabella hatte sich einen Graupapagei erwahlt; ais sie ihm aber 
eines Tages die schonen rothen Schwanzfedern einzeln auszurupfen 
begann, loste sich der merkwiirdige Freundschaftsbund" 1).

1) „Loango-Expedition“, III, 245 f. — Vgl. die hiibsche und ausfiihrliche 
Schilderung eines mannlichen Affen, der einen Nashornvogel adoptirte, von 
Ludwig Brehm, „Aus dem Affenleben", „Gartenlaube11 1859, S. 185.
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Endlich noch einige Beispiele aus der Vogelwelt. Die Wellen- 
sittiche haben nach Brehm gewohnlich zwei Bruten nacheinander. 
Da haben dann die alteren Geschwister meist eine wahre Sucht, 
die jiingeren zu pflegen und zu futtern. — „Ein Freund von mir," 
erzahlt W o o d, „besass einen Graupapagei, der die zierlichste und 
liebenswiirdigste Pflegemutter anderer kleinen hilflosen Geschbpfe 
war. In dem Garten seines Eigners gab es eine Zahl voli Rosen- 
buschen, die von einem Drahtgehege umwoben und von Schling- 
pflanzen dicht umsponnen waren. Hier nistete ein Paar von 
Finken, das bestandig von den Einwohnern des Hauses gefuttert 
wurde, weil diese gegen alle Thiere freundlich gesinnt waren. Die 
vielen Besuche des Rosenhaines fielen Polly, dem Papagei, bald 
auf; er sah, wie dort Futter gestreut wurde und beschloss, so gutem 
Beispiele zu folgen. Da er sich frei bewegen konnte, verliess er 
bald seinen Kafig, ahmte den Lockton der alten Finken tauschend 
nach und schleppte den Jungen hierauf einen Schnabel voll nach 
dem andern von seinem Futter zu. Seine Beweise von Zuneigung 
gegen die Pflegekinder waren aber den Alten etwas zu sturmisch; 
unbekannt mit dem grossen Vogel flogen sie erschreckt von dannen, 
und Polly sah jetzt die Jungen verwaist und fiir ihre Pflege- 
bestrebungen den weitesten Spielraum. Von Stund an weigerte sie 
sich, in ihreh Kafig zuruckzukehren, blieb vielmehr Tag und Nacht 
bei ihren Pflegekindern, fiitterte sie sehr sorgfaltig und hatte die 
Freude, sie gross zu ziehen. Ais die Kleinen fliigge waren, sassen 
sie auf Kopf und Nacken ihrer Pflegemutter, und dann kam es vor, 
dass Polly sehr ernsthaft mit ihrer Last umherging." — Der Natur- 
forscher Pietruvsky besass einen Kolkraben, der sich seinen 
Gesellschafter selbst wahlte, nachdem man ihm einst eine zufallig 
gefangene Elster in seinen Kafig gegeben hatte. Ihre Genossen- 
schaft mochte ihm behagt haben, denn schon im nachsten Winter, 
ais sich andere Elstern in der Nahe seiner Wohnung einstellten, 
begann er Jaga auf sie zu machen, sobald er einmal aus seinem 
Kafig herausgelassen wurde. Fortan fing er, so oft er Langeweile 
hatte, eine Elster, hielt sie mit den Klauen am Boden fest und 
schrie so lange, bis sein Warter erschien, sie auszulosen. Dieser 
durfte sie jedoch nicht frei lassen, sondern musste sie ihm in sein 
Gefangniss werfen; unterliess er dies, so fing der Rabę so lange 
Elstern ein, bis ihm sein Wille gethan wurde. Dann ging er so- 
gleich selbst in den Kafig und ąualte dort in aller Liebe und
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Freundschaft seine Gesellschafterin gerade so sehr, wie gewisse 
Frauen die ihrigen zu qualen pflegen1). — Fon der Familie des 
Teiehhuhns entwirft Buchner im Anschluss an Naumann 
folgende Schilderung: „Wenn die Jungen der zweiten Brut auf dem 
Wasserspiegel erscheinen, kommen die nun mehr ais halbwiichsigen 
der er sten Brut herbei, zeigen sich freundlich und zuvorkommend 
gegen ihre jungeren Geschwister und helfen den Eltern, sie zu 
fiihreru . . . Die grossen Jungen theilen mit ihren Eltern die Er- 
ziehung der jungeren Geschwister, nehmen sich dieser Kleinen mit 
Liebe und Sorgfalt an, suchen ihnen Nahrungsmittel und bringen 
sie ihnen im Schnabel oder legen sie ihnen vor, ganz so wie es 
die Alten ihnen friiher tliaten und jetzt wieder den Neugeborenen 
thun“2). — „Aehnlich treibt es auch die Schwalbenfamilie.
Toussenel hat gesehen, "wie im Spatsommer die Schwalbchen 
einer friiheren Brut, nachdem sie kaum dem Nest entwachsen waren, 
bereits den Eltern hilfreiche Hand bei der Erziehung und Fiitterung 
der kleinen Geschwister boten“ 3).

Werfen wir nun noch einen Riickblick auf die angefiihrten 
Beobachtungen, so wird vor Allem zu betonen sein, dass wir es bei 
der Mehrzahl mit abno rmen Verhaltnissen zu thun haben, ahnlich 
wie bei den Baukiinsten gefangener Weberv8gel. Meist haben die 
betreffenden Thiere ihre eigenen Jungen verloren und suchen nun 
die sich regenden Pflegeinstincte in irgend einer Weise zu entladen. 
Es entsteht dadurch eine spielartige Thatigkeit, an dereń Stelle 
aber unter normalen Verhaltnissen sofort die ernste Thatigkeit 
treten wiirde. Anders scheint es sich in den Fallen zu verhalten, 
wo die Thiere zu den vorhandenen eigenen Jungen noch fremde 
hinzunehmen; es ist aber dabei allemal fraglich, ob nicht die eigen- 
thiimliche Gewohnheit ursptinglich bei einem Anlass entstanden 
ist, wo das Thier aus irgend einem Grunde die Pflegetriebe nicht 
in normaler Weise bethfltigen konnte. Immerhin wird nach 
meiner Ansicht derjenige, der in der Hundepflege mancher allein- 
stehender Damen etwas Spielartiges sieht, auch solche Erscheinungen 
unter die Spiele rechnen miissen. Deutlicher tritt der reine Spiel- 
charakter da hervor, wo sich — wie z. B. bei den Affen — die

*1) Buchner, „Liebe und Liebesleben in der Thierwelt". S. 259.
2) Ebd. S. 124.
3) Ebd.
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Experimentirlust und der Besitztrieb mit dem Pflegeinstinct 
zu vermischen scheinen. Und endlich haben wir bei den Wellen- 
sittichen, Teichhuhnern und Schwalben Beispiele dafiir, dass h a 1 b - 
erwachsene Thiere ihre jiingeren Geschwister pflegen. Dies 
scheint mir ais ein wirkliches Jugendspiel bezeichnet werden zu 
milssen, bei dem indessen der Nachahmungstrieb vielleicht eine 
ebenso grosse Bedeutung hat ais der Pflegeinstinct. Bei den mensch
lichen Pflegespielen ist das wenigstens zweifellos der Fali1).

1) Vielleicht kónnte man unter die echten Pflegespiele auch die Gewohn
heit so vieler Vogelmannchen rechnen, das umworbene Weibchen wie ein 
Junges zu fiittern.

7) Nachahmungspiele.

Ich habe schon in dem vorigen Kapitel davon gesprochen, dass 
ich mich der Ansicht Derer anschliesse, die — wie Scheitlin, 
Schneider, Stricker, Wundt und James — den Nach
ahmungstrieb fiir einen Instinct halten. Hier muss ich noch mit 
ein paar Wortert auf diese Streitfrage zuruckkommen.

Wenn man die entgegengesetzte Theorie, wonach die Nach
ahmung etwas individuell (nicht durch Vererbung) Entstandenes 
ist, in ihren Grundlagen kennen lernen will, so geht man wohl 
am besten auf das Werk zuriick, das, wie kaum ein anderes, die 
ganze neuere associationistische Psychologie beeinflusst hat: auf die 
„Analysis of the phenomena of the human mind“ von James 
Mili. So viel ich sehe, ist in den spateren Darstellungen kaum 
etwas Wesentliches enthalten, was sich nicht schon im XXIV. Ka
pitel dieses Werkes fande. James Mili geht von der Thatsache 
aus, dass Bewegungsvorstellungen den Trieb zur Ausfiihrung der 
betreffenden Bewegung hervorrufen. Die Schluckbewegung konne 
dafiir ein gutes Beispiel liefern; denn „if a friend assures you, that 
you cannot refrain, for the space of a minutę, from this act, and 
you are tempted to try, you are almost surę to fail“. Woher 
kommt das? Indem sich die Aufmerksamkeit auf den bios vor- 
gestellten Act des Schluckens richtet, wird die Vorstellung der 
Muskelgefiihle u. s. w., die dem Act vorausgehen, durch Asso- 
ciation so stark hervorgerufen, dass der wirkliche Act des 
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Schluckens ganz von selbst darauf erfolgt. Genau dasselbe wird 
aber eintreten, wenn eine Bewegungsvorstellung dadurch in uns 
erregt wird, dass wir sie von einem Andern ausfuhren sehen. So 
gehen z. B. dem Gahnen gewisse innere Empfindungen voraus, auf 
die wir gewohnlich nur nicht Acht geben. Wenn wir nun eine 
andere Person gahnen sehen, so miissen wir gewohnlich auch gahnen. 
Der Act des Giihnens ist so fest mit der Vorstellung jener voraus- 
gehenden Empfindungen associirt, dass der Anblick des Actes 
bei uns die Vorstellung der vorausgehenden Empfindungen erzeugt 
und nun von da aus wieder bei uns selbst der Act des Gfthnens 
hervorgerufen wird. Damit ist aber schon eine jener Erscheinungen 
erklart, die man unter dem „generał name of Imitation11 zu- 
sammenfasst1).

1) James Mili, „Analysis of the phenomena of the human mind“. 
Vol. II, 1829, S. 267-269 (chap. XXIV).

Wie man sieht, ist hier die individuelle Entstehung des Nach- 
ahmungstriebes auf die zeitliche Association begrundet. Zur Wirkung 
fester zeitlicher Associationen ist es aber der Regel nach nothwendig, 
dass sich die betreffenden Vorgange schon oft wie*derholt haben. 
Daraus ergibt es sich, dass wir nach dieser Theorie nur oder doch 
vorwiegend solche Bewegungen nachahmen wiirden, die wir selbst 
schon oft ausgefiihrt haben. Ware nicht das associative 
Band zwischen dem „antecedent state of feeling11 und dem „act“ 
selbst durch haufige Wiederholung fest und sicher geschlungen, so 
ware auch der Drang zur Nachachmung nicht vorhanden. Dieser 
Erklarung gegenuber erhebt sich nun, wie ich meine, der berechtigte 
Einwand, dass der Nachahmungstrieb sich mit Vorliebe auf neue 
und ungewohnte Vorgange richtet, wie dies z. B. die Modę mit 
ihrem Wechsel taglich beweist. Wenn wir die Art des Griissens 
bei Andern sehen, die wir selbst gewohnt sind, so regt sich der 
Drang der Nachahmung nicht, obwohl doch gerade hier das asso- 
ciative Band gut ausgebildet ist. Kommt dagegen ein Konig der 
Modę, der irgend eine neue, moglichst verzwickte Art des Hut- 
abziehens erfunden hat, so konnen viele der Versuchung nicht 
widerstehen, ihren Hut auch einmal wie eine Warmpfanne vor den 
Magen zu halten (oder worin gerade der neue Brauch bestehen 
mag). Ferner miisste nach der associationistisclien Theorie der 
Nachahmungstrieb beim Erwachsenen, der doch schon viel festere
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Associationen besitzt, stkrker sein, ais beim Kinde, wahrend 
das Gegentheil der Fali ist. Und beim Kinde selbst ware der 
wunderbare Einfluss der Nachahmung auf das Erlernen neuer 
und ungewohnter Korper- und Sprechbewegungen ebensowenig 
verstandlich. Wenn daher James Mili sagt: „Alle Menschen haben 
mehr oder weniger einen Hang (propensity) zur Nachahmung. 
Dieser Hang ist bei den meisten Kindern sehr stark; und ihm ver- 
danken sie viel von der Schnelligkeit, mit der sie Manches er
lernen, so z. B. dem Hang, Tonę nachzuahmen, ihr schnelles 
Sprechenlernen . . . Kinder lernen durch Nachahmung ihrer 
Kameraden stottern und schielen, und wir wissen, wie alltaglich es 
ist, dass jungę Leute die Manieren und den Ausdruck derer an- 
nehmen, mit denen sie gewohnlich zusammen sind“ ') — so scheinen 
mir diese von ihm selbst angefiihrten Beispiele darauf hinzuweisen, 
dass der Nachahmungstrieb nicht associativ entstandene Bahnen 
vorraussetzt, sondern vielmehr solche Bahnen erst hervorruft, dass 
er also nicht ein erworbener, sondern ein ererbter Drang, ein In
stinct ist.

Dass der Nachahmungstrieb eine instinctive Grundlage besitzt, 
nimmt ubrigens auch Herbert Spencer an. Man findet seine 
Ansicht hjeruber in dem Kapitel „Geselligkeit und Sympathie“ 
seiner Prineipien der Psychologie. Er geht zwar von einer rein 
associationistischen Erklarung aus, indem er z. B. darzulegen sucht, 
wie eine Heerde von Thieren haufig gemeinsam erschreckt wird, 
wie durch diese haufige Wiederholung allmahlich eine feste Asso- 
ciation zwischen den Zeichen des Schreckens und dem Bewusst
sein der Furcht entsteht, so dass schliesslich, wenn auch nur eines 
der Thiere die Gefalir bemerkt, sein Sclirecken sogleich die anderen 
ansteckt. Aber er fiigt hinzu: „Offenbar muss der so begonnene 
Process durch Vererbung der Wirkungen der Gewohnheit, unter- 
stutzt durch das Ueberleben der Passendsten, eine rasche und voll- 
kommene Sympathie dieser einfachen Art zum bleibenden 
Besitzthum der Species machen . . . Dies lehrt uns jenen 
panischen Schrecken begreifen, der fiir Heerdenthiere so bezeichnend 
ist. Oft geniigen allein die entsprechenden Bewegungen. Eine 
Schaar Vogel, der sich ein Mensch allmahlich annahert, pflegt eine 
Zeit lang ruhig beobachtend zu warten; sobald aber ein einziger

1) Ebd. II, S. 269 f. 
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auffliegt, erheben sich auch die in seiner Nahe befindlichen, an- 
geregt durch seine Fluchtbewegungen, und im nachsten Augenblick 
ist der ganze Schwarm in der Luft. Dasselbe gilt z. B. von den 
Schafen. Lange stehen sie blode stierend da, allein kaum hat sich 
eines in Bewegung gesetzt, so laufen alle davon, und so lebhaft ist 
die sympathische Neigung bei ihnen entwickelt, dass sie sammtlich 
die gleiche Bewegung an demselben Ort auszufiihren pflegen —: 
sie machen einen Sprung, wo vielleicht gar kein zu tiberspringendes 
Hinderniss mehr ist“ *). — Ich stimme in der Auffassung des Nach- 
ahmungstriebes ais einer Vererbungserscheinung mit Spencer tiber- 
ein, muss aber die Zuriickfuhrung auf die (unbewiesene) Vererbung 
erworbener Gewohnheiten ablehnen und ais einzigen uns bekannten 
Erklarungsgrund das Ueberleben der Geeignetsten, also die Selection, 
betrachten. Um dies thun zu konnen, muss man aber nachweisen, 
dass es sich dabei um eine sehr ntitzliche Ein richtung handelt. 
Dies habe ich dadurch zu thun versucht, dass ich annahm, der 
Nachahmungstrieb sei ein Instinct, der die Entwickelung der 
Intelligenz fordere, indem er viele andere Instincte bis zu einem 
gewissen Grad entbehrlich mache und so das Individuum mehr auf 
eigene Fiisse stelle. Dem entspricht es in der That, dass der Nach
ahmungstrieb bei den intelligentesten Geschopfen, namlich bei 
manchen hochentwickelten Yogeln und bei den Affen, am starksten

1) Herbert Spencer, „Die Principien der Psychologie11. § 505. — Ais 
Parallele zu dem Gebaren der Schafe mag die Schilderung dienen, die 
Audubon von einem ungeheueren Zug der Wandertauben gibt: „Unmoglich 
ist es, die Schónheit ihrer Luftschwenkungen zu beschreiben, wenn ein Falkę 
versuchte, eine aus dem Haufen zu schlagen. Mit einem Małe stiirzten sie 
sich dann unter Donnergerausch, in eine feste Masse zusammengepackt, wie 
ein lebendiger Strom hernieder, drangten dicht geschlossen in welligen und 
scharfwinkeligen Linien vorwarts, fielen bis zum Boden herab und strichen 
iiber ihm in unvergleichlicher Schnelle dahin, stiegen dann senkrecht empor, 
einer machtigen Skule vergleichbar, und entwickelten sich, nachdem sie die 
Hohe wieder erreicht, zu einer Linie gleich den Gewinden einer ungeheueren, 
riesigen Schlange ... Es war hbchst anziehend, zu sehen, dass ein Schwarm 
nach dem andern genau dieselben Schwenkungen ausfiihrte, wie der vorher- 
gehende. Wenn z. B. ein Raubvogel an einer gewissen Stelle unter einen 
solchen Zug gestossen hatte, beschrieb der folgende an derselben Stelle die 
gleichen Winkelziige, Krummungen und Wellenlinien, die der angegriffene 
Zug in seinem Bestreben, der gefiirchteten Klaue des Raubers zu entrinnen, 
durchflogen hatte.11
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ausgebildet ist, und dass man den Menschen mit Recht das nach- 
ahmende Thier par excellence genannt hat.

Ehe ich von hier aus zu den Nachahmungsspielen tibergehe, 
ist es noch nothwendig, kurz darauf hinzuweisen, dass dieser In
stinct keineswegs — wie man gewohnlich anzunehmen scheint — 
nur bei Heerdenthieren auftritt. Er wird vielmehr in der 
Jugendzeit bei allen hoherstehenden Thieren mehr oder minder 
wirksam sein. Nicht nur die Heerde, sondern auch schon die 
Familie gibt Gelegenheit genug fiir seine Bethatigung. Daher trifft 
man Beispiele der Nachahmung auch bei solchen Thieren an, die 
nicht gesellig leben, wofiir im Folgenden einige Belege zu 
tinden sind.

Wodurch werden nun aber nachahmende Handlungen ais 
Spiele gekennzeichnet? Wie wir wissen, liegt der Spielcharakter' 
einer Handlung vor Allem darin, dass dabei Instincte ohne ernsten 
Anlass zur blossen Vorubung oder doch Einiibung in Thatigkeit 
treten. Von diesem unserem Grundgedanken aus erhellt es auch 
hier wieder, wo die Nachahmung zum Gebiet der Spiele gehort, 
und wo nicht. Wenn das Kaninchen einen Feind wittert und mit 
erhobenem Schwanz dem Bau zulauft, so rennen ihm seine Jungen 
nicht spielend nach. Wenn eine Krahe mit einem Warnungsruf 
davonfliegt und der ganze Schwarm ihr folgt, so haben wir es aber- 
mals nicht mit einem Spiel zu thun. Ebenso verhalt es sich bei 
einem hubschen Beispiel, das in „Naturę11 (12. September 1889) 
mitgetheilt wird: Zwei Katzen wollen auf ein Dach, wozu ein 
grosser Sprung erforderlich ist. Dem Kater gelingt der Sprung, 
aber die Katze fiirchtet sich und schreit. Da springt der Kater 
zurtick, und — ,,giving a cheerful mew“ — macht er den Sprung 
noch einmal, worauf ihm die Katze folgt. Dagegen zeigt sich die 
Nachahmung ais Spiel, wenn jungę Thiere ohne anderen praktischen 
Zweck ais den der Einiibung die Bewegungen ihrer Eltern oder 
anderer Thiere nachahmen, wenn Papageien alle moglichen Ge- 
rftusche und Tonę wiedergeben, wenn Affen ihren Herrn copiren, 
und wenn manche Thiere grosse Versammlungen abhalten, in denen 
jedes den anderen nacheifert. — Sully behauptet, 
ahmungstrieb nur auf solche Bewegungen reagire, 
„pleasurable interest“ verbunden seien1). Das ist 

1) „The human mind“, II, 219.
Groos, Die Spiele der Thiere.

dass der Nach- 
die mit einem 
fiir die Nach-

12
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ahmung bei ernsten Anlassen nicht immer zutreffend, wie dies 
die Nachahmung der Fluchtbewegungen bei eintretender Gefahr zur 
Genuge beweist. Dagegen wird die s p i e 1 e n d e Nachahmung aller- 
dings mit einem „pleasurable interest" verkniipft sein; und zwar 
scheint mir das Lustgefiihl hierbei in erster Linie auf der all- 
gemeinen Grundlage aller Spiele zu beruhen, die sich auch hier 
dem tiefer dringenden Blicke zeigt, namlich auf dem E x p er im e n - 
tiren: beim blossen Experimentiren hatten wir die „Freude am 
Konnen", bei der spielenden Nachahmung zeigt sich die „Freude 
am Auch-Konnen", die unter Umstanden zu einer „Fr eude am 
Bess er-Konnen" (Wetteifer) wird.

Da man die bios spielende Nachahmung oft tadelnd ais ein 
„Nachaffen" bezeichnet, so ist es wohl schon daraus zu schliessen, 
dass wir unsere Beispiele mit der Besprechung des Affen beginnen 
miissen. Die Nachahmungslust der Affen war bereits im Alterthum 
bekannt. Die Griechen bezeichneten ihn ais ptpG, den Nachahmer, 
wie auch die Romer ihn simius und simia nannten, mit Anklang 
an similis, ahnlich. Das agyptische Wort fur Affe — zunachst fiir 
den Mantelpavian, dann fiir den Affen im Allgemeinen — An, Anin, 
Anan bedeutet gleichfalls Nachahmer1). In der spateren Periode 
des Griechen- und Rómerthums zahlten die Affen wegen ihrer 
komischen Gewohnheiten zu den beliebtesten Luxusthieren. Man 
benutzte ihren Drang zu spielender Nachahmung, um ihnen allerlei 
Schauspielerkiinste beizubringen, lehrte sie tanzen, reiten, kutschiren, 
Flotę und Syrinx blasen oder Leier spielen. Aelian erzahlt, dass 
Affen in verkehrter Nachahmung einer Kindsmagd kleine Kinder 
mit siedendem Wasser verbriiht haben. Nach Philostratus, 
einem freilich nicht sehr zuverlassigen Gewahrsmann, benutzten die 
Inder die Affen zur Einheimsung des Pfeffers. „Sie sammelten am 
Fusse des Berges auf schon bereitete Platze unter gewissen Baumen 
eine kleine Anzahl Friichte und warfen sie hin, ais waren sie nichts 
werth. Die Affen, welche dies von obenher erblickten, kamen dann 
beim Anbruch der Naclit herbei, und, ihrem Nachahmungstriebe 
folgend, sammelten sie gleichfalls wie die Menschen. Am ndchsten 
Morgen erschienen dann die Inder und schafften die muhelos im 
Schlafe gewonnene Pfefferernte heim“2). Freilich gewinnt diese 

1) O. Keller, „Thiere des classisehen Alterthums", 1887. S. 5, 323.
2) Ebd. S. 4.
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Erzahlung nicht eben an Wahrscheinlichkeit, wenn wir horen, dass 
sogar die aus Speckter’s Kinderbuch bekannte Art, die Affen 
dadurch zu fangen, dass man vor ihren Augen Stiefel anzieht und 
ihnen dann die Stiefel iiberlasst, schon im Alterthum verbreitet 
war’); aber solche Marchen sind doch ein Beweis dafiir, wie stark 
der Nachahmungstrieb bei den Affen hervortritt.

Auch die Erzahlungen moderner Beobachter von Affen be- 
schaftigen sich hauptsachlich mit den Nachahmungen menschlicher 
Thatigkeiten. Ein sehr hiibsches Beispiel fur die Vereinigung von 
Neugier, Nachahmungs- und Experimentirtrieb erzahlt Fr. Ellen- 
dorf von einem kleinen schwarzeń Affen mit weissem Kopf, den 
er in Costa-Rica aufgezogen hatte: „Am ersten Tage? ais ich ihn 
bei mir in der Stube frei umherlaufen liess, sass er vor mir auf 
dem Tische und untersuchte emsig Alles, was er dort vorfand. 
Endlich fiel ihm auch ein Schachtelchen mit Streichziindholzern in 
die Finger. Es dauerte nicht lange, so hatte er es geoffnet, roch 
hinein und schtittelte den Inhalt auf den Tisch. Ich nahm nun 
eins, riss es iiber den Deckel und hielt es ihm hin. Voll Ver- 
wunderung riss er die kleinen Aeugelchen auf und sah starr in die 
helle Flamme. Ich ziindete nun ein zweites und drittes an und 
hielt sie ihm wieder hin. Endlich streckte er zogernd das Pfbtchen 
danach aus, nahm es, hielt es sich vor das Gesichtchen und schaute 
verwundert in die Flamme. Plótzlich kam ihm die Flamme an die 
Fingerchen, und im Nu hatte er es fortgeworfen. Ich maclite nun 
die Schachtel zu und stellte sie vor mir hin. Nach seiner hastigen 
Manier glaubte ich, dass er sich augenblicklich dariiber hermachen 
wiirde. Dieses geschah jedoch nicht. Er setzte sich daneben, besah 
und beroch sie von allen Seiten, ohne sie anzufassen; dann kam er 
zu mir, schmiegte sich an mich und liess seine leise bittenden Tonę 
horen, ais wenn er voll Verwunderung sei und fragen wollte: was 
ist denn das? Dann ging er wieder zu der Schachtel, drehte sie 
nach allen Seiten um und versuchte sie zu offnen. Es dauerte 
nicht lange, so war ihm dieses gelungen, und ich glaubte nun, er 
wurde hastig hineingreifen. Allein er that es nicht. Er schien 
angstlich und unsicher, htipfte drum herum und kam endlich wieder 
zu mir mit seinen bittenden Tonen. Ich ztindete nun wieder eins 
auf dem Deckel an und hielt es ihm hin. Ais es ausgebrannt war,

1) Ebd. S. 7.
12* 
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nahm er sich eins, riss es uber den Deckel, der vor ihm stand, 
und warf ihn dabei um. Rasch drehte er ihn wieder um, die 
Streichseite nach oben, und fing wieder an zu reissen. Durch Zu- 
fall hatte er das Holzchen verkehrt in der Hand. Ich drehte es 
ihm um, und augenblicklich fing er wieder an zu reissen, bis es 
zundete. Jetzt erst schien er zu sich selbst zu kommen. Sein 
ganzes Wesen zeigte die grbsste Freude und Aufregung; mit der 
ganzen Hand griff er hinein, nahm wohl ein Dutzend und fing an 
zu reissen, bis sie ziindeten“ ’). — Von einem Orang - Utan erzahlt 
H. Leutemann: „Die meisten Affen suchen bekanntlich Alles, 
dessen sie habhaft werden konnen, zu zerbeissen und nur (?) im 
Zerstoren ihre Lust zu haben, unser Orang - Utan hingegen war 
offenbar auf die weise Anwendung der ihm tiberlassenen Dinge be- 
dacht. Zu meiner grossen Verwunderung suchte er z. B. ein Paar 
Handschuhe sofort anzuziehen, und obwohl es ihm nicht gelang und 
er den rechten und linken verwechselte, so war er sich doch 
offenbar tiber ihren Zweck vollkommen klar. Ein dtinnes Spazier- 
stockchen nahm er in die Hand, sich darauf stiitzend, ais der Stock 
sich aber bog, wurde er zweifelhaft uber die richtige Anwendung 
und fing an, groteskę Bewegungen damit zu machen112). — Von einem 
Schimpansen berichtet B r e h m: „Nachdem er gespeist, will er sich 
in seiner Hauslichkeit noch etwas vergntigen. Er holt sich ein 
Stiick Holz vom Ofen oder zieht die Hausschuhe seines Pflegers 
uber die Hande und rutscht so im Zimmer umher, nimmt ein Hand- 
oder Taschentuch, hangt es sich um oder wischt und scheuert das 
Zimmer damit. Scheuern, Putzen, Wischen sind Lieblings- 
beschaftigungen von ihm, und wenn er einmal ein Tuch gepackt 
hat, lasst er nur ungern es sich wieder nehrnen.11

Der Gorilla, dem J. Falkenstein eine ausfuhrliche Schilde- 
rung gewidmet hat, fiel besonders durch die Geschicklichkeit und 
Behutsamkeit auf, die er beim Fressen an den Tag legte. „Er 
nahm jede Tasse, jedes Glas mit einer natiirlichen Sorgfalt auf, 
umklammerte das Gefass mit beiden Handen, wahrend er es zum 
Munde fiihrte und setzte es dann leise und vorsichtig wieder nieder, 
sodass ich mich nicht erinnere, ein Stiick unserer Wirthschaft durch

1) „Thiercharaktere. Nr. 3. Affen". Gartenlaube 1862. S. 87 f.
2) H. Leutemann, „Ein gebildeter Orang-Utang". Gartenlaube 1862. 

S. 300 f.
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ihn verloren zu haben. Und doch haben wir dem Thiere niemals 
den Gebrauch der Gerathe noch andere Kunststiicke gelehrt, damit 
wir es moglichst naturwiichsig nach Europa brachten11 x). — 
Romanes’ Schwester theilt tiber den schon haufig erwahnten 
braunen Kapuziner-Affen Folgendes mit: Ais er eines Tages seine 
Kette zerrissen hatte, ging er auf den verschlossenen Koffer zu, in 
dem seine Niisse aufbewahrt wurden, und nestelte mit den Fingern 
an dem Schloss. „Hierauf gab ich ihm den Schlussel, und er 
muhte sich nun volle zwei Stunden ohne Unterbrechung damit ab, 
den Koffer mit dem Schlussel aufzubekommen. Das Schloss ging 
sehr schwer auf; es war nicht ganz in Ordnung, und man musste 
etwas auf den Kofferdeckel driicken, um aufschliessen zu konnen, 
sodass es, wie ich glaube, fur den Affen absolut unmbglich war, 
den Koffer zu offnen. Immerhin brachte er es mit der Zeit fertig, 
den Schliissel richtig hineinzustecken und ihn rtickwarts und vor- 
warts zu drehen, und nach jedem Versuch driickte er den Deckel 
nach oben, um zu sehen, ob der Koffer auf sei. Dass dies Alles 
aus der Beobachtung der Leute entsprang, erhellt daraus, dass er 
nach jedem missgliickten Versuch den Schlussel ein paar Mai aussen 
um das Schloss herum bewegte. Dies erklart sich namlich daraus, 
dass meine Mutter schlecht sieht, in Folgę dessen das Schloss nicht 
immer gleich findet und dann mit dem Schlussel rund um das 
Schloss herum tastet. Ein solches Tasten hielt offenbar der Affe 
fiir unerlasslich, und er unterzog sich daher jedesmal dieser Arbeit, 
die fiir ihn ganz unnothig war, da er den Schlussel gerade so gut 
direct in das Schloss stecken konnte11 1 2).

1) „Loango-Expedition“ II 152.
2) Romanes, „Animal Intelligenee11. S. 492.

Auch bei Hunden sind ahnliche Beobachtungen gemacht worden; 
freilich tritt dabei nirgends der Nachahmungstrieb so stark auf, 
wie bei dem Affen. So schreibt Scheitlin dem Pudel Nach- 
ahmungssucht zu (was ja mit seiner grossen Gelehrigkeit in Zu- 
sammenhang steht): „Immer schaut er seinen Herrn an, immer 
schaut er, was er thue, immer will er ihm zu Dienste stehen, er 
ist der rechte Augendiener . . . Nimmt der Herr eine Griffkegel- 
kugel, so nimmt er zwischen seine Pfoten auch eine, will sie an- 
beissen und plagt sich, wenn’s ihm nicht gelingen will. Sucht er, 
mineralogisirend, Steine, so sucht auch er Steine. Grabt der Herr 
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irgendwo, so fangt auch er mit den Pfoten zu graben an. Tritt 
der Herr auf die Seite, ein Bediirfniss zu Ibsen, so eilt er hinzu, 
das Gleiche zu thun. Sitzt der Herr am Fenster und schaut die 
Aussicht an, so springt auch er auf die Bank neben den Herrn, 
legt beide Tatzen auf’s Gesimse und guckt, allerdings ziemlich ge- 
dankenlos, ebenfalls in die schone Aussicht hinaus. Er will auch 
einen Stock oder Korb tragen, weil er den Herrn oder die Kochin 
solche tragen sieht11 *). — Wahrscheinlich steckt auch in dem Ge- 
heul der Hunde beim Anhbren von Musik manchmal etwas von 
spielender Nachahmung. Diese Vermuthung wird zwar etwas gewagt 
klingen; ich halte sie aber doch fiir erlaubt. Denn einmal ist darauf 
hinzuweisen, dass der Hund, der z. B. Klavierspiel mit seinem 
Geheul begleitet, durchaus nicht immer gezwungen ist, die Musik 
mit anzuhoren, sondern oft freiwillig im Zimmer bleibt. Ich habe — 
wie ich frtiher schon bemerkte — iiberhaupt nicht den Eindruck, 
ais ob dies Geheul der Hunde immer ein Zeichen der Trauer sei; 
und gerade wenn sie zur Musik heulen, ist es mir haufig so vor- 
gekommen, ais ob sie recht mit Lust und Liebe loslegten. Dazu kommen 
ferner einzelne Falle, wo man sogar ganz direct von einer unvoll- 
kommenen Nachahmung der Melodie reden kann. Allerdings 
sind dabei Selbsttauschungen sehr leicht moglich. Einer meiner 
Freunde, Pfarrer A. Treiber in Richen bei Eppingen, besass ais 
Student einen weiblichen Pudel Namens „Roiła11, mit dem er im 
Freundeskreise manchmal wahre Vorstellungen gab. Er sang z. B. 
mit Fistelstimme die „Loreley“, der Hund stimmte mit Geheul 
ein, und bald kónnte man ganz deutlich horen, wie sich die Stimme 
des Pudels einigermaassen dem Auf- und Absteigen der Tonę an- 
schmiegte. Obwohl dabei von einer eigentlichen Wiedergabe der 
Melodie keine Rede war, hatten doch die Zuhorer den Eindruck, 
dass der Hund, der auch offenbar sehr stolz auf seine Kunst war, 
gleichsam mitzusingen suche. — Ich wiirde mich scheuen, das anzu- 
fiihren, wenn nicht auch Andere auf ahnliche Gedanken gekommen

1) Scheitlin, „Thierseelenkunde11 II, 257. — Man wird iibrigens be- 
merken, dass unter den von Scheitlin angefiihrten Beispielen nicht alle 
zweifellos auf den Nachahmungstrieb hinweisen. Ebenso ist es bei der Fertig- 
keit, Thiiren zu bffnen; es kann ja dabei ganz gut etwas von Nachahmung 
sein, der Hauptsache nach wird sie sich aber wohl aus dem Versuch erklaren, 
durch Kratzen und Anspringen hinaus oder herein zu kommen. 
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waren. Scheitlin sagt, man vermuthe, dass dem Hund die 
Musik peinigend sei, fugt aber hinzu: „es fragt sich, ob er nicht 
etwa auf seine Art accompagniren wolle“ x). Ebenso sagt Romanes: 
„Mit Ausnahme des singenden Affen (Hylobates agilis) gibt es wohl, 
abgesehen vom Menschen, kein Saugethier, das eine feine Wahr- 
nehmung der Tonhohe hatte; indessen hórte ich einst einen Hund, der 
jeden Gesang mit seinem Geheule zu begleiten pflegte, den gezogenen 
Tonen der menschlichen Stimme annahernd gleichstimmig folgen, 
und Dr. Huggins, der ein gutes Ohr hat, erzahlte mir, dass seine 
grosse Dogge ,Kepler' es gegenuber den langgezogenen Tonen einer 
Orgel gerade so mache“ 1 2). — Viel positiver noch sind einige von 
Alix3) mitgetheilten Beispiele, die mir freilich etwas wunderbar 
klingen. „Le pere Paradis, par exemple, cite deux chiens 
auxquels on avait appris la musique, et dont l’un chantait sa partie 
avec son maitre. — Pierquin de G e m b 1 o u x parle egalement 
d’un chien, de la variótó des caniches qui donnait le la dans le 
ton et chantait fort agreablement un magnifique morceau de Mozart 
(mon cceur soupire a 1’aurore etc.). It s’appelait ,Capucin‘ et 
appartenait a Habeneck, directeur de l’opera. — Tous les hommes 
de science, ajoute le meme auteur, ont pu voir encore, a Paris, le 
chien du docteur Bennati, chantant parfaitement la gammę. — 
Je connais de mon cóte un chien caniche, qui accompagne tres bien 
sa maitresse lorsque celle-ci monte la gammę au piano. “ — Alix 
weist auch auf Leibnitz hin, der einen Hund gesehen hat, dessen 
Nachahmungsfahigkeit so weit ging, dass er mehr ais 30 Worte 
sprechen, seinem Herrn eine passende Antwort geben und deutlicli 
alle Buchstaben des Alphabets articuliren konnte, mit Ausnahme 
des M, N und H.

1) „Thierseelenkunde" II, 254.
2) Romanes, „Die geistige Entwickelung im Thierreich“. S. 96.
3) „L’esprit de nos b®tes“. S. 364 f.

Die bisher angeftihrten Beispiele zeigen uns die Nachahmung 
noch nicht in ihrer wahren Bedeutung, sie sind gleichsam nur wilde 
Schosslinge des mftchtigen Instinctes. Denn die eigentliche bio- 
logische Aufgabe der Nachahmungsspiele besteht nicht in der Ein- 
tibung von Bewegungen oder Gerauschen, die ohne nahere Beziehung 
zu dem Kampfe um’s Dasein sind, sondern sie besteht — um es 
kurz zu sagen — in der spielenden Selbsterziehung der jungen 
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Thiere zu den wichtigsten Lebensgewohnheiten ihrer Art. Es ist 
freilich im einzelnen Fali sehr scliwer zu bestimmen, wo dabei die 
Grenze zwischen dem Instinctiren, Ererbten und dem durch Nach
ahmung Erworbenen liegt. Dass aber in der Jugendzeit hoherer 
Thiere die Nachahmung neben dem Ererbten eine recht grosse 
Rolle spielen muss, ist nach Allem, was schon hieriiber gesagt 
wurde, wohl kaum zu bezweifeln. Einen deutlichen experimentellen 
Beweis daftir bieten die eigenthumlichen Erscheinungen bei Thieren, 
die von Pflegeeltern aufgezogen werden. So sehr dabei im 
Ganzen das Pflegethier durch ererbte Instincte in seiner Ent- 
wickelung beśtimmt ist, so zeigt sich doch der Nachahmungstrieb 
machtig genug, um allerlei uberraschende Modificationen herbeizu- 
fiihren. Was die Saugethiere betrifft, auf die ich mich vorlaufig 
noch beschranke, so scheinen dariiber allerdings nur wenige 
Beobachtungen vorzuliegen. Nach Darwin „lernten zwei Arten 
von Wolfen, die von Hunden aufgezogen wurden, bellen, was 
manchmal auch der Schakal thut“ 1). Und von jungen Hunden, die 
in einer Katzenfamilie aufwachsen, scheint es ziemlich festzustehen, 
dass sie manches von ihren Pflegeeltern annehmen. „Durę a u de 
la Maile theilt mit, dass ein von einer Katze aufgezogener Hund 
die wohlbekannten Gewohnheiten der Katze, die Pfoten zu lecken 
und damit Ohren und Gesicht zu waschen, nachahmen lernte; 
Aehnliches hat der beriihmte Naturforscher Audouin beobaclitet. 
Auch sind mir verschiedene bestatigende Mittheilungen zugegangen. 
In einer derselben wird erzahlt, dass ein Hund, der nicht von einer 
Katze gesaugt, wohl aber von einer solchen im Verein mit dereń 
Jungen aufgezogen wurde, die oben erwahnte Gewohnheit an- 
genommen und sie wahrend seines dreizehnjahrigen Lebens bei- 
behalten hat. Dureau de la Malle’sHund lernte auch von den 
Katzlein mit einem Bali zu spielen, indem er ihn mit den Vorder- 
pfoten vorwarts rollte und dann dariiber sprang“2 3). Es wurden 
sich noch mehrere ahnliche Mittheilungen anfiihren lassen; so fand 
z. B. Romanes in Darwin’s Papieren eine damit iibereinstimmende 
Zuschrift des verstorbenen Professors Hoffmann in Giessen8). Ich 
muss aber aus vielfacher eigener Erfahrung hierzu bemerken, dass 

1) „Abstammung des Menschen11 I, 108.
2) Ebd. S. 109.
3) Romanes, „Die geistige Entwiekelung im Thierreich“. S. 243.
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auch Hunde, die nicht von Katzen aufgezogen wurden, oft die Ge
wohnheit haben, sich die Pfoten zu lecken und damit iiber die 
Oliren und das Gesicht zu fahrenx). Immerhin mag in den an- 
gefiihrten Fallen die Bewegung dem Gebaren der Katzen noch 
ahnlicher gewesen sein, ais es sonst der Fali ist. Starker scheint 
die Nachahmung bei einem King-Charles hervorzutreten, von dem 
in „Miss Mitfords life and letters“ erzahlt wird. Dieser Hund war 
ganz jung bei einem Dr. Routh von einer Katze aufgezogen 
worden. Er hatte nach echter Katzenart eine ausgesprochene Scheu 
vor dem Regen, setzte seine Pfoten auf keine nasse Stelle und 
wachtę Stunden lang vor einem Mauseloch1 2). — Ein Herr Jeens 
besass einen gleichfalls von einer Katze erzogenen Hund, der viele 
Minuten lang, ganz wie es die Katzen thun, mit einer gefangenen 
Maus spielte3).

1) Die gleiehe Beobachtung hat auch O. Fliigel gemacht. („Ueber die 
Instincte der Thiere mit besonderer Rucksiclit auf Romanes und Spencer", 
Zeitsehrift fiir exacte Philosophie, Bd. XVII, 1890, S. 13.)

2) „Naturę", Mai 1873.
3) Ebd.
4) „Bilder aus dem Thiergarten in Hamburg. 2. Unsere Baren". „Garten- 

laube" 1884. S. 12.

Ich gehe nun von solchen abnormen Fallen zu den allerdings 
viel schwerer nachzuweisenden normalen Wirkungen der Nach
ahmung iiber. Jedesmal, wenn ein junges Thier die Bewegungen 
seiner Eltern oder Geschwister nachahmt, ohne dabei einen directen 
praktischen Zweck ausser dem unbewussten Zweck der Ein- 
iibung zu verfolgen, haben wir es mit einer spielenden Thatigkeit 
zu thun. So habe ich z. B. bei einem jungen Eisbaren Folgendes 
beobachtet. In dem Barenzwinger lag ein grosser flacher Stein, 
den die alte Barin haufig hin- und herschob. Einmal lag der Alten 
dieser Stein gerade im Weg und sie schritt daher iiber ihn weg. 
Sofort kam der jungę Bar, der sich hinter ihr befand, und ver- 
suchte, obwohl er seiner Mutter nur seiten nachzulaufen pflegte, 
ebenfalls iiber den Stein hinwegzuklettern, was ihm auch mit 
einiger Miihe gelang. Brehm schiłdert, wie er die jungen Baren 
des Hamburger Thiergartens auf dem Weg zu dem ziemlich ent- 
fernten Bade, wo sie sich fiir alles Mogliche interessirten, nur da
durch an’s Ziel brachte, dass er schnell vor ihnen herlief, worauf 
sie ihm jedesmal nachfolgten4). Dieser Trieb, Bewegungen nachzu- 
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ahmen, kann sogar so frtih auftreten, dass das Thier die Mutter 
noch gar nicht von anderen Objecten zu unterscheiden vermag, 
sondern einfach jedem bewegten Gegenstand nachfolgt, der seine 
Aufmerksamkeit erregt, ein deutlicher Hinweis darauf, dass der 
Nachahmungstrieb ein ererbter Instinct ist. So erzahlt Hudson von 
jungen Lammern, die sich wahrscheinlich in Folgę der Domesti- 
cation verhaltnissmassig langsam entwickeln: „Der nachste wichtige 
Instinct (nach dem Saugen), der sich regt, sobald das Thierchen 
stehen kann, treibt es an, jedem vor ihm zuriickweichenden Object 
zu folgen und vor jedem sich annahernden zu fluchten. Wenn die 
Mutter sich herumdreht und sich dem Lamm (selbst aus einer 
kurzeń Entfernung) nahert, so springt es zurtick, lauft Mngstlich 
davon und versteht ihre Stimme nicht, wenn sie blokt: dagegen 
folgt es vertrauensvoll einem Mann, Hund, Pferd oder irgend einem 
anderen Thier, das sich von ihm fortbewegt . . . Ich habe ein 
Lamm von ungefahr zwei Tagen gesehen, das aus dem Schlafe auf- 
fuhr und sofort einem Bovisten (Puffball) von Kopfgrosse 
folgte, den der Wind tiber den ebenen Grund weg an ihm vorbei- 
trieb. Es lief ihm auf eine Entfernung von 500 Yards nach, bis 
der trockene Bali durch einen Biischel Gras aufgehalten wurde. 
Dieser irrende Instinct verschwindet schnell, wenn das Lamm erst 
die Gestalt und die Stimme seiner Mutter zu unterscheiden gelerrit 
hat“ x). — Bei Hunden kann man oft sehen, wie einer iiber einen 
Graben setzt und nun seine Genossen sofort auch dariiber springen, 
oder wie das Bellen des einen augenblicklich die andern ansteckt. 
Vermuthlich lernen jungę Hunde das Bellen hauptsachlich durch 
die Nachahmung. Der Trieb, das Gebaren der Eltern z u copiren, 
wird nun vielfach von diesen zur Erziehung bentitzt. So gibt 
Brehm eine interessante Schilderung von K. Muller iiber die 
Erziehung junger Steinmarder wieder: „Die Mutter ist auf das 
Angelegentlichste bemtiht, den Kindern vorzuturnen. Ich habe 
Gelegenheit gehabt, dies einige Małe zu sehen. In einem Parkę 
stand eine ftinf Meter liohe Mauer in Verbindung mit einer 
Scheune, in der ein Marderpaar mit vier Jungen hauste. Zur Zeit 
der einbrechenden Dammerung kam zuerst die Alte vorsichtig 
hervor, sah sich scharf um und lauschte, schritt sodann langsam 
nach Art der Katzen einige Schritte weit auf der Mauer dahin und

1) Hudson, „The naturalist in La Plata“. S. 107 f. 
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blieb dort ruhig sitzen. Es verging eine Minutę, ehe das erste 
Jungę erschien und sich neben sie driickte; ihm folgte rasch das 
zweite, das dritte und vierte. Nach einer kurzeń Pause volliger 
Regungslosigkeit erhob die Alte sich bedachtig und durchmass 
in fiinf bis sechs Satzen eine lange Strecke der Mauer. Mit eiligen 
Spriingen folgte das kleine Volk. Plotzlich war die Alte ver- 
schwunden, und kaum meinem Ohre vernehmlich horte ich einen 
Sprung in den Garten. Nun machten die Kleinen lange Halse; 
unentschlossen, was sie thun sollten. Endlich entschieden sie sich, 
einen an der Mauer stehenden Pappelbaum beniitzend, hinabzu- 
klettern. Kaum waren sie unten angelangt, ais ihre Ftihrerin an 
einer Hollunderstaude wieder auf die Mauer sprang. Diesmal wurde 
das Kunststtick ohne Zbgern von den Jungen nachgeahmt, und er- 
staunlich war es, wie sie den leichteren Weg in raschem Ueberblick 
zu finden wussten. Nunmehr aber begann das Rennen und Springen 
mit solchem Eifer und in so halsbrechender Weise, dass das Spielen 
der Katzen und Fiichse mir dagegen wie Kinderspiel vorkam. Mit 
jeder Minutę schienen die Zoglinge gelenker, gewandter und ent- 
schlossener zu werden. An Baumen auf und nieder, iiber Dach und 
Mauer hin und zuriick, immer der Mutter nach, zeigten diese Thiere 
eine Fertigkeit, die zur Geniige andeutete, wie sehr die Vógel des 
Gartens kiinftig vor ihnen auf der Hut wiirden sein miissen“ ’)•

Ich wende mich von hier aus den Vbgeln zu und beginne 
dabei mit den Erscheinungen, die bei dem Ueberblick iiber die 
Nachahmungsspiele der Saugethiere den Schluss bildeten. Bei den 
Vógeln ist die Nachahmung der Eltern durch die Jungen viel 
besser bekannt ais im Reich der Saugethiere. Besonders gilt das 
vom Gesang. Ich erinnere an die Ausftihrungen von Wallace, 
der urspriinglich Alles auf Nachahmung zuriickfiihren wollte und 
damit den Thatsachen nicht gerecht wurde, der aber doch in dem 
Hinweis auf die belehrende Wirkung der Nachahmung zweifellos 
einen fruchtbaren Gedanken ausgesprochen hat. Freilich sind die 
Ansichten iiber den positiven Werth der Nachahmung noch getheilt. 
Es lassen sich Beobachtungen anfiihren, wonach manche Vbgel, die 
sich getrennt von ihrer Familie entwickelten, den Gesang ihrer Art

1) Vgl. die ausfuhrlichere Schilderung bei A. u. K. Muller, „Thiere der 
Heimath“ I, 864, wo man noch deutlieher sieht, wie das Naehahmungsspiel 
zuletzt in ein Jagdspiel iibergeht.
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nur sehr unvollkommen lernten, wahrend auf Grund anderer 
Beobachtungen mit eben so grosser Sicherheit festzustehen scheint, 
dass bei vielen Vogeln der Instinct auch fiir sich allein geniigt, und 
zwar nicht nur in Beziehung auf einfache Lockrufe, die sicher in 
der Hauptsache instinctiv sind, sondern auch bei wirklichen Ge- 
sangen. Man wird wohl im Ganzen der Meinung von Romanes 
beitreten miissen, der zufolge im Allgemeinen der Gesang und andere 
Fertigkeiten der Vogel zwar instinctiv sind, aber ohne Mitwirkung 
der Nachahmung nicht so rasch und nicht so vollkommen aus- 
gebildet werden ais da, wo die Eltern den Jungen ein Vorbild 
sind1 2). Dass man die Wirkung der Nachahmung nicht unter- 
schatzen darf, wird auch wieder indirect durch die zahlreichen 
Falle bewiesen, wo jungę Vogel von einer anderen Art aufgezogen 
werden und dereń Gesang annehmen, sodass sich dabei der Nach
ahmungstrieb starker erweist ais die ererbte Anlage zu dem Gesang 
der eigenen Art.

1) Diese Ansicht vertritt im Wesentlichen auch Weinland auf Grund 
langjahriger Erfahrungen. („Noch einige Worte iiber den Vogelgesang“. 
„Der zoologische Garten11 III, 1862, S. 138 f.)

2) F. Weinland, „Eine Vogelfamilie“. „Der zoologische Garten11 1861, 
S. 147.

3) Naumann, „Naturgeschichte der Yogel Deutsclilands11, IV, 27.

Wir verdanken Weinland sehr htibsche (uns zum Theil 
schon bekannte) tagebuchartige Aufzeichnungen iiber die Griin- 
dung und Entwickelung einer Familie von Kanarienvógeln. 
Am 4. Mai 1861 schliipfen die Jungen aus den Eiern, 
darunter eines mit Schwarzem Kopf, das kraftigste und ge- 
wandteste unter den Geschwistern. Am 2. Juni finden wir die 
Bemerkung: „Schwarzkdpfchen singt heute zum ersten Małe oder 
,studirt‘ wenigstens, wie die Vogelliebhaber sagen, d. h. er zwitschert, 
doch immer nur wahrend der Vater singt.“ Das ist ein 
gutes Exempel spielender Nachahmung. — In Thiiringen hat man 
den Buchfinken einen besonders kiinstlichen Gesang angeziichtet, 
wodurch weiss man nicht, vermuthlich durch unbewusste Auslese. 
Jetzt zieht man die Jungen neben Exemplaren auf, die den be- 
sonderen Gesang besitzen, damit sie sich spielend die Kunst der 
Eltern aneignen3). — Auch die zahlreichen Falle, wo das Weibchen 
in unvollkommener Weise den Gesang des Mannchens annimmt, 
mbgen vielleicht Nachahmungsspiele sein. Ferner ist darauf hinzu- 
weisen, wie ausserordentlich stark der Trieb der Singvogel ist, sich 
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horen zu lassen, sobald ein anderer Vogel singt, oder in dem 
Zimmer, in dem sie sich befinden, gepfiffen, Clavier gespielt, ge- 
sproehen, mit Tellem, Gabeln und Messern geklappert wird. Die 
Nachahmung wird hierbei zum Wetteifer. — Aber nicht nur im 
Gesang zeigt sich der Nachahmungstrieb junger Vogel. „Jungę 
NestvOgel,“ sagt Hermann Muller, „sind wie kleine Affen: das 
Beispiel steckt an. Es gewahrt einen erheiternden Anblick, wenn 
ein Junges mit befiederten oder auch nackten Fliigeln zu flattern 
beginnt und unmittelbar darauf alle Fliigelpaare gleichzeitig durch- 
einander schwirren.“ Diese Beobachtung scheint mir deutlich darauf 
hinzuweisen, dass es nicht bios das Product individueller Erfahrungen 
ist, wenn ein Schwarm erwachsener Vogel auffliegt, sobald nur einer 
aus der Schaar sich erhebt. — Von dem Einfluss der Nachahmung 
auf jungę Hiihnchen habe ich schon gesprochen; sie sollen, wenn 
das mutterliche Vorbild fehlt, fast doppelt so lange Zeit zum Gehen- 
lernen brauchen, ais wenn sie die Mutter nachahmen konnen 1). — 
Bei Schwimmvogeln ist es beobachtet worden, wie die Eltern die 
Jungen in’s Wasser fiihren und ihnen voranschwimmen. — Darwin 
sagt in seinen nachgelassenen Manuscripten: „Man konnte denken, 
dass die Art und Weise, wie Hiihner trinken, indem sie ihren 
Schnabel vollfullen, den Kopf in die Hohe halten und das Wasser 
dann vermbge seiner Schwere hinuntergleiten lassen, ganz besonders 
durch den Instinct beigebracht worden sei. Dies ist jedoch nicht 
der Fali, denn ich iiberzeugte mich positiv davon, dass man bei 
Hiihnchen einer von selbst ausgekommenen Brut gewohnlich den 
Schnabel in eine Muldę driicken muss, wahrend in Gegenwart von 
alteren Hiihnern, die trinken gelernt haben, die jiingeren dereń 
Bewegungen nachahmen und so die Kunst sich aneignen"2). — 
Man wird annehmen diirfen, dass sich im Leben der Thiere un- 
zahlige Mai der Nachahmungstrieb auf ahnliche Weise aussert, ohne 
dass man im einzelnen Fali seine Wirkung mit Sicherheit nach- 
weisen kann.

1) Buchner, „Aus dem Geistesleben der Thiere11. S. 30.
2) Romanes, „Die geistige Entwickelung im Thierreich11. S. 249.

Ausserordentlich verbreitet ist in der Vogelwelt die Nach
ahmung des Gesanges anderer Arten. Man wiirde kein Ende 
flnden, wenn man auch nur einen Theil der hierher gehorenden 
Schilderungen aufzahlen wollte, wie sie z. B. in den Werken von 
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Naumann, Beclistein, Russ, der beiden Brehm, der Briider 
Muller u. s. w. zu finden sind. Ich beschranke mich daher auf 
eine Auswahl unter solchen Beispielen, wo sich der Nachahmungs
trieb in seiner hochsten Ausbildung zeigt, indem namlich nicht nur 
andere Vogelstimmen, sondern auch die Stimmen von Saugethieren, 
allerlei Gerausche (wie etwa das Thurknarren), gepliffene Melodien 
und gesprochene Worte oder Siitze ais Vorbilder dienen und ge- 
treulich copirt werden. Es sei nur noch die allgemeine Bemerkung 
vorausgeschickt, dass sich die eigenthumlichen Erscheinungen, mit 
denen wir es hier zu thun haben, durchaus nicht nur bei solchen 
Vogeln vorfinden, die eines eigenen Gesanges entbehren1 2), wie bei 
den Papageien und Krahenvogeln, sondern auch bei guten Sangern; 
so hat der wilde Kanarienvogel ein grosses Talent, andere Vbgel 
nachzuahmen3), der zahme gehort zu den sprechenden Vbgeln, und 
die amerikanische Spottdrossel, der Dr. G o 1 z in Berlin, einer der 
tuchtigsten Beurtheiler des Vogelgesanges, den Vorzug vor Sprosser 
und Nachtigall gibt3), ahmt alles Mbgliche nach, selbst das Kreischen 
einer verrosteten Thiirangel. Ich meine, der Grund hierfiir lasst 
sich leicht einselien: den Sangern (hierunter verstehe ich naturlich 
nicht nur die schlin singenden Vogel) kommt die starkę Entwicke
lung des Triebes bei der Erlernung ihres oft complicirten Schlages 
zu statten, und ■ die Papageien und Krahen haben offenbar eine un- 
gewohnlich fein ausgebildete Sprache, fiir dereń Erlernung der 
Nachahmungstrieb erst recht von Nothen ist. Dem entsprechend ist 
nach Karl Russ bei den Papageien und Krahenvogeln auch ein 
gewisses Verstandniss der gelernten Worte haufig, wahrend die 
andern die Worte nur sinnlos nachplappern oder in ihren Gesang 
einflechten.

1) Dies scheint Romanes anzunehmen. („Geistige Entwickelung im 
Thierreich". S. 242.)

2) Karl Russ, „Handbuch fur Vogelliebhaber-, -Ziichter und -Handler".
2. Aufl. I, 130.

3) Ebd. I, 284 f.
4) Karl Russ, „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk“. 1889. S. 169 f.

Ais erstes Beispiel fiihre ich den Kanarienvogel an: „Am 
23. April 1883,“ erzahlt Karl Russ4), „begab ich mich zu Frau 
Geheimrath Grab er in Berlin, um ihren kleinen gefiederten 
Sprachktinstler zu horen und zu sehen. Die Danie empfing mich 
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mit dem Bedauern, dass ich wohl vergeblich gekommen sein werde, 
denn der Vogel scheine heute nicht sprechen zu wollen. Inzwischen 
erzahlte sie mir, dass sie ihn seit drei Jahren besitze und ais ganz 
junges Vogelchen erhalten habe. Nachdem er recht hiibsch ge- 
sungen hatte, sei er, wahrscheinlich in Folgę der naturgemassen 
Mauser, verstummt. Da dies lange gedauert habe, so habe sie recht 
oft zu ihm gesprochen: ,Sing doch, sing doch, mein Matzchen, wie 
singst du? widewidewitt!' Sie konnen sich denken, fuhr sie fort, 
welche Ueberraschung es mir gewahrte, ais der Kanarienvogel zum 
ersten Mai die Worte, die ich ohne jede Absicht zu ihm gesagt 
hatte, nachplauderte. Ich traute meinen Sinnen kaum und konnte 
mich Anfangs gar nicht darein finden .... Wahrend die Frau 
Geheimrath mir diese Auskunft gab, sich dann an den Vogel wandte 
und die erwahnten Worte an ihn richtete, fing er an, eifrig zu 
schmettern, und mitten im Gesang erklang es: ,widewidewitt, wie 
singst du, mein Matzchen? singe, singe, Matzchen, widewidewitt!' 
Immer und immer wiederholte er, und deutlicher und klarer konnte 
ich die Worte verstehen .... Uebrigens brachte der Kanarien- 
vogel die Worte nicht gegliedert redend, mit mensclilichem Ton 
hervor, sondern er wob sie mitten iń den Gesang hinein. So 
erklangen sie ganz harmonisch, und im ersten Augenblick musste 
man aufpassen, um das ,widewidewitt, wie singst du, mein Matzchen/ 
zu verstehen; dann aber wurde es immer deutlicher, und ich hatte 
wirklich gar nicht zu wissen gebraucht, wie es lauten sollte, denn 
ich horte und unterschied es mit voller Bestimmtheit. “ — Ausser 
einigen anderen Beispielen entlehnt Russ noch folgenden Bericht 
eines Herrn S. Leigh Sotheby in den „Proceedings of the 
Zoological Society of London11 aus dem Jahre 1858: Ein Kanarien- 
vogel „war aus der Hand aufgepappelt, und sein erster Gesang war 
ganz verschieden von dem, der den Kanarienv6geln sonst eigen- 
thiimlich ist1). Man redete bestandig mit dem Vogel und ais er 
ungefahr drei Monate alt war, setzte er eines Tags seine Herrin 
dadurch in Erstaunen, dass er die Liebkosungen, die man ihm 
sagte, wie z. B. ,Kissie, Kissie' (Kusschen, Kusschen) nachsprach 
und den bezeichnenden schmatzenden Laut dabei hervorbrachte. 
Nach und nach lernte das Vogelchen noch andere Worte dazu, und 

1) Also auch wieder ein Beweis fiir die grosse Wiehtigkeit der Nach
ahmung.
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jetzt vergniigt es uns durch die Art und Weise, wie es die 
verschiedenen Worte nach seinem Geschmack Stunden lang (aus- 
genommen wahrend der Mauser) in verschiedenen Verbindungen 
und so deutlich, wie sie die menschliche Stimme nur hervorbringen 
kann, vortragt: ,Dear sweet Titchie4 (sein Name), ,Kiss Minnie4, 
Kiss me then dear Minnie4, ,sweet pretty little Titchie4, ,Kissie, 
Kissie, Kissie4, ,dear Titchie4, ,Titchie wee, gee, gee, gee, Titchie, 
Titchie.4 Der gewóhnliche Gesang dieses Vogels gleicht mehr dem 
der Nachtigall, und er ist manchmal vermischt mit dem Laute der 
Hundepfeife, die im Hause verwendet wird. Er flotet auch sehr 
deutlich die erste Strophe von ,God save the Queen’441).

1) Ebd. 172 f.
2) Vgl. A. Rosę, „Ueber den verschiedenartigen Gesang ein und der

selben Vogelart, insbesondere des Goldammers“. „Zoolog. Garten41 X (1869), 
S. 25 f.

3) Ebd. 174 f.
4) Naumann, „Naturgeschichte der Vbgel Deutscłilands44 V, 93 ff.

Der europaische Gimpel oder Dompfaff, dessen Naturgesang 
von den Thuringern ais „Schubkarrenziehen“ bezeichnet wird und 
ausserst mannigfaltig ist1 2 3 4), lernt es vorziiglich, Lieder nachzupfeifen. 
„Ich habe,44 sagt der altere Brehm, „Bluthanflingę und Schwarz- 
drosseln manches Lied nicht iibel pfeifen hbren; aber dem Gimpel 
kommt an Reinheit, Weichheit und Fiille des Tones kein deutscher 
Vogel gleich. Es ist unglaublich, wie weit er gebracht werden 
kann. Er lernt oft die Weisen zweier Lieder und tragt sie so 
flotend vor, dass man sich nicht satt daran hbren kann.44 — Herr 
Theodor Franek in Barmen schrieb an R u s s iiber einen Dom- 
pfaffen, der im Pfeifen von Melodien ziemlich gelehrig war: „Was 
ihn mir aber besonders lieb und werth gemacht hatte, ist Folgendes. 
Ich hatte den Gimpel in meinem Schlafzimmer hangen, wo er von 
mir und auch von meiner Frau haufig in freundlichem Ton an- 
gesprochen wurde: ,Manneken, bist du da?’ oder ,Sei wacker, 
Manneken, wacker’. . . . Diese Worte aber hat der Vogel mit nach 
und nach zunehmender Deutlichkeit sprechen gelernt44 8). — Der 
Bluthanfling hat eine bewundernswiirdige Gelehrigkeit im Nach
ahmen von fremden Vogelgesangen und kiinstlichen Melodien; 
sogar das Kreischen einer Thtirangel und andere Misstone gibt er 
wieder4). — Die Haubenlerche erlernt bis zu vier verschiedenen 
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Melodien und ahmt auch Vogel und sonstige Thiere nach1). — 
Ueber die stideuropaische Kalanderlerche schreibt Graf Gourey 
an den alten Brehm: „Ihr Lockton gleicht, einen tiefen Ton aus- 
genommen, der Lockstimme der Haubenlerche sehr. Ihr Gesang 
ist herrlich und wegen seiner ausserordentlichen Abwechselung 
wirklich wunderbar. Ihre Nachahmungskunst setzt die seltene Gabe 
voraus, ihre Stimme nach Willkiir verandern zu konnen; denn nur 
dadurch ist es moglich, bald jene hohen kreischenden, bald jene 
hellen Tonę hervorzubringen, die den Horer in Erstaunen setzen. 
Wenn sie ihren Lockton einigemal hat horen lassen, folgen ge
wohnlich einige Strophen aus dem Gesange der Bastardnachtigall; 
dann kommt der langgezogene, sehr tiefe Ruf der Amsel, in dem 
sich namentlich das ,tack, tack‘ sehr hubsch ausnimmt. Hierauf 
folgen Strophen, ja zuweilen der ganze Gesang der Rauchschwalbe, 
der Singdrossel, des Stieglitz, der Wachtel, der Finkmeise, des 
Griinlings, des Hanflings, der Feld- und Haubenlerche, des Finken 
und Sperlings, das Jauchzen der Spechte, das Kreischen der Reiher, 
und dies Alles wird in der richtigen Betonung vorgetragen.“ — 
„Le drongo paradisier,“ sagt Alix, „(egalement du groupe des 
oiseaux chanteurs) a, lui aussi, le talent d’imitation pousse a un 
haut degre: J’ai eu un drongo paradisier, ecrit Blyth, qui imitait 
si parfaitement le schana (kittacincla macroura), que Fon ne pou- 
vait distinguer le chant de celui - ci de celui de son imitateur. 
J’en ai possede un autre qui avait la meme faculte. II n’est pas 
un son que le drongo paradisier ne puisse imiter. L’un des miens 
reproduisait a merveille le chant du coq, et tous les coqs qui 1’enten- 
daient lui repondaient aussitót. II imitait de meme 1’aboiement du 
chien, le miaulement du chat, le belement de la chevre, du mouton, 
les hurlements plaintifs d’un chien que Fon bat, le croassement du 
corbeau, le chant des oiseaux chanteurs “ 2).

1) K. Russ, „Handbuch fiir Vogelliebhaber, -Ziichter und -Handler1', 
II, 274.

2) F. Alix, „L’esprit de nos bśtes", S. 362 f.
Groos, Die Spiele der Thiere.

Die amerikanische Spottdrossel, die — wie schon bemerkt — 
ein ganz ausgezeichneter Sanger ist, hat ein ausserordentliches 
Nachahmungstalent. „Im freien Walde,“ sagt Brehm, „ahmt die 
Spottdrossel die Waldvogel nach, in der Nahe des Menschen webt 
sie dem Gesange alle diejenigen Klftnge ein, die man nahe dem 

13



194 Drittes Kapitel.

Gehofte vernimmt. Dann werden nicht bios das Krahen des 
Hahnes, das Gackern der Hennen, das Schnattern der Ganse, das 
Quaken der Enten, das Miauen der Katze und das Bellen des 
Hundes, das Grunzen des Schweines nachgeahmt, sondern auch das 
Kreischen einer Thiire, das Quieken einer Wetterfahne, das Schnarren 
einer Sagę, das Klappern einer Miihle und hundert andere Ge- 
rausche mit moglichster Treue wiedergegeben11 *). Auch die euro- 
paischen Drosselarten haben nach Brehm einen starken Drang 
zur Nachahmung, allerdings mehr innerhalb der eigenen Art; doch 
nimmt die Amsel „selbst von fremdartigen Vogeln an und wird 
zuweilen zum wirklichen Spottvogel“ 1 2 3). — Nach Bechstein sind 
die Steindrossel und die Amsel sogar zu den sprechenden Vogeln 
zu zahlen, was Russ bezweifelt. Dagegen fiihrt Bechstein aus 
eigener Beobachtung an, dass Steindrosseln Melodien pfeifen 
lernen.

1) Vgl. auch die hubsche Schilderung des patagonischen Spottvogels bei 
Hudson, „The naturalist in La Plata11. S. 276.

2) Nach Romanes soli eine Amsel sogar das Krahen eines Hahnes 
nachgeahmt haben. („Die geistige Entwickelung im Thierreich11. S. 242.)

3) Russ, „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk“. S. 138.

Der eigene Gesang der Staare besteht aus „flotenden, pfeifenden, 
schnurrenden, zwitschernden, schnalzenden und schmatzenden 
Tonen“8), ist also sehr complicirt. Dem entspricht ihr ungewiihn- 
licli starker Nachahmungstrieb. Auch sie ahmen den Gesang an
derer Vogel, Hahnenschrei, Hiihnergackern, Thiirknarren u. s. w. 
nach; ja sie sind bekanntlich auch ausgezeichnet durch die Nach
ahmung menschlicher Rede. Aeltere Schriftsteller haben in dieser 
Hinsicht wahrscheinlich manches ubertrieben. Wie weit aber doch 
das Talent des Staares ausgebildet werden kann, beweist folgender 
Bericht. Von einem gelehrigen Staar, den der Schuhmachermeister 
G. Dorn besass, schreibt K. Dittmann: „Mit iiberraschender 
Leichtigkeit lernte der Vogel zuerst den ,Sammelruf der Feuer- 
wehr‘ und das alt-neue Lied ,Zu Lauterbach hab’ ich mein’ Strumpf 
verlor’n‘ nachfloten. Da er den Namen Hans hatte, so rief sein 
Herr in der Unterrichtsstunde ihm manchmal mit dem Finger 
drohend zu: ,Hans, mach’s schon!‘ Flugs hatte er dies nachgelernt 
und sprach es ganz gelaufig. Dadurch wurde man aufmerksam 
darauf, dass nicht allein ein Sanger-, sondern auch ein Redner- 
talent in ihm stecke, und seitdem wurde der Unterricht auch auf 
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Sprachiibung ausgedehnt. Es sah sehr komisch aus, wenn er sich 
neben die Schustergesellen in der Werkstatt aufstellte und ausrief 
,Bismarck hoch!1 oder wenn er ,Spitzbube( schrie, sobald Jemand 
zur Thtire hereinkam.“ Ja, ein anderer Staar konnte sogar Folgendes 
sprechen: „Hast du’s gehórt? Gelt, das ist schćjn? GutenMorgen! 
Hast schon ausg’schlafen? Was gibt’s denn gut’s Neues? Wie 
geht’s dem deutschen Kaiser? Und was macht denn Bismarck? 
Grtiss di Gott! Bist a da? Setz’ di nieder! N’ Frauerle a 
Busserl geben! Bist du’s Buberl? Ja, ja!111). — Am begabtesten 
unter allen Staaren scheint der asiatische Beo (Mainate, Atzel) zu 
sein, der zugleich auch der hervorragendste Sanger unter seinen 
Verwandten ist2).

1) Ebd. S. 145 f.
2) Ebd. S. 160 f.

13*

Indem ich viele andere nachahmende Vogel ubergehe, wende 
ich mich gleich den raben- oder krahenartigen Vogeln zu. Ich 
kann es mir nicht versagen, hier mit der herrlichen Schilderung 
in der Vorrede zum „Barnaby Rudge11 von Oh. Dickens zu be- 
ginnen, von der icli schon einmal einige Satze citirte. Freilich 
wird dabei nur wenig von der Nachahmung gesprochen; es verlohnt 
sich aber doch, diese prachtige Oharakterzeichnung dem Materiał 
der Thierpsyćhologie einzureihen. „Der Rabę in diesem Roman ist 
die dichterische Verschmelzung zweier grosser Originale, dereń 
stolzer Besitzer ich zu verschiedenen Zeiten war. Der erste stand 
in der Bliithe seiner Jugend und lebte in bescheidener Zuriick- 
gezogenheit zu London, ais ihn einer meiner Freunde entdeckte 
und mir gab. Er hatte von Anfang an ,gute Gaben1 — wie Sir 
Hugh Evans von Annę Page sagt —, die er durch Fleiss und 
Aufmerksamkeit in einer hochst exemplarischen Weise zu vervoll- 
kommnen wusste. Er schlief im Stall — gewohnlich auf Rosses 
Riicken — und versetzte einen Neufundlander durch seine iiber- 
natiirliche Klugheit dermaassen in Schrecken, dass er diesem, rein 
durch die Uebermacht des Genius geschiitzt, das Mittagessen vor 
der Nase wegnehmen konnte. Er wuchs rasch an Tugend und 
Verstand, ais in einer unheilvollen Stunde sein Stall neu an- 
gestrichen wurde. Er beobachtete die Arbeiter genau, sah, dass 
sie sorgfaltig mit der Farbę umgingen und entbrannte sofort von 
der Begierde, sie zu besitzen. Ais die Leute zum Essen gegangen 



196 Drittes Kapitel.

waren, frass er alles Blauweiss auf, was sie iibrig gelassen hatten, 
so ungefahr ein Pfund oder zwei — und diese jugendliche Indis- 
cretion hatte seinen Tod zur Folgę. — Wahrend ich noch untrost- 
lich iiber diesen Verlust war, entdeckte ein anderer Freund von 
mir in Yorkshire in einem Dorfwirthshaus einen alteren und noch 
begabteren Raben; der Wirth liess sich iiberreden, ihn fiir eine 
Entschadigung herzugeben, und der Vogel wurde an mich gesandt. 
Die erste Handlung dieses Weisen bestand darin, dass er den 
Nachlass seines Vorgangers antrat, indem er all den Kasę und die 
Geldstiicke, die jener in dem Garten vergraben hatte, wieder aus- 
grub — ein Werk unendlicher Miihe und Umsicht, das alle seine 
Geisteskrafte in Anspruch nahm. Ais diese Arbeit vollendet war, 
wandte er sich der Erlernung der Kutschersprache zu, in der er es 
bald so weit brachte, dass er sich den ganzen Tag iiber vor mein 
Fenster zu setzen und mit grosser Geschicklichkeit eingebildete 
Pferde zu kutschiren pflegte. Es mag sein, dass ich ihn trotzdem 
nie in seiner ganzen Grosse sah, denn sein friiherer Herr liess mir, 
ais er ihn mir schickte, eine Empfehlung ausrichten, ,und wenn ich 
die ganze Kunst des Vogels kennen lernen wolle, so mbchte ich so 
gut sein, ihm einen Betrunkenen zu zeigen’ — was ich niemals 
gethan habe, da ich (ungliicklicher Weise) nur niichterne Leute zur 
Hand hatte. Doch mein Respect vor ihm hatte kaum noch wachsen 
konnen, worin auch immer der stimulirende Einfluss jener Wahr- 
nehmung bestanden haben mag. Es schmerzt mich, es auszu- 
sprechen, dass er diese Gefuhle der Hochachtung weder mir noch 
Anderen gegenuber auch nur im Geringsten erwiderte, mit Aus- 
nahme der Kochin, an die er sich anschloss — aber nur, wie ich 
fiirchte, mit den materiellen Hintergedanken eines militarischen 
Liebhabersł). Einmal traf ich ihn ganz unerwartet ungefahr zehn 
Minuten von meiner Wohnung entfernt; er marschirte mitten auf 
der Strasse, von einem ziemlich grossen Publikum umringt, und 
entfaltete freiwillig die ganze Fiille seiner Kunstfertigkeiten. Nie
mals werde ich seinen unerschiitterlichen Ernst in dieser precaren 
Situation vergessen, niemals den ritterlichen Muth, mit dem er sich, 
ais er nach Hause gebracht werden sollte, hinter einem Brunnen 
vertheidigte, bis er der Uebermacht der Gegner erlag. Vielleicht 
war er ein zu strahlender Genius, um lange leben zu konnen, oder es

1) Wórtlich: „as a Policeman might have been“ (attached). 
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kam irgend eine schadliche Substanz in seinen Schnabel und von 
da in seinen Magen — was Angesichts der Thatsache, dass er den 
grosseren Theil der Gartenmauer durch Auspicken des Mortels um- 
gestaltete, unzahlige Fensterscheiben durch Hinwegkratzen des 
Kittes zertriimmerte und den grosseren Theil einer holzernen Treppe 
von sechs Stufen sammt dem Vorplatz in einzelnen Splittern ver- 
zehrte, nicht ganz unwahrscheinlich ist — kurz, nach etwa drei 
Jahren erkrankte auch er und verstarb vor dem Kiichenfeuer. Bis 
zum łetzten Moment liess er das bratende Fleisch nicht aus dem 
Auge — dann drehte er sich plotzlich auf den Riicken, indem er 
mit Grabesstimme ,Kuckuck4 rief. Seitden blieb ich rabenlos.44

1) „Naturgeschichte der Vógel Deutschlands1*, II, 47,
2) „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 30.

Obwohl es etwas iibertrieben ist, wenn Naumann sagt1), 
Kolkraben lernen oft besser ais Papageien sprechen, ist es doch 
sicher, dass bei den Krahenvogeln der Nachahmungstrieb eine er- 
staunliche Hohe erreicht. „Am auffallendsten,“ sagt Chr. L. 
Brehm iiber den Raben, „ist seine ausgezeichnete Gabe, Alles mit 
der Stimme nachzuahmen. Er lacht wie die Kinder, knurrt wie 
die Haustauben, bellt wie ein Hund und spricht wie ein Mensch. 
Die Nachahmung mehrerer deutschen Worte ist so tauschend, dass 
einige meiner Freunde, ais sie ihn zum ersten Mai horten, sich gar 
nicht iiberzeugen konnten, dass die vernommenen Worte von einem 
Raben herruhrten. ,Jacob, komm her4, ,Rudolf, komm herein4, 
,Christel, horst du nicht4 und vieles Andere spricht er herrlich, doch 
nicht wenn es verlangt wird, sondern nur wenn es ihm beliebt . . . ' 
Alle diese Worte hat er nur zufallig gelernt, denn Niemand hat 
sich die geringste Muhe mit ihm gegeben, und er studirt jetzt, da 
er haufig Menschen sprechen hbrt, taglich an neuen Worten44 2). — 
Die Brtider Muller kann ten „einen aufgezogenen, gelehrten Kolk
raben, der .Karl4, ,Adolf4 und ,Gustav4 deutlich rief, das Kikeriki 
des Hahns nebst seiner tiefgackernden Begrtissung . . . tauschend 
nachahmte. Auch den Larm der legenden Hennen und das Kollern 
des Truthahns merkte er sich. Ausser jenen schon erwfihnten 
Namen sprach der Gelehrige: ,Jacob, guter Jungę4, ,Lori, du Spitz- 
bub4, ,du Schafskopf4. Endlich eignete er sich auch das eigenthtim- 
liche kurze Hiisteln, das Rauspern und Ausspucken eines alten 
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Mannes an“ ł). — Aehnliches liesse sich von den meisten anderen 
Krahenvbgeln anftihren; doch ist, wie es scheint, der Kolkrabe der 
begabteste unter ihnen.

Am starksten zeigt sich aber die spielende Nachahmung bei 
den Papageien, dereń Gaben schon in der Romerzeit bekannt waren. 
Cato donnerte gegen die Gepflogenheit der rbmischen jeunesse 
doree, mit Papageien auf der Faust in den Strassen zu flaniren, 
und die Hofschranzen der Kaiserzeit lehrten den griinen Fremdling 
Begriissungsformeln und Segenswiinsche fiir die Casaren nachzu- 
sprechen. Kristan von Hamle, einer der kleineren thiiringischen 
Minnesanger, ausserte 1225 den Wunsch:

Ach, dass der Anger sprechen sollte, 
Ais der Sittich in dem Glas! —■

und Celius erzahlt von dem Papagei * des Cardinals Ascanius, 
dass er die zwolf Glaubensartikel hersagen konnte2). — Wie ich 
schon andeutete, erklart sich der merkwiirdig entwickelte Nach
ahmungstrieb der Papageien vermuthlich aus ihrer sehr hoch 
stehenden eigenen Sprache. „Man muss ihnen zuhbren," sagt 
Marshall, „wenn sie sich unbeobachtet glauben, wie da die 
Parchen mi teinander plaudern und mit welcher Fiille von Tonen, 
und mit wie mannigfaltigen Niiancirungen grossere Gesellschaften 
sich unterhalten“8). Um eine so complicirte Sprache zu erlernen, 
bedarf es des Nachahmungstriebes; dem entspricht es vollstandig, 
dass sich dieser Trieb bei den Papageien ganz vorwiegend auf 
akustische Eindriicke richtet4).

Indem ich dazu iibergehe, einige Beispiele auszuwahlen, ver- 
zichte ich auf die Wiedergabe einer besonders merkwiirdigen, von 
Brehm veroffentlichten Schilderung, da dieser Forscher in seinem 
Kampf gegen den Instinct und fiir die individuelle Vernunft der 
Thiere sich hierbei offenbar einer weitgehenden Leichtglaubigkeit 
schuldig gemacht hat. Die folgenden, zum Theil aus der „gefiederten

1) A. u. K. Muller, „Wohnungen, Leben und Eigenthumlichkeiten in 
der hoheren Thierwelt". S. 364.

2) W. Marshall, „Die Papageien". Leipzig 1889. S. 3 f. — Ausfiihr- 
lichere Mittheilungen von Dumichen in Brehm’s „Thierleben11.

3) Ebd. S. 42.
4) Hierbei sei bemerkt, dass mir keine einzige Mittheilung iiber die 

Nachahmung fremder Sprachausserungen — sei es thierischer oder mensch- 
licher — bei den Affen erinnerlich ist. Und doch haben manche Affenarten 
eine recht entwickelte eigene Sprache.
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Welt“ zusammengestellten Angaben sind aber nach dem Urtheil 
von Karl Russ ais zuverlassig anzusehen. — Ueber den viel- 
bewunderten Graupapagei des Herrn Director Kastner in Wien 
wird berichtet: In der ersten Zeit nach seiner Ankunft sprach er 
nur, wenn Nieniand im Zimmer war, bald aber ling er an zu 
plaudern, ohne sich um die Umgebung zu kiimmern. Er Jacht im 
herzlichen Tonę mit, wenn es von andern geschieht u. s. w.; bei 
leisem Pfeifen ruft er sogleich „Karo, wo ist der Karo11, und pfeift 
den Hund dann selbst herbei. Er flotet mit seltener Kunstfertig
keit die verschiedensten Melodien und ahmt namentlich allerlei Thier- 
stimmen tiiuschend nach. Sobald die Tischglocke erschallt, ruft er 
mit immer hoherer Stimrae die Aufwarterin „Katti“, bis sie erscheint. 
Auf Anklopfen ruft er herein, doch liisst er sich nicht tauschen, 
wenn es Jemand im Zimmer thut. Sieht er, dass eine Flasche ent- 
korkt werden soli, so ahmt er lange, ehe der Pfropf herauskommt, 
genau den Laut nach. Mit sich selber spricht er in sanftem, zart- 
lichem Ton „du gutes, gutes Jackerl“ u. s. w. Mit kraftiger 
Mannerstimme ruft er „Wach’ heraus11 u. s. w. und macht die 
Trommellaute „tra ta tra ta11 nach oder schlagt sie mit dem Schnabel 
am Kafig an; dann zahlt er „eins, zwei, drei“ u. s. w., und irrt er 
sich oder spricht er sonst ein Wort undeutlich aus, so verbessert 
er sich so lange, bis er es richtig und deutlich gesagt hat. Wenn 
der neben ihm stehende griine Papagei schreit, so sucht er ihn erst 
durch den Zuruf „pst!“ zu beschwichtigen, und wenn dieser nicht 
hilft, so schilt er mit erhobener Stimme „wart, wart, du!11 . . . Spat 
Abends pflegt er noch mit sich selber zu plaudern und schliesst 
dann regelmassig mit den Worten „gute Nacht, gute Nacht, 
JackerF *).

Ueber einen dem Herrn Ch. Schwendt gehorenden Grau- 
papagei heisst es: „Einen Beweis dafiir, dass man keinenfalls die 
Geduld verlieren darf, wenn ein Jako durchaus nicht sprechen 
lernen will, hat der meinige in auffallender Weise gegeben; ich 
musste volle acht Monate warten, bis er nur das eine Wort ,Jacob‘ 
herausbrachte, dann aber wurde ich reichlich entschadigt, denn nun 
lernte er fast an jedem Tage etwas Neues hinzu und heute, nach 
vier Jahren, weiss er so viel, dass es mir unmoglich ist, alles anzu- 
fuhren, was er spricht. Es gibt fast keinen Ausdruck der taglichen

1) K. Russ, „Die sprechenden Papageien11. 2. Aufl. 1887. S. 28 f. 
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Unterhaltung in der Familie, den er nicht nachzusprechen gelernt 
hat — und wie trefflich weiss er die Worte richtig anzuwenden! 
Er redet alle im Hause befindlichen Menschen und Thiere mit ihrem 
Nam en an, ruft und hefiehlt den Hunden und Katzen, pfeift den 
ersteren, lockt die letzteren oder schilt sie ,marsch hinaush u. s. w. 
Lasst das Schwarzkopfchen sich horen, so heisst es sogleich ,wart’ 
Schwarzkopf, schreit die Amsel, so ruft er ,bist’ still oder ich 
komm’ und du kriegst Wichse, Hex‘ (so heisst die Amsel). 
Gleicherweise unterscheidet er das ,Hanserl‘, den Kanarienvogel, 
,s’ Rothkehle' und die ,Papageile‘ (Wellensittiche), ohne je dereń 
Benennungen zu verwechseln. Von dem Ausdruck der zartlichsten 
Schmeichelnamen bis zum barschen Kommando ,fasst das Gewehr 
an‘ u. s. w. vermag seine Stimme in staunenswerther, richtiger Be- 
tonung und deutlicher Aussprache zu wechseln. Dann sagt er 
Verse her und lobt sich selbst, wenn er keinen Fehler macht; ge- 
schieht dies aber, so sagt er ,s’ ist nix, dummer Kerlh Jeden Gruss 
bringt er der Tageszeit entsprechend richtig vor, Alles, was er 
haben mochte, weiss er zu fordem. Er vermag auch bis 8 richtig 
zu zahlen" ’). — Man ersielit aus solchen Beispielen, dass es sich 
bei den Papageien nicht bios um eine blinde Nachahmung handelt, 
sondern dass besonders begabte Exemplare die richtigen Asso- 
ciationen zwischen dem akustischen Zeichen und ihrem geistigen 
Gehalt hie und da herauszufinden vermogen. Vor einer allzu hoch 
gehenden Ausdeutung solcher Leistungen wird man sich jedoch zu 
hiiten haben.

Ein mehr freiwilliges Erlernen zeigt der Graupapagei des 
Afrikareisenden Soyaux, „ein alter und wilder Vogel, der auch 
nicht sehr zahm geworden war, aber um seiner Grosse willen immer 
bewundert wurde. Er sprach fast gar nichts, sondern sagte nur 
selten einmal das Wort ,Kusu‘ (Bezeichnung der Papageien bei den 
Loangonegern). Seine Hauptstarke lag im Pfeifen, und ich habe 
niemals etwas Derartiges von einem andern Papagei gehort. Nicht 
etwa, dass er besonders kunstvoll oder ganze Lieder pfiff, aber die 
Klangfarbe war wunderbar, machtig, voll und glockenrein, wie hohe 
Orgeltbne; er rollte z. B. die Tonleiter hinauf und hinab, stets 
jedoch so, dass er einen Ton ubersprang und den ausgelassenen 
erst nach dem zweiten brachte. Sein ,Ku‘ und sein ,Au‘ in den

1) Ebd. 29 f. 
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klarsten Tonen klang herrlich. Dann aber war sein Gedachtniss fiir 
Vogelstimmen aus Afrika zu bewundern, er ahmte den Ruf des 
Regenpfeifers, der Schildkrahe und Anderes mehr nach“ *).

Bei den Kakadus kommen beachtenswerthe Sprachkiinstler vor, 
obwohl sie hierin den Graupapageien nachstehen. Ais sehr gesellige 
Vogeł ahmen sie sich auch gegenseitig in Bewegungen und Sprach- 
kiinsten nach. „Kopfnickend und unter den drolligsten Verbeugungen,“ 
sagt Russ vom Kakadu, „den bunten Federbusch in wechselvollem 
Spiel klappend, spielt, turnt und klettert er, und mit iiberaus 
spasshaftem Eifer ahmen die iibrigen nach, was der einzelne vor- 
bringt, und zwar nicht allein die geschilderten Bewegungen, sondern 
auch die gelernten Worte und vor Allem das Geschrei “ 1 2). — Der 
Halsbandsittich lernt in einzelnen Fallen ganz vorziiglich sprechen; 
man hat Beispiele, in denen ein solcher Sittich hundert Worte und 
ganze Redensarten und noch dazu in mehreren Sprachen, Deutsch, 
Englisch und Franzbsisch, klar und deutlich aussprechen konnte, 
wahrend er zugleich staunenswerthe Klugheit und Intelligenz ent- 
faltete. — Ebenso gelten die orange-stirnigen Keilschwanzsittiche, 
viele Araras, manche Loris, Kakadus u. s. w. fiir gute Sprecher, 
und in neuerer Zeit haben sich sogar die niedlichen kleinen Wellen- 
papageien ais sprechende Vogel entpuppt. Zuerst hat im Jahre 
1877 FrHulein Eugenie Maier in Stuttgart iiber einen solchen 
Sprecher berichtet. Der noch jungę Wellensittich eignete sich 
zuerst einige schone Tonę aus dem Gesang eines Sonnenvogels an. 
Dann lernte er die Trompetentbne der Zebrafinken und vergass 
dariiber den Ruf des Sonnenvogels. „Ich schaffte,“ erzahlt die 
Besitzerin, „die Zebrafinken daher fort, sodass ,Misse', wie ich ihn 
nannte, mit keinem anderen Vogel in Beriihrung kam, und bald 
unterliess er auch das Trompeten. Wie gross war aber meine Ver- 
wunderung und Freude, ais er mich eines Tages mit den Worten 
,Liebe kleine Misse, komm, komm‘! uberraschte, die er Anfangs 
schiichtern aussprach, bald jedoch laut und deutlich. Mit denselben 
hatte ich ihn Morgens immer begriisst, ganz ohne die Absicht, 
sie ihn sprechen zu lehren. Nicht lange, so begann er auch noch 
,o du liebe kleine Misse, lieb’ klein’ Herz, komm, gib mir ’nen 
Kussb Allerliebst ist es anzusehen und anzuhóren, wenn er mit 

1) Ebd. S. 31 f.
2) Ebd. S. 117.
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meinem Finger spielt, denselben kiisst, besingt, zu atzen sucht1); 
er fliegt fort, kehrt zuriick und wiederholt dieses Spiel unzahlige 
Mai, wobei er fortwahrend die erwahnten Worte plaudert2 3). — 
Ein junger Wellensittich befand sich nach einei- Mittheilung 
K. v. Scheidt’s in der Werkstatte eines Schneidermeisters. Er 
iiberraschte eines Tages die Arbeiter, die sich viel mit ihm be
schaftigt hatten, mit den leise gesprochenen Worten: ,Jacob, gehst 
du her, Dickkopf, Spitzbube!‘ Die Leute trauten ihren Ohren nicht, 
einer bestatigte, ein anderer bestritt, dass der Vogel gesprochen 
habe, dann aber horten sie ihn bald ganz laut und vernehmlich 
reden a).

1) Wenn diese Beobachtung richtig ist, hatten wir hier auch ein 
Pflegespiel.

' 2) Ebd. S. 302 f.
3) Ebd. S. 303 f.

Zum Schluss fiilire ich noch einige Erscheinungen an, bei denen 
die Nachahmung eine mehr s o ci ale Wirkung zeigt. Ich erinnere 
an das von Spencer angeftihrte Beispiel der „sympathy“ : wenn 
in einem Schwarm von Vbgeln einer auffliegt, so erhebt sich so- 
gleich die ganze Schaar. Solche Massenwirkungen der Nachahmung 
konnen auch ais Spiele auftreten. Ihre Bedeutsamkeit wird ein- 
leuchten, wenn man folgende vortreffliche Bemerkung von James 
liest: „Es gibt eine andere Art menschlicher Spiele, in die hohere 
asthetische Gefiihle eintreten. Ich meine jene Liebe zu Festlich- 
keiten, Ceremonien, Ordalien u. s. w., die in unserer Species all- 
gemein zu sein scheint. Die niedersten Wilden haben ihre mehr 
oder weniger durch bestimmte Formen geregelten Tiinze. Die ver- 
schiedenen Religionen haben ihre feierlichen Gebrauche und 
Uebungen, und die btirgerliche und militarische Gewalt stellt ihre 
Grosse durch Processionen und Festlichkeiten verschiedener Art 
dar. Wir haben unsere Opern, Spiele (parties) und Maskeraden. 
Ein allen diesen ,ceremoniellen Spielen' (wie man sie nennen 
kónnte) gemeinsames Element ist die freudige Erregung bei der 
gemeinsamen Action, die von einer organisirten Menge ausgeht. 
Die gleichen Handlungen, im Verein mit einer Masse ausgeftihrt, 
scheinen viel mehr zu bedeuten, ais allein ausgefiihrt. Ein Spazier- 
gang inmitten der Volksmenge an einem Feiertag-Nachmittag, ein 
Ausflug, um Bier oder Kaffee in einem offentlichen Local . . . . zu 
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trinken, sind Beispiele hierfiir. Es ist uns nicht etwa nur unter- 
haltend, so viele Fremde zu sehen, sondern es ist dabei ein ganz 
besonderer Reiz, unseren Theil an dem Collectivleben der Masse zu 
haben. Ihr Anblick ist der stimulus, und wir reagiren darauf durch 
unsere Neigung, uns mit ihnen zu vereinigen und z u thun, was 
sie thun, und durch unsere Abneigung, zuerst aufzuhoren und 
allein nach Hause zu gehen“ J). In den letzten Worten zeigt es 
sich, dass solchen Massenspielen die Nachahmung zu Grunde liegt. 
In der That wird man der Nachahmung eine ausserordentliche 
sociale Wirkung zuschreiben miissen. G. Tar de sieht in ihr 
geradezu das Grundprincip der Vergesellschaftung iiberhaupt. Es 
gibt drei grosse Gesetze der Wiederholung, sagt er in 
kuhnem Gebrauch der Analogie, namlich die Undulation im 
Materiellen, die „nutrition-gśneration“ im Physiologischen, und die 
Nachahmung im Psychologischen. Die Nachahmung aber schafft 
die Gesellschaft, la sociótó c’est 1’imitation1 2).

1) W. J ames, „The prineiples of psychology“, II, 428.
2) G. Tarde, „Qu’est-ce qu’une societe?11 Revue philosophique XVIII 

(1884). — Vgl. den Aufsatz „Imitation“ von J. Mark Baldwin (Mind 1894), 
der in dem Wechsel von Expansion und Contraetion beim Protoplasma die 
erste Aeusserung der Nachahmung sieht und sie so zu dem Centralphanomen 
des ganzen Lebens macht.

Wenn so der Nachahmung jedenfalls eine sehr grosse Bedeutung 
fiir das sociale Leben der Menschen und Thiere zukommt, so wird 
man erwarten diirfen, dass sie sich beim Thiere ebensogut wie beim 
Menschen auch spielend in ihrer socialen Form zeigt. Und das ist 
in der That der Fali. Es kommt vor, dass grossere oder kleinere 
Heerden und Schwarme sich zu gemeinsamen Bewegungsspielen, 
Stimmiibungen, ja auch zur Uebung von Bewerbungskilnsten und 
zu spielenden Kampfen vereinigen, wobei offenbar das Spiel, das 
ein Thier begonnen hat, sich durch den Nachahmungstrieb wie 
eine plotzliche Ansteckung iiber den ganzen Trupp verbreitet. Dabei 
wird dann haufig zur blossen Nachahmung der Instinct des Wett- 
eiferns hinzutreten, besonders bei solchen Massenspielen, die Be- 
werbungserscheinungen enthalten.

Aus dem Reiche der Saugethiere ist mir allerdings hieriiber 
verhfiltnissmassig wenig bekannt geworden. Ich bin jedoch ilber- 
zeugt, dass z. B. das gemeinsame tolle Dahinrasen grosser Schaaren 



204 Drittes Kapitel.

von wilden Pferden, Gazellen, Springbocken u. s. w. manchmal 
nicht durch eine reale Gefahr veranlasst ist, sondern ein gemein- 
schaftliches Bewegungsspiel darstellt. Auch bei Kuhheerden kann 
man es haufig beobachten, dass etwa eine der Kuhe den Abhang 
hinunterspringt, an dem sie grasen, und nun bald eip grosser Theil 
der Heerde unter lustigen Spriingen und Kampfspielen nachfolgt. 
Selbst bei Ferkeln ist das Ansteckende spielender Bewegungen zu 
erkennen. — Die gemeinsamen tollen Bewegungsspiele von See- 
hunden und Seelowen sind schon erwahnt worden. — Einen sehr 
schonen Fali von Massenspielen hat Hudson bei Wieseln ge
sehen. „Die meisten Sbugethiere, “ sagt er, „sind verhaltniss- 
massig schweigsam und . . . zeigen, da sie nicht so leicht fluchten 
konnen und uberdies mehr verfolgt werden ais die Vogel, nur seiten 
ein volles Gehenlassen in Anwesenheit des Menschen; es ist schwer, 
irgend ein wildes Thier unbemerkt zu beobachten. Nichtsdesto- 
weniger sind ihre Unterhaltungen nicht so seiten, ais man annehmen 
móchte. Mehr ais einmal machte ich die Erfahrung, dass Arten, 
mit denen ich recht wohl bekannt war oder zu sein glaubte, sich 
in einer Weise verhielten, die mich vollig uberraschte. Auf der 
Jagd . . . beobachtete ich eine Schaar von ungefahr einem Dutzend 
Wieseln, die wie toll auf einer Viscacha-Niederlassung umher- 
jagten. Diese Wiesel waren von der gewohnlichen, grossen Art 
Galictis barbara, ungefahr von der Grosse einer Katze, und in einer 
Unterhaltung begriffen, die an einen complicirten Tanz erinnerte; 
und so vertieft waren sie dabei, dass sie mich nicht bemerkten, ais 
ich mich ihnen auf sechs bis sieben Meter naherte und stehen 
blieb, um ihnen zuzusehen. Sie rannten alle schnell umher, setzten 
iiber die Lócher des Baues, kehrten allemal rasch um, wenn sie 
das Ende des Hiigels erreicht hatten und . . . beruhrten sich dabei 
gegenseitig nie, obwohl sie augenscheinlich ganz ausser sich vor 
Erregung waren und ihre Wege sich in allen moglichen Winkeln 
durchkreuzten; dabei ging Alles so flink und mit so vielen Aende- 
rungen der Richtung, dass ich vollig verwirrt wurde, wenn ich 
eines der Thiere im Auge zu behalten suchte" *).

Falls man den schnell um sich greifenden Zerstorungstrieb, den 
etwa eine Schaar von Kindern gegenuber von Maikafern, Froschen, 
oder einem grosseren Thier, z. B. einer Katze, zeigen kann, ais

1) „The naturalist in La Plata“. S. 384 f. 
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etwas Spielartiges aufzufassen geneigt ist, so kann man in diesem 
Zusammenhang auch an eine Erscheinung erinnern, die Hudson 
in dem Kapitel „Some strange instincts of cattle“ besprochen hat. 
Es handelt sich dabei um die bei social lebenden Vogeln und 
Raubthieren, sowie bei Rindern ziemlich haufig beobachteten „Hin- 
richtungen“ von erkrankten, verwundeten oder sonst hilflos ge- 
wordenen Kameraden. Ich beschrftnke mich auf drei Beispiele. 
Wenn eine Ratte verwundet ist, wird sie haufig von den anderen 
getódtet, wie ich das selbst einmal gesehen habe. Ja, nach 
Az ar a’s Bericht braucht man nur eine gefangene Ratte durch 
Kneifen in den Schwanz zum Schreien zu bringen, um es unter 
Umstanden zu erleben, dass die Mitgefangenen tiber sie herfallen 
und sie todtbeissen ł). — „It was on a summer’s evening,“ berichtet 
Huds on aus seinen Kindheits-Erinnerungen, „and I was out by 
myself at some distance from the house, playing about the high 
exposed roots of some old trees; on the other side of the trees the 
cattle, just returned from pasture, were gathered on the bare level 
ground. Hearing a great commotion among them, I climbed on 
to one of the high exposed roots, and, looking over saw a cow on 
the ground, apparently unable to rise, moaning and bellowing in a 
distressed way, while a number of her companions were crouding 
round and goring her“ 1 2). — In dasselbe Gebiet gehoren wohl die 
oft etwas phantastisch geschilderten Hinrichtungen bei Krahen. 
„Im nbrdlichen Schottland und auf den Faroe - Inseln,11 sagt Dr. 
Edmonson, „kommen gelegentlich aussergewohnliche Krahen- 
Versammlungen vor. Sie vereinigen sich, ais waren sie dazu vor- 
geladen, in grosser Anzahl; einige aus dem Schwarm sitzen mit 
hangenden Kopfen da, wahrend andere so ernst wie Richter aus- 
sehen, und wieder andere ausserordentlich thatig und larmend sind. 
Im Verlauf einer Stunde trennen sie sich wieder, und es ist nicht 
ungewohnlich, dass man nachher eine oder zwei von den Krahen 
todt auf der Stelle liegen sieht“3). — Hudson erklart Beispiele 
rasender Mordlust, wie die beiden zuerst angefiihrten, aus dem In
stinct, bedrangten Genossen zu helfen: die Kameraden suclien 
wiithend nach dem Feind, der die Bedrfingniss verursacht hat, und 

1) Ebd. S. 343.
2) Ebd. S. 339.
3) Romanes, „Animal Intelligenee“. S. 324.
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fallen in einer Art Ulusion iiber das Thier her, dem sie eigentlich 
zu Hilfe kommen wollen. Diese Erklarung kommt mir nicht sehr 
wahrscheinlich vor. Darwin und Romanes meinen, es handle 
sich um einen besonderen, der Art niitzlichen Instinct. Auch 
diese Vermuthung scheint mir gewagt zu sein, denn es ist nicht 
einzusehen, warum es nicht geniigen sollte, dass die Heerde solche 
Thiere einfach ihrem Schicksal uberlasst. Das Richtigste scheint 
mir daher zu sein, dass man keinen specialisirten Instinct annimmt, 
der auf die Hinrichtung von Heerdengenossen geht, die irgendwie 
in’s Ungliick gerathen sind, sondern dass man ais vererbt nur die 
allgemeinen Kampf- und Zerstorungstriebe anerkennt, die immer 
bereit sind, hervorzubrechen. „In dem Ungliick unserer besten 
Freunde ist etwas, was uns nicht ganz missfallt,“ sagen Lar och e- 
foucauld und Kant. Der Anblick eines Verkriippelten oder 
Betrunkenen kann bei Kindern und Naturmenschen eine wilde 
Lust, zu schaden, zu qualen, zu zerstoren, hervorrufen. Und so 
wird auch beim Thier dem gesch wach ten Kameraden gegeniiber 
manchmal „das radicale Bose“, d. h. der angeborene Kampf- und 
Zerstorungstrieb, zum Ausbruch kommen und sich durch das 
machtige Princip der Nachahmung wie eine Alles verzehrende 
Flamme iiber eine sonst eintrachtige Heerde verbreiten. Ein wirk- 
liches Spiel wird man darin nicht sehen wollen, und ich will mich 
deshalb nicht langer bei dieser Frage aufhalten; immerhin wird 
man dabei mit einem gewissen Recht von einer spielahnlichen 
Thatigkeit reden diirfen.

Wirkliche Spiele sind dagegen vermuthlich die gemeinsamen 
Stimmiibungen, die auch bei Saugethieren nicht selten vorkommen. 
Sehr schon kann man das z. B. in zoologischen Garten beobachten, 
die mehrere Ldwen beherbergen. So habe ich es haufig mit an- 
gehort, wie eine jungę Lowin ihre Stimme erhob, zuerst mit eigen- 
thiimlichen wiirgenden Tonen, dann mit donnerndem Gebrull, und 
wie bald darauf die anderen Lówen zu einem furchtbaren Concert 
einstimmten, durch das sie das ganze Ldwenhaus erzittern machten. 
Dies pflegen die Lowen auch in der Wildniss zu thun. „Sobald 
ein Lowe,“ sagt Brehm, „seine gewaltige Stimme erhebt, fallen 
alle tibrigen, die es hóren, mit ein, und so kommt es, dass man im 
Urwalde zuweilen eine wirklich grossartige Musik vernehmen 
kann.“ — Die Concerte des Briillaffen miissen hier ebenfalls an- 
gefiihrt werden, dereń Geschrei die siidamerikanischen Urwalder
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erfiillt. Auch bei ihnen erhebt zuerst ein einzelner die Stimme, bis 
dann die anderen von einer wilden Erregung ergriffen werden und 
den Vorsanger accompagniren. — Ich glaube annehmen zu miissen, 
dass es sich dabei im Grund um eine Bewerbungserscheinung han
delt, dereń sich der Nachahmungstrieb bemachtigt. — Aehnlich 
verh;ilt es sich offenbar bei den „steinerweichenden11 Concerten der 
Katzen.

Zahlreicher ais bei den Saugethieren scheinen die auf der an- 
steckenden Wirkung des Nachahmungstriebes beruhenden Massen- 
spiele bei den Vogeln zu sein. Ich erinnere an die unter der 
Rubrik „Experimentiren“ mitgetheilten Schilderungen des Chakar 
(Chauna chavarria), an das gemeinsame Schreien und Schnattern 
der Ganse, Enten und Krahen, an die tausendstimmigen Concerte 
der Sanger des Waldes, die sich gegenseitig anfeuern. Wie hierbei 
das Materiał des Nachahmungsspieles sicher vielfach in Bewerbungs- 
erscheinungen besteht, so ist es auch in anderen Fallen. Ich fiihre 
einige vonHudson’s schónen Schilderungen an. Viele Vogelarten 
erfreuen unser Auge durch gemeinsam ausgefuhrte Flugkiinste. 
„Manchmal erheben sie sich bei heiterem Wetter zu grosser Hohe 
und schweben nun fiir eine Stunde oder langer an einer Stelle 
umher — eine zarte Vogelwolke droben im Blauen, die ihre Form 
nicht wechselt . . .; aber in der scheinbaren Verwirrung herrscht 
vollkommene Ordnung, und unter den vielen Hunderten bewahrt 
jede schnell oder langsam dahingleitende Gestalt ihren richtigen 
Abstand mit solcher Genauigkeit, dass niemals auch nur zweie sich 
beriihren ... es ist eine solche Menge und eine so wunderbare 
Pracision in den endiosen Bogenbewegungen aller einzelnen Vogel, 
dass der Betrachter eine Stunde lang auf dem Riicken liegen kann, 
ohne Ermiiden diesem geheimnissvollen Wolkentanz in den Gefilden 
der Seligen zuschauend."

Der schwarzkopfige Ibis in Patagonien, der fast so gross wie 
ein Truthahn ist, gibt sich gewohnlich am Abend seltsamen, tollen 
Spielen hin. Ein ganzer Schwarm scheint plotzlich vom Wahnsinn 
ergriffen zu sein. Die Vogel stiirzen sich gleichzeitig mit er- 
schreckender Gewalt aus der Hohe herab, fliegen in hochst ex- 
centrischer Weise herum und erheben sich, wenn sie fast am Boden 
sind, von Neuem in die Hohe, um das Spiel zu wiederholen, wah
rend sie die ganze Zeit iiber die Luft mit ihrem harten, metallischen 
Geschrei kilometerweit erschiittern. — Wahrend die Spiele der 
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meisten Entenarten in Scheinkampfen auf dem Wasser bestehen, 
fiihrt die schone, geschwatzige -Pfeifente von La Plata hiibsche 
Luftpiele auf. Zelin bis zwanzig Stiick erheben sich in die Luft, 
bis sie nur noch wie kleine Punktp erscheinen, ja manchmal ganzlich 
dem Auge entschwinden. In dieser grossen Hohe bleiben sie oft 
Stunden lang an einem Platz, sich abwechselnd trennend und wieder 
vereinigend, wobei die feinen, hellen, pfeifenden Tonę des Mdnnchens 
mit den ernsten, gemessenen des Weibchens merkwiirdig uberein- 
stimmen. Und jedesmal, wenn sie zusammentreffen, schlagen sie 
sich gegenseitig so kraftig auf die Flugel, dass der Larm, der wie 
Handeklatschen klingt, deutlich horbar bleibt, selbst wenn die Vogel 
dem Auge unerreichbar sind.

Die schonste Wachtelart in La Plata sind die Ypecaha, herr- 
liche, kraftvolle Vógel von Huhnergrdsse. Eine Anzahl der 
Ypecahas haben einen kleinen Versammlungsplatz dicht beim 
Wasser. Zuerst erhebt einer der Vógel in den umgebenden Binsen 
dreimal einen lauten Schrei, ein Einladungszeichen, das schnell 
von den Vogeln erwidert wird, die von allen Seiten her zu dem 
gewohnten Platze eilen. Bald sind zehn bis zwanzig zusammen 
und beginnen sofort mit ihrer Auffuhrung, die in einem schreck- 
lichen Schreiconcert besteht. Ihre Tonę erinnern einigermaassen 
an die menschliche Stimme, wenn sie in extremem Schrecken oder 
Schmerz auf’s Aeusserste angestrengt wird. Einem langen durch- 
dringenden Ruf von erstaunlicher Gewalt und Heftigkeit folgt ein 
tieferer Ton, ais ob das Geschopf in dem ersten Aufschrei fast alle 
seine Krafte ausgegeben hatte. Dieser Doppelschrei wird einigemal 
wiederholt und ist von anderen Lauten begleitet, die halbunter- 
driicktem Gestohne ahneln. Zugleich rennen die Vbgel wie besessen 
hin und her, die Schwingen vibrirend ausgebreitet, den langen, weit 
offenen Schnabel in die Hohe gerichtet. Nach drei oder vier 
Minuten geht die Gesellschaft wieder friedlich auseinander.

Die Jacanas, seltsame Vogel mit eigenthtimlichem, hahnen- 
kammartigem Kopfputz, Sporen an den Flugeln und langen, diinnen 
Zehen haben eine Art von Auffuhrung, die offenbar dazu dient, 
den sonst verborgenen Schmuck der Schwingen zur Geltung zu 
bringen. Auf einen Lockruf kommen zwolf bis fiinfzehn zusammen, 
bilden einen dichten Haufen, lassen kurze, aufgeregte, schnell 
wiederholte Tonę horen und entfalten ihre Schwingen wie schone, 
lose zusammengestellte Flaggen. Manche halten sie senkrecht und 
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unbeweglich in die Hohe, andere offnen sie nur halb in schnell 
vibrirender Bewegung und wieder andere bewegen sie in langsamem, 
regelmassigem Tempo aufwarts und abwartsx).

In allen diesen Beispielen, die sich ohne Miihe sehr vermehren 
liessen, zeigen sich ais unverkennbare Grundlage des Spiels die 
Bewerbungskiinste, wovon man sich durch einen Blick auf das 
nachste Kapitel leicht iiberzeugen kann. Indem aber die ansteckende 
Wirkung der Nachahmung hinzutritt, werden die Auffiihrungen zu 
merkwiirdigen Massenspielen von orgiastischem Cha
rakter. Es ist, wie ich glaube, die in der Ethnologie und Cultur- 
geschichte so haufig vorkommende Verquickung von sexueller 
Erregung und imitativer Suggestion, die uns hier im Reich 
der Vogel mit besonderer Deutlichkeit entgegentritt. Den Massen
spielen der Vogel entsprechen die mit sexuellen Erregungen ver- 
kniipften Massentanze der Menschen. Mail vergleiche etwa mit den 
oben angefiihrten Beispielen Middendorff’s Schilderung eines 
tungusischen Balles: „Bald wurde der Tanz sttirmisch, die Be
wegungen wurden hopsend und springend, der ganze Korper wiegte 
sich, die Physiognomien entflammten, die Zurufe wurden immer 
ekstatischer, immer klappernder uberstimmte einer den andern; die 
Pelzrocke, die Schenkelhosen wurden abgeworfen. Alles ringsum 
wurde schliesslich von der Phrenesie ergriffen. Noch vermochten 
einige zu widerstehen, aber schon begann unvermerkt ihr Kopf 
bald rechts, bald links sich zu neigen, dem Tacte folgend, und 
urplotzlich, ais hatte ein solcher Zuschauer feste Bandę durch- 
rissen, stiirzte er zwischen die Tanzenden hinein, den Kreis er- 
weiternd"1 2). — Der Unterschied beider Phanomene liegt darin, 
dass die Bewegungen der Menschen das Instinctive der Be- 
werbungskiinste weniger deutlich hervortreten lassen, obwohl in den 
scheinbar frei erfundenen Tanzbewegungen nach meiner Ueber- 
zeugung mancherlei lnstinctives verborgen ist, wie umgekehrt bei 
den Bewerbungskunsten der Vogel mancherlei individuell erlernt 
sein mag.

1) Vgl. „The naturalist in La Plata11. S. 265—269.
2) O. Stoli, „Suggestion und Hypnotismus in der Volkerpsychologie“. 

Leipzig 1894. S. 24.
Gro os, Die Spiele der Thiere. 14
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8) Neugier.

Das einzige rein g e i s t i g e Spiel, das mir in der Thierwelt 
entgegentrat, ist die Neugier. Die Neugier ist offenbar eine be- 
sondere Form des Experimentirens, sie ist ein geistiges Ex- 
perimentiren. Die psychische Fflhigkeit, die durch dieses Ex- 
perimentiren getibt wird, ist die Aufmerksamkeit. — Die 
Aufmerksamkeit erscheint ais die nothwendige Begleiterin hdchst 
wichtiger thierischer Instincte. Schon Leroy sagt, die Thiere seien aus 
drei Griinden aufmerksam: par les besoins de 1’appetit, par ceux 
de 1’amour et par la nścessitś d’óviter le peril ’) — und Ribot 
hat die Bedeutung der Aufmerksamkeit fiir die Thiere in den 
gleichen Ursachen gesehen1 2 3 * * * *). — Eine spielende Einiibung dieser 
so ausserordentlich wichtigen Fahigkeit tritt nun da ein, wo das 
Thier neugierig ist. Neugier ist spielendes Appercipiren. Die Auf
merksamkeit, zunachst ein wesentliches Element jener Haupt- 
instincte, besonders des Nahrungs- und Fluchtinstinctes, tritt in der 
Neugier tiber ihre praktische Anwendung hinaus und wird zum 
Spiel. Der Nutzen dieses Spiels liegt vor Allem in der geistigen 
Uebung und in der Bereicherung des Wissens, oder — wie James 
es ausdriickt — darin, dass es zur Erhaltung der Art am zu- 
triiglichsten ist, wenn sich Thiere fiir neue Dinge, die ihnen ja 
niitzlich sein konnen, interessiren8).

1) „Lettres philosophiąues sur rintelligence et la perfectibilite des 
animaux“, S. 71.

2) Th. Ribot, „Psychologie de l’attention“. 2. Aufl. Paris 1894. 
S. 44 f. — Ribot hat meiner Meinung nach Recht, wenn er hier Hunger und 
Furcht mehr betont ais die Liebe.

3) W. James, „Principles of psychology" II, 429. — Dass iibrigenś
alle Spiele die Aufmerksamkeit und iiberhaupt die geistigen Fahigkeiten
iiben, habe ich schon betont. Sikorski hat nachgewiesen, dass sich die
Aufmerksamkeit der Kinder ganz besonders durch die Spiele entwickelt
(Revue philosophiąue, April 1885). In der Neugier aber tritt die Aufmerksam
keit ais ein selbststandiges Spiel auf.

Die Auffassung der Neugier ais spielende Aufmerksamkeit 
fordert gebieterisch eine — wenn auch summarische — Beant- 
wortung der Frage: was ist Aufmerksamkeit? Auf diese 
Frage gibt es aber nicht nur keine allgemein anerkannte Antwort, 
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sondern die verschiedenen Losungsversuche gehen sogar -in der 
bedenklichsten Weise auseinander. „Du konntest deine Weisen 
fragen", heisst es in Schiller’s „Resignation"; und hier liegt in 
der That, wenn man die Weisen gefragt hat, die Resignation sehr 
nahe. Denn wahrend fiir die einen die Aufmerksamkeit ais das 
einzige besondere „Vermogen“, das sich aus dem Schiffbruch der 
Vermogenstheorie gerettet hat, im Mittelpunkt des hoheren Seelen- 
lebens steht, ist sie fur andere nur eine lebhaftere Form des 
Empfindens oder gar identisch mit „Bewusstsein" iiberhaupt1). Ich 
entwickele ,in den folgenden Satzen andeutungsweise meine Auf
fassung des Problems, die, soviel ich weiss, in manchen einzelnen 
Ziigen und auch ais Ganzes neu ist.

1) Ueber diese Ansicht vergleiehe man die in der negativen Kritik seharf- 
sinnige Abhandlung von Harry E. Kohn: „Zur Theorie der Aufmerksam
keit “. Halle 1895. — Ueber die Verschiedenartigkeit der Losungen siehe 
Kiilpe’s „Grundriss der Psychologie" (1893), S. 438: „Jeder einigermaassen 
selbststandige Psycholog pflegt gegenwartig Wesen und Ursprung der Auf
merksamkeit in seiner Weise zu bestimmen."

14*

Die urspriinglichste Form der Aufmerksamkeit ist nicht (wie 
man meist annimmt) die Concentration auf einen gegen- 
wartig vorhandenen Eindruck, sondern die Erwar. 
tung eines zukiinftigenEindruckes, verkniipftmitder 
Vorbereitung auf die instinctiven Bewegungen, die 
dieser erwartete Eindruck hervorrufen wird. Die 
wichtigsten Gefiihle, die dabei „interesseerregend" zu Grunde liegen, 
sind einerseits Hunger und Zorn (Lauern auf die Beute), anderer- 
seits die Furcht (Bereitschaft zur Flucht). Indem das Thier auf 
Grund irgend eines Reizes eine Beute oder eine Gefahr erwartet 
(vgl. den Signalreiz bei Reactionsversuchen), verhalt es sich in 
regungsloser Spannung, bis die instinctive Angriffs- oder Flucht- 
bewegung moglich ist; es wartet sprungbereit auf den Eindruck, 
der die Instinctsbewegung auslosen wird, auf die es etwa durch die 
Witterung oder ein fernes Gerausch schon vorbereitet ist. Darin 
besteht die primitivste Form der Aufmerksamkeit. Ein kiinstliches 
Analogon dafiir bieten die Experimente iiber Reactionszeit. Physio- 
logisch wird sich der Vorgang denken lassen ais eine starkę Er- 
regung im Bereich derjenigen Bahnen, die zur Adaptirung der be- 
treffenden Sinnesorgane und zur Innervation der erforderlichen 
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Bewegungsmuskeln dienen, verbundenmit noch starkerenHemmungen, 
die die Entladung der angesammelten Bewegungsantriebe bis zum 
Eintreten des erwarteten Eindrucks verzogernl).

1) . Ist die Hemmung ungenugend, so tritt bei Reactionsversuchen die 
sog. „negative Apperception" ein.

2) „Un jour en Tunisie," sagt Alix, „j’ai eu Foccasion de tuer a 
coups de crosse de fusil un chat sauyage qui guettait si attentiyement un 
oiseau que je pus arriver tout prćs de lui sans qu’il s’en doutat" („L’esprit 
de nos bgtes", 65).

Die lauernde Katze ist das beste Beispiel fiir die urspriing- 
lichste, instinctivste Form der Aufmerksamkeit. Der Anblick des 
Mauseloches und vielleicht ein Gerausch der Maus war der 
„Signalreiz11, und nun adaptirt sie Auge und Ohr auf den er
warteten Eindruck (das Erscheinen der Maus), die motorischen 
Nerven sind bereit, die Sprungbewegung auszulosen, zugleich aber 
auch gehemmt, bis der rechte Augenblick gekommen ist, und die 
Hemmungserscheinungen dehnen sich auch iiber die unbetheiligten 
Muskeln aus; denn nur so vermag das Thier ganz in der Erwartung 
aufzugehen, die eine Art Autohypnose ist2). Zugleich ist die 
Regungslosigkeit dem Thiere von Werth, um von der Beute oder 
dem gefahrlichen Feind (ich fasse der Kurze wegen auch die Auf
merksamkeit des fluchtbereiten Thieres ais ein Lauern auf) nicht 
bemerkt zu werden.

Alle diese Ziige bleiben bei den hoheren Formen der Auf
merksamkeit bestehen. Alle Aufmerksamkeit ist eine Art Lauern. 
W as besonders die Hemmungserscheinungen betrifft, so vergleiche 
man mit der lauernden Katze die allgemeine Schilderung der 
„Begleiterscheinungen der Aufmerksamkeit*1 in O. Kulpę’s um- 
sichtiger Darstellung, besonders seine Beschreibung der Hemmungs- 
phanomene. „Schon friiher,“ sagt er, „erwahnten wir das merk- 
wiirdige Resultat, dass eine unter der Herrschaft der Lust 
eingetretene Beschleunigung des Pulses abnehme, sobald sich die 
Aufmerksamkeit auf das Gefiihl richtet, und dass im gleichen Falle 
eine durch Unlust hervorgerufene Verlangsamung des Pulses noch 
grosser werde. Da die hierbei angewandten Lust- und Unlustreize 
sehr verschiedenen Ursprungs waren, so scheint sich darin ein all
gemein eres Verhalten auszuprfigen. Ferner ist es eine bekannte 
Thatsache, dass wir den Athem anhalten, wenn wir auf etwas recht 
aufmerksam sein wollen. Freilich steht diese Erscheinung in be- 
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sonders engem Zusammenhang mit dem Lauschen, also mit der auf- 
merksamen Erwartung von Gehbrseindriicken, und das konnte 
Veranlassung geben zu glauben, dass die beim Athmen hórbaren 
Exspirationen oder Inspirationen vermieden werden sollen. Man 
iindet jedoch ein gleiches Verhalten auch bei andern Sinnes- 
eindriicken. Wird die Apperception derselben durch ihre Schwache 
oder kurze Dauer oder durch die gleichzeitige Anwesenheit ab- 
lenkender Reize sehr erschwert, so pflegt das Athmen, so viel es 
geht, unterdriickt zu werden .... Ganz ahnlich ist die Hemmung 
der Bewegungen des Kbrpers oder der Glieder eine unwillkiirliche 
Folgeerscheinung aufmerksamer Concentration. Der Nachdenkliche 
verlangsamt seine Schritte, oder bleibt sogar vollig stehen. Fesselt 
uns plotzlich irgend eine Vorstellung intensiv, so halten wir spontan 
in der Thatigkeit inne, die etwa unsere Glieder vollzogen“ *).

Wenn demnach die Aufmerksamkeit in dem Lauern auf einen 
zukiinftigen Eindruck beruhen soli, auf den man mit einer mehr 
oder weniger lebhaften Reaction antworten wird, so ist damit schon 
gesagt, dass die Wahrnehmung des eingetroffenen Eindruckes 
nicht mehr zum Act der Aufmerksamkeit gehbrt. Gerade diese 
Wahrnehmung halt man aber .gewohnlich erst fiir die wirkliche 
Bethatigung der vorher nur in einem Vorbereitungsstadium befind- 
lichen Aufmerksamkeit. Ich meine, es miisste bei unbefangenem 
Nachdenken einleuchten, dass diese so verbreitete Ansicht falsch 
ist. Betrachtet das Reh den Jager aufmerksam?- Nein, es ist nur 
aufmerksam, so lange es wartet, bis der durch die Witterung an- 
gekiindigte Gesichtseindruck vorhanden ist. Hbrt man bei Reactions- 
versuchen etwa den Schalleindruck, auf den man reagiren soli, 
aufmerksam an? Gewiss ebensowenig. Selbst beim Anhoren eines 
langgezogenen Tones besteht die Aufmerksamkeit in der 
Spannung auf das jeweilige Wiederauftauchen des Tones, der 
unserem Bewusstsein immer wieder entschwinden will. Soweit die 
Aufmerksamkeit in der Wahrnehmung eines gegenwartigen Zu- 
standes bestehen soli, ist sie bios das, was Harry E. Kohn und 
Andere in ihr sehen, ein durch die gute Adaptirung etwas lebhafteres 
Bewusstsein, kein eigenartiger Seelenzustand. 1 * *

1) O. Kulpę, „Grundriss der Psychologie11, 1893. S. 448 f. — Ich ver-
muthe, dass sich aus solchen Hemmungen das „Sich-Todtstellen“ der
Thiere entwickelt hat.
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Wie verhalt sich. aber diese Auffassung zu den hóheren Er
scheinungen der Aufmerksamkeit? Auch hierbei ist man im Zu- 
stande des „Lauerns" ł). Ich - unterscheide drei Hauptformen der 
Aufmerksamkeit: 1) eine praktische, 2) eine theoretische, 
3) eine asthetische. Bei der praktischen erwartet man die Ge- 
legenheit zu einer instinctiven oder willkiirlichen Bewegung, bei 
der theoretischen die Gelegenheit zu einer Ideen-Association, 
bei der asthetischen die Gelegenheit zu einem Gefiihlserguss. 
Die erste ist hauptsachlich mit dem Wollen, die zweite mit dem 
Vorstellen, die dritte mit dem Fiihlen in Verbindung. Nennen 
wir die erste die motorische Aufmerksamkeit, so besteht 
die zweite in der theoretischen, die dritte in der asthe
tischen Aufmerksamkeit.

Ais Beispiel fiir die motorische Aufmerksamkeit mogen die 
bisher erwahnten Falle gelten. — Die theoretische Aufmerksam
keit dient dem Erkennen. Sie ist da vorhanden, wo wir auf die 
Verbindung eines Sinneneindruckes oder einer neu aufgetauchten 
Vorstellung mit unserem Associationsschatz „lauern“, oder — wie 
B. Erdmann sagen wlirde — auf die Verschmelzung einer Per- 
ceptionsmasse (P) mit einer Apperceptionsmasse (A) zu dem apper- 
ceptiven Act (AP)2). Einfache Beispiele dafiir sind folgende. Ein 
Botaniker findet eine ihm nicht gleich bekannte Pflanze. Sein 
adaptirtes Auge durchlauft alle Einzelheiten der Pflanze, der Athem 
ist zuriickgehalten, die Sprechmuskulatur ist zugleich bereit und ge- 
hemmt, das Blickfeld des Bewusstseins verengert — er „lauert“ auf 
das fehlende Wort, den fehlenden Begriff. Oder umgekehrt: Ein 
Experimentator versucht aus einem Klang einen Oberton herauszu- 
horen. Sein Ohr ist adaptirt u. s. w. — er lauert, von dem 
Erinnerungsbild eines hoheren Tones ausgehend, auf die noch 
fehlende Apperception der Sinnesemptindung. Die gleiche theore
tische Aufmerksamkeit zeigt sich bei dem Anhoren eines Vortrags, 
dem Lesen eines Buches. Wir warten bei der Aufnahme der an

f) Auch James fasst die Aufmerksamkeit ais eine von „organie ad- 
justment11 begleitete Vorbereitung auf Kiinftiges („ideational preparation", 
„anticipatory thinking“), wobei er aber irrthumlicher Weise an eine bestimmte 
Vorstellung des Kiinftigen denkt („preperception11, Lewes); eine solche 
braucht nicht immer vorhanden zu sein. („Principles of psychology“, I, 439 ff.)

2) B. Erdmann, „Zur Theorie der Apperception11, Vierteljahrsschrift 
fiir wissenschaftl. Philosophie. Bd. X (1886). 
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sich sinnlosen Zeichen auf das Zustandekommen des Apperceptions- 
actes, wir warten „gespannt11 beim Anfange eines Satzes auf dessen 
Vollendung, beim Beginne einer Gedankenentwickelung auf ihre 
Ausfiihrung. — Malebranche nimmt mit Widerwillen den 
Tractat iiber den Menschen von Descartes zur Hand; diese 
Lectiire erregt aber so sehr seine Aufmerksamkeit, dass er das 
Buch weglegen muss, „pour respirer a son aise“’). — Bei der 
asthetischen Aufmerksamkeit verschiebt sich der Schwerpunkt 
nach der Seite des Gefiihlslebens. Wir haben es dabei auch mit 
einer Apperception zu thun, aber in der Apperceptionsmasse nimmt 
das Gefiihlsleben eine viel breitere Basis ein ais bei dem bios 
theoretischen Appercipiren. Dies hfingt mit dem Nachahmungs
trieb zusammen. Wir wissen, dass jede Bewegungsvorstellung 
den Nachahmungstrieb erweckt. Dieser Satz ist dahin zu erweitern, 
dass nicht nur jede Bewegung, die wir sehen oder horen, zur 
Nachahmung verlockt, sondern auch die Stellung oder Haltung 
eines ruhenden Kbrpers1 2 3). Bei der asthetischen Apperception zeigt 
sich dieser Trieb nur rudimentar, ais „innere Nachahmung11, 
er fiihrt aber doch viele motorische Erregungen mit sich, die mit 
starken Gefiihlen, den „Nachahmungsgefuhlen“, verkniipft (oder 
identisch?) sind. Einfaches Beispiel: die Saule „strebt empor“. 
Die hbchste Leistung der asthetischen Apperception ist die voll- 
kommene „Einfiihlung“ in das Object oder die „asthetische 
Personification11 s).

1) Ribot, „Psychologie de l’attention“. S. 15.
2) Vgl. hieruber den wichtigen Aufsatz von Couturat, „La beautć 

plastique“. Revue philosophiąue Bd. XXXV (1893), bes. S. 67.
3) Die systematische Begriindung der asthetischen Anschauung auf den 

Nachahmungstrieb ist meines Wissens zuerst in meiner „Einleitung in die 
Aesthetik" (1892) versucht worden. Fehlerhaft war dabei, dass ich in Be
ziehung auf optisehe Eindriicke zu sehr das wirkliche Nachfahren mit 
dem Auge betonte, das nicht unbedingt nothig ist, wenn es auch sicher eine 
grosse Bedeutung hat. — Nebenbei móchte ich noch erwahnen, dass bei der 
liier gegebenen Auffassung des Problems die eigenthumlichen Erscheinungen 
von unbewusster Zeitschatzung, die sieli 1) in der Fahigkeit, bei Tag 
oder auch Nachts bei zufalligem Erwachen die Zeit genau anzugeben, 2) in 
der Fahigkeit, genau zur vorgesetzten Stunde zu erwachen, und 3) bei post- 
hypnotischer Suggestion mit abstracter Zeitangabe zeigen, offenbar ais eine 
Leistung unter bewu sster oder unbewusster Aufmerksamkeit an- 
gesehen werden konnen.
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Indem wir von diesen — allerdings sehr al fresco entworfenen — 
Gedanken zu unseremThemazuriickkehren, werdenwir sagen konnen: 
DieNeugier ist die spielend ausgeftilirte theoretische 
Aufmerksamkeit. Diese Form der Aufmerksamkeit wird bei 
allem Experimentiren geiibt, tritt aber in der Neugier ais ein 
selbststandiges Spiel auf. Da Wissen Macht ist, haben wir es 
hierbei auch mit der Freude an der Macht zu thun. — Die 
Beobachtungen iiber Neugier bei Thieren sind ziemlich zahlreich.

Nach dem Kinde ist jedenfalls der Affe das neugierigste Wesen. 
Ais bestes Beispiel fiihre ich eine haufig citirte Erzahlung Darwin’s 
an: „Brehm gibt eine merkwiirdige Nachricht iiber die instinctive 
Furcht, die seine Affen vor Schlangen hatten. Aber ihre Neugierde 
war so gross, dass sie es nicht unterlassen konnten, sie gelegentlich 
in ganz menschlicher Weise selbst auf Kosten ihres Entsetzens zu 
befriedigen und den Deckel der Kiste, in welcher sich die Schlangen 
befanden, aufzuheben. Ich war von dieser Mittheilung so iiber- 
rascht, dass ich eine ausgestopfte und zusammengerollte Schlange 
in das Affenhaus des zoologischen Gartens brachte, um die Wirkung 
zu beobachten. Die Aufregung, die dadurch hervorgebracht wurde, 
war das seltsamste Schauspiel, das mir je zu Gesichte kam. Drei 
Arten von Ceropithekus zeigten sich am aufgeregtesten; sie rannten 
in ihren Kafigen herum und stiessen schrille Warnungsrufe aus, die 
von den andern Affen verstanden wurden. . . . Nun legte ich das 
ausgestopfte Exemplar auf den Boden einer der grosseren Ab- 
theilungen. Nach einer Weile versammelten sich alle Affen in 
einem weiten Kreis um die Schlange, und indem sie sie anstarrten, 
boten sie selbst den drolligsten Anblick . '. . Ich steckte dann eine 
lebende Schlange in einen Papierbeutel, dessen Oeffnung nur Jose 
verschlossen wurde, und stellte ihn in eine gróssere Abtheilung. 
Augenblicklich naherte sich einer der Affen, offnete die Papierhiille 
vorsichtig ein wenig, schaute hinein und entfloh sofort. Dann 
wurde ich Zeuge eines ahnlichen Falles, wie ihn Brehm dar- 
gestellt hat; denn ein Affe nach dem andern kam mit erhobenem, 
nach einer Seite geneigtem Haupte herbei und konnte nicht der 
Versuchung widerstehen, einen raschen Blick in den aufgerichteten 
Beutel zu werfen, auf den furchterlichen Gegenstand, der ruhig auf 
dem Boden lag“ ł). 1

1) „Abstammung des Menschen11, I, 107 f.
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Dass Hunde neugierig sind, ist ebenfalls eine bekannte That- 
sache. Jeder fremde Hund erregt unendliches Interesse, und ein 
viel benutzter Eckstein wird mit dem gleicben Eifer beschniiffelt, 
mit dem sich ein einsamer Tourist iiber das Fremdenbuch seines 
Gasthauses hermacht. Auch bei der Wachsamkeit der Hunde, bei 
ihrem Aufmerken auf jedes Gerausch wird die Neugier oft eine 
Rolle spielen. Scheitlin halt, indem er den Affen ubersieht, den 
Hund fur das neugierigste Thier neben Ziege und — Nachtigall ’). 
Sehr komisch zeigt sich die Neugier des Hundes, wenn ein Kafer 
vor ihm herlauft; eigentlich hat er ein wenig Angst vor dem kleinen 
Wesen, aber die Neugier lasst ihm doch keine Ruhe, bis er es be
schnuffelt hat. Ganz ahnlich benahm sich ein Hund von Romanes 
Angesichts einer iiber den Teppich dahinschwebenden Seifenblase. 
Er zeigte sich sofort stark dafiir interessirt, schien sich jedocli nicht 
daruber entscheiden zu konnen, ob das Ding lebend sei oder nicht. 
Nach einigem Zureden iiberwand er sein Misstrauen, naherte sich 
vorsichtig und beriihrte die Seifenblase mit seiner Pfote. „Die 
Blase barst nattirlich sofort, und niemals sah ich eine starker aus- 
gepragte Ueberraschung11 1 2).

1) „Thierseelenkunde" II, 342.
2) Romanes, „Die geistige Entwickelung im Thierreich“. S. 166.
3) G. H. Th. Eimer, „Die Entstehung der Arten“. 1888. I, 258.

Ein Beispiel der Neugier bei Kiihen erzahlt Eimer: „Wenn 
ich auf Rottum zeichnend mein Skizzenbuch vor mir hatte, so 
kamen die weidenden Kiihe naher und naher, stellten sich im Kreis 
um mich herum, streckten regungslos stehend die Halse aus und 
glotzten auf mein Papier, um zu sehen, was da los sei. Sie kamen 
mir so nahe, dass sie mir lastig wurden und dass ich sie mit dem 
Stocke wegtreiben musste. Aber immer wieder machten sie von 
Neuem den Versuch, in das Geheimniss einzudringen“3). — Die 
Neugier der Pferde hat Anschutz in einer vortrefflich gelungenen 
Momentphotographie wiedergegeben: wahrend sich dei- Photograpli, 
am Boden knieend, mit seinen Utensilien beschaftigt, wird er von 
einer Schaar frei weidender Pferde umringt, die sich dicht an ihn 
herandrangen und ihre langen Halse wissbegierig nach den un- 
bekannten Objecten ausstrecken. — Von der Ziege sagt Scheitlin: 
„Kein einziges Thier hat mehr Neugier, ausser noch der Pudel. 
Wird ein Trupp Ziegen durch eine Stadt, ein Dorf gefiihrt, so 
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geht bald diese, bald jene in. ein Haus, in ein Zimmer hinein, 
schaut sich um, und lasst ohne irgend einen Kummer die Heerde 
weiter ziehen. Neugierig steigt sie mit den Vorderfussen auf alles 
Besteigbare und steigt etwa einmal in einem Hause bis in den 
zweiten oder dritten Stock“1). — Auch Tschudi bezeichnet die 
Neugier neben der Launenhaftigkeit ais einen hervorstechenden 
Charakterzug der Ziege und theilt dariiber eine komische Geschichte 
mit: „Ein Englander hatte sich auf der Grimsel unweit des Wirths- 
hauses auf einen Baumstamm niedergesetzt und war iiber seiner 
Lectiire eingenickt. Das bemerkt ein in der Nithe umherstreifender 
Ziegenbock, nahert sich neugierig, halt die nickende Kopfbewegung 
des Schlafers fiir eine Herausforderung, stellt sich in Positur, misst 
die Distanz und rennt mit gewaltigem Hórnerstoss den unglucklichen 
Sohn des freien Albions an, der sofort fluchend am Boden liegt 
und die Fiisse in die Luft streckt. Der siegreiche Bock, fast er- 
schrocken Iiber die so geringe Widerstandskraft eines Briten- 
schadels, steigt mit dem einen Vorderfuss auf den Stamm und sieht 
neugierig nach seinem zappelnden und schreienden Opfer“2 3). — 
Eben so neugierig sind die Gemsen; sie lassen sich daher in der 
gleichen Weise uberlisten wie Gazellen und Wildziegen, indem 
man irgend ein auffallendes und fremdartiges Object aufstellt, das 
dann ihre Neugier so sehr reizt, dass sie die Gefahr nicht 
merken.

1) „Thierseelenkunde" II, 207 f.
2) F. v. Tschudi, „Das Thierleben der Alpenwelt“. S. 553.
3) „Animal life and intelligence". S. 339 f.

Von einer Katze berichtet Lloyd Morgan: „My cat was 
asleep on a chair, and my little son was blowing a toy horn. The 
cat, without moving, mewed uneasily. I told my boy to continue 
blowing. The cat grew morę uneasy, and at last got up, stretched 
herself, and turned towards the source of discomfort. She stood 
looking at my boy for a minutę as he blew. Then curling herself 
up, she went to sleep again, and no amount of blowing disturbed 
her further"8). Das Thier hatte also offenbar den ungewohnten 
Eindruck irgenwie in seinem Vorstellungsleben untergebracht und 
sich dabei beruhigt. — Ein Fraulein Delaistre besass ein zahmes 
Wiesel, von dem sie unter anderem sagt: „Eine merkwurdige 
Eigenschaft des Thierchens ist seine Neugierde. Mag ich einen 
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Sehrank oder eine Schachtel offnen oder ein Papier ansehen, so 
kommt es und guckt mit mir hinein" ’). — Der Waschbar ist nach 
Weinland „neugierig bis zum Aeussersten". Von dem schon 
einmal erwahnten Waschbaren, der sich bestandig mit einem Dachse 
herumstritt, sagt Beckmann: „Eines Tages ward es dem Dachse 
doch zu arg, er sprang grunzend auf und rollte verdriesslich in 
seinen Bau. Der Hitze wegen streckte er den Kopf aber 
bald wieder aus der engen Hbhle heraus und schlief in dieser Lagę 
ein. Der Schupp sah augenblicklich ein, dass er seinem Freunde 
die iiblichen Aufmerksamkeiten in dieser Stellung unmoglich er- 
weisen konnte, und wollte eben den Heimweg antreten, ais der 
Dachs zufallig erwachte und, seinen Peiniger gewahrend, das 
schmale, rothe Maul sperrweit aufriss. Dies erfiillte unseren Schupp 
dermaassen mit Verwunderung, dass er sofort umkehrte, um die 
weissen Zahnreihen Grimmbarts von allen Seiten zu betrachten. 
Unbeweglich verharrte der Dachs in seiner Stellung und steigerte 
hierdurch die Neugierde des Waschbars auf’s Aeusserste. Endlich 
wagte der Schupp, dem Dachse vorsichtig von oben herab mit der 
Pfote auf die Nase zu tippen — vergebens, Grimmbart riihrte sich 
nicht. Der Waschbar schien diese Vteranderung im Wesen seines 
Gefahrten gar nicht begreifen zu konnen, seine Ungeduld wuchs 
mit jedem Augenblicke, er rausste sich um jeden Preis Aufklarung 
verschaffen. Unruhig trat er eine Weile hin und her, augenschein- 
lich unschliissig, ob er seine empfindlichen Pfoten oder seine Nase 
bei dieser Untersuchung auf’s Spiel setzen solle. Endlich entschied 
er sich fiir letzteres und fuhr plotzlich mit seiner spitzen Schnauze 
tief in den offenen Rachen des Dachses. Das Folgende ist un- 
schwer zu errathen. Grimmbart klappte seine Kinnladen zusammen, 
der Waschbar sass in der Klemme und quiekte und zappelte wie 
eine gefangene Ratte. Nach heftigem Toben und Gestrampel gelang 
es ihm endlich, die bluttriefende Schnauze der unerbittlichen Falle 
des Dachses zu entreissen, worauf er zornig schnaufend iiber Kopf 
und Hals in seine Hiitte fliichtete. Diese Lehre blieb ihm lange 
im Gedachtnisse, und so oft er an dem Dachsbau voriiberging, 
pflegte er unwillkiirlich mit der Tatze iiber die Nase zu fahren.“ — 
Auch • die Mause und andere Nagethiere sind neugierig1 2). — 

1) H. O. Lenz, „Gemeinniitzige Naturgeschichte", 3. Aufl. 1851, I, 164.
2) Ueber die Viscacha vgl. Hudson, „The naturalist in La lJlata“.

S. 298.
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Das Gleiche gilt von den verschiedenen Robbenarten. — Von der 
Jagd mittelst gezahmter Biiffel auf Ceylon erzahlt J. E. Tennent, 
dass man des Nachts den Biiffel, auf dessen Riicken brennende 
Lichter befestigt sind und an dessen Hals eine Schelle hangt, in’s 
Freie treibt und dass dann alle moglichen wilden Thiere sich von 
Neugier gepackt heranschleichen ł).

Da die Neugier ein Spiel ist, das mit sehr urspriinglichen In
stincten, namlich den Flucht- und Nahrungstrieben, zusammenhangt, 
werden wir vermuthen diirfen, dass sie auch bei niederstehenden 
Thieren nicht fehlt. In der That lasst sich hierfiir Mancherlei an- 
fiihren. — Nach Eimer beniitzen die Knaben auf Capri die Neu- 
gierde der Mauereidechsen, um die sonst schwer zu erhaschenden 
Thierchen mit Leichtigkeit zu fangen. „Sie nehmen einen langen, 
starren, diirren Grashalm und machen am diinneren Ende desselben 
eine Schlinge. Dann legen sie sich auf den Bauch und halten den 
Grashalm mit ausgestrecktem Arme vor sich hin gegen das Ver- 
steck, in welches sich soeben eine Eidechse verborgen hatte. Die 
Neugierde reizt das Thierchen derart, dass es der Schlinge naher 
und naher kommt, um sie sich zu besehen, sodass der Knabe ihm 
dieselbe iiber den Kopf ziehen und es fangen kann. Um den Reiz 
der Neugier zu steigern, bilden die Knaben auch dadurch, dass sie 
auf die Schlinge spucken, darin ein schillerndes Hautchen“1 2). — 
W. James erzahlt Von jungen Krokodilen, die neugierig auf ihn 
zuschwammen, bei der geringsten Bewegung erschrocken fliichteten, 
um sich aber gleich von Neuem anzunahern3). — „Curiosity," sagt 
Romanes iiber die Fische, „is shown by the readiness, or even 
eagerness, with which fish will approach to examine any unfamiliar 
object. So much is that the case that fishermen, like hunters, 
sometimes trade upon this faculty:

1) J. E. Tennent, „Natura! history of Ceylon11. S. 56.
2) Eimer, „Die Entstehung der Arten“, I, 258.
3) W. James, „Principles of psychology", II, 429.
4) Romanes, „Animal intelligence". S. 247.

And the fislier, with his lamp 
And spear, about the Iow rocks damp 
Crept, and struck the fish which came 
To worship the delusive flame“4).

Ausser vielen Saugethieren (vgl. oben die Erzfihlung von Tennent), 
Vogeln und Fischen werden bekanntlich auch fliegende Insecten 
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in merkwiirdiger Weise von der Flamme angezogen. Ausserdem 
bemerkte J. S. Gar den er, ais er einen islandischen Wasserfall 
betrachtete, wie eine Motte nach der andern sich in den Katarakt 
stiirzte, wahrscheinlich von dem glitzernden Wasser ebenso an
gezogen, wie andere Insecten vom Licht *). Man wird die Annahme 
von Romanes1 2), dass es sich auch hierbei um Neugier handelt, 
kaum bestreiten konnen.

1) „Naturę11, Bd. XXV, 436.
2) „Die geistige Entwiekelung im Thierreich11. S. 308.

Doch gehen wir zu den Vogeln iiber, die man im grossen Ganzen 
alle ais neugierig bezeichnen muss und die daher ebenfalls vielfach 
ihrer Neugier zum Opfer fallen, indem in manchen Landem die 
Jager sie durch Aufstellung auffallender Objecte herbeilocken. Auch 
nahern sie sich auf unbewohnten Inseln ohne Furcht den ersten 
menschlichen Wesen, die sie sehen, um sie zu betrachten. — Die 
Krahenvógel sind sammtlich sehr neugierig; wenn man z. B. ge- 
fangenen Raben eine Stockspitze oder irgend einen anderen Gegen
stand vorhalt, so kommen sie sofort herbei und betrachten das 
Ding von allen Seiten. Ihre Sucht, sich alle moglichen Dinge anzu- 
eignen, sie zu verstecken, und gelegentlich wieder hervorzuholen, 
setzt natiirlich gleichfalls eine stark entwickelte Neugier voraus. — 
Auffallend ist auch die Neugier der verschiedenen Papageienarten. 
Haast bezeichnet den Keanestor ais einen hochst neugierigen 
Vogel, der es nicht unterlassen kann, jeden ihm in den Weg 
kommenden Gegenstand auf das Genaueste zu untersuchen. Bei 
einem seiner Forschergange im Gebirge hatte er mit schwerer Mtihe 
ein Biindel werthvoller Alpenpflanzen gesammelt und einstweiłen 
auf einem Felsenvorsprunge niedergelegt. Wahrend seiner kurzeń 
Abwesenheit hatte ein Keanestor dieses Pflanzenbundel ausgekund- 
schaftet und seine Theilnahme fur die Pflanzenkunde insofern be- 
thatigt, ais er das ganze Biindel auf Nimmerwiedersehen iiber den 
Felsen hinabzuwerfen bestrebt gewesen war. — Sowohl bei Raben 
ais bei Papageien verbindet sich mit dem geistigen Experimentiren 
begreiflicher Weise leicht auch das korperliche, besonders der Zer- 
storungstrieb. Amtsgerichtsrath Paske gibt in der „Gefiederten 
Welt“ (1881) eine interessante Schilderung iiber einen von ihm 
aufgezogenen Raben. Dieser flog mit Vorliebe durch geoffnete 
Fenster in fremde Zimmer hinein und veriibte allerlei Unfug. So 
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besuchte er einmal ein Zimmer in dem gegeniiberliegenden Hause, 
fand da eine Collection von Andenken, die der Zimmerbewohner 
auf einem Schrank aufgestellt hatte, und zertrtimmerte den grossten 
Theil davon. Sein Interesse fiir das Ballspiel der Kinder auf der 
Strasse zeigte sich dadurch, dass er ihnen den Bali stahl und ihn 
versteckte. Welch’ komisehe Situationen er durch seinen Vorwitz 
manchmal herbeiftihrte, zeigt folgende Stelle der Mittheilungen, die 
Dickens zu einem besonderen Kapitel,in seinem „Barnaby Rudge“ 
hatte begeistern konnen: „Er flog mit Vorliebe durch offenstehende 
Fenster in die Zimmer hinein, richtete hier nicht allein allerlei 
Unfug an, sondern liess sich auch kaum vertreiben. Eines Tages 
gerieth er durch das Fenster in den Saal, in dem gerade eine 
Militargerichtssitzung abgehalten wurde, setzte sich auf den mit 
Schreibzeug und Acten bedeckten Tisch und war zum Verlassen 
desselben durchaus nicht zu bewegen, bedrohte vielmehr jeden, der 
ihn angreifen wollte, mit dem Schnabel, bis man schliesslich zu mir 
schickte, worauf ich ihn ohne Widerstand entfernte.“ — Von dem 
schon erwahnten Keanestor Neuseelands heisst es bei Brehm: 
„Bei einer anderen Gelegenheit wurde ein Schafer nicht wenig 
iiberrascht, ais er nach zweitagiger Abwesenheit in seine wohl- 
verschlossene Hiitte zuriickkehrte und in ihr absonderlichen Larm 
vernahm. Dieser rtihrte von einem Keanestor her, der durch den 
Schornstein Eingang gefuhden und in Abwesenheit des rechtmassigen 
Besitzers sich damit beschaftigt hatte, seinen krftftigen Schnabel an 
allen Gegenstanden des Innern zu erproben. Kleider, Betten, 
Tiicher und was sonst noch diesem Schnabel nicht widerstand, war 
zerrissen und zerfetzt, Pfannen, Tijpfe und Teller umgeworfen, 
iiberhaupt jeder nicht niet- und nagelfeste Gegenstand verruckt oder 
zerbrochen, selbst der Fensterrahmen nicht verschont geblieben.“

Wenn man einem Kanarienvogel irgend einen auffallenden 
Gegenstand an den Kafig halt, so betrachtet er ihn mit grosstem 
Interesse, den Kopf bald rechts, bald links neigend; bewegt man 
nun das Object abwarts unter den Kafig, so ist es sehr ergotzlich 
zu sehen, wie das Thierchen den Hals verdreht, nach abwarts blickt 
und ein fragendes Piep? nach den andern ausstosst. — R ey 
besass Karolinasittiche, die so zahm waren, dass er sie frei aus 
und ein fliegen lassen konnte. Nattirlich erregten die Auslander 
grosse Verwunderung in der heimischen Vogelwelt. Ein Sperling 
wenigstens „war einmal so verbltifft tiber die bunten Fremdlinge, 
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dass er langere Zeit wie gebannt den einen Papagei verfolgte, sich 
neben ihn setzte und die seltene Erscheinung anstarrte, ais dieser 
zum Fenster zuriickgekehrt war, auch solches Spiel mehrmals 
wiederholte, ohne mich zu bemerken, da ich noch mit einem anderen 
Herrn am geóffneten Fenster stand". — Die Kohlmeise ist nach 
Naumann „aussergewohnlich neugierig"1); jeder auffallende 
Gegenstand wird von allen Seiten beguckt, beschnuffelt und mit 
dem Schnabel behammert. — Ebenso machen es der Staar* 2 3), das 
Rothkehlchen 3), die Nachtigall, der Zeisig4) und viele andere 
Vogel. — Ich erwahne endlich noch den Lammergeier, der in der 
Jugend ungewohnlich neugierig ist und sofort herbei kommt, wenn 
man ihm irgend ein auffallendes Object zeigt. Brehm ’s Bruder 
hat in Spanien einen Uhu in seinen Raubvogelkafig gesetzt und 
schildert die Neugier, mit der die verschiedenen Raubvogel den 
neuen Ankommling betrachteten. Ein junger Lammergeier aber 
ging auf den miirrisch in einer Ecke sitzenden Nachtvogel zu, 
besah ihn sich von allen Seiten und begann schliesslich, sein Ge- 
fieder zu untersuchen, was der Uhu jedoch mit einigen scharfen 
Klauenhieben erwiderte.

D „Naturgeschiehte der Vogel Deutschlands“ IV, 16.
2) Ebd. II, 197.
3) Ebd. II, 203.
4) Scheitlin, „Thierseelenkunde" II, 342.

Bei den bisher betrachteten Beispielen haben wir fast iiberall 
den Fali, dass das Thier irgend ein einzelnes ruhendes Object vor 
sich sieht und nun herauszubringen sucht, um was fur ein Ding 
es sich dabei handelt. Die Neugier verriith sich dann dadurch, 
dass das Thier sich dem Gegenstand nahert, ihn von verschiedenen 
Seiten betrachtet, betastet u. s. w. — Ich mbchte nun noch die 
Frage stellen, ob es im Thierreich Erscheinungen gibt, die man ais 
eine Art von asthetischer Anschauung bezeichnen kann. Dass 
es nach meiner Meinung allzu gewagt ist, ruhenden Objecten gegen
uber, wie z. B. bei bunten Steinen oder glanzenden Federn, von 
einem wirklich asthetischen Anschauen zu sprechen, habe ich schon 
erwahnt. Anders verhalt es sich beim Anschauen von s u c c e s - 
siven Yorgangen. Es ist bekannt (und auch schon erwahnt 
worden), dass es im ganzen Thierreich vor Allem die Bewegung 
ist, wodurch die Aufmerksamkeit erweckt wird. Es ist ferner 
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selbstverstandlich, dass durch Bewegungsvorgange auch der Nach
ahmungstrieb viel leichter erweckt wird, ais durch die Form, 
Gestalt, Haltung ruhender Objecte. Wenn daher im Thierreich 
irgendwo die „innere Nachahmung11 auftritt, die das Wesen der 
asthetischen Anschauung ausmacht, so wird dies noch am ehesten 
bei dem Betrachten von Bewegungen erwartet werden konnen, und 
zwar vor Allem bei Bewegungen, die von andern Thieren, in 
erster Linie von Thieren der eigenen Art, ausgefiihrt werden. Dass 
solche Bewegungen eine aussere, reale Nachahmung hervorrufen 
konnen, wurde ja schon in der Rubrik „Nachahmungsspiele“ be- 
sprochen. Hier wiirde es sich aber darum handeln, dass das Thier 
beim Anschauen und Anhoren von optischen und akustischen Be
wegungen zwar den Reiz zur ausseren Nachahmung versptirt, ihn 
aber auf eine Zeit lang oder dauernd zu hernmen weiss, sodass nur 
innere Erregungen durch den Nachahmungstrieb hervorgerufen 
werden, dereń Bewusstseinsspiegelung in den „Nachahmungs- 
gefiihlen“ besteht.

Um zu zeigen, wie ich mir die Entstehung asthetischer An
schauung aus solchen Erscheinungen ungefahr denken wiirde, darf 
ich vielleicht in wenigen Worten ein paar Beispiele aus dem 
Menschenleben in aufsteigender Linie anordnen. Ein Knabe geht 
auf die Strasse, sieht andere Jungen, die einen Kameraden im Spiel 
verfolgen, schaut einige Secunden mit wachsender Erregung zu und 
schliesst sich dann den Verfolgern an. Jene wenige Secunden des 
Zuschauens halte ich fiir die Urform der asthetischen Anschauung 
von Bewegungsvorgangen; hier findet eine innere Nachahmung 
statt, die aber nur die Vorbereitung oder das Anfangsstadium der 
ausseren Nachahmung ist. — Ein Knabe nimmt an einem compli- 
cirteren Bewegungsspiel Theil; er ist durch die Gegenpartei ge- 
fangen genommen und muss nun ruhig an einem bestimmten Fleck 
stehen, bis ihn ein Mitglied seiner Partei befreit. In der gespannten 
Aufmerksamkeit, mit der er alle Bewegungen der anderen innerlich 
mitmacht, tritt die asthetische Anschauung schon selbststandiger 
auf; denn der Nachahmungstrieb ist hier ausserlich durch das 
Spielgesetz soweit gehemmt, dass es nicht mehr zur wirklichen 
Nachahmung kommen kann, obwohl es sofort dazu karne, wenn der 
Knabe sich von seiner Stelle bewegen diirfte. — Man sieht einem Wett- 
rennen zu; hier kommt der Trieb zur realen Nachahmung nicht 
nur aus ausserlichen Grtinden zu keiner Entladung mehr; man will 
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gar nicht seinen Platz verlassen, sondern begniigt sich mit dem 
Geftihlserguss, der durch die bios innerliche Nachahmung der 
wechselnden Vorgange hervorgerufen wird. Damit sind wir an 
einem der einfachsten und urspriinglichsten Beispiele rein asthetischer 
Anschauung angelangt. ■— Man sitzt im Theater: die mimischen 
Bewegungen und der Tonfall der Stimmen, in die wir nachfiihlend 
hineingerissen werden, sind nur noch Mittel, um uns in die 
geistigen Vorgange zu versetzen, die sich auf den Brettern ab- 
spielen. Aber trotzdem folgt unser Mienenspiel bis zu einem ge- 
wissen Grade dem Ausdruck der Schauspieler. — Wir horen einen 
Vorgang bios erzahlen. Dennoch fiihlen wir mitempfindend alle 
die Leidenschaften, die uns durch blosse Wortzeichen vermittelt 
werden. „Die Ritter schauen muthig drein und in den Schooss die 
Schonen.“ ■— Ja, auch das blosse Lesen einer Erzahlung gentigt, 
um jene inneren Wirkungen der Nachahmung zu erzeugen, in 
denen der asthetische Genuss besteht. Wie stark aber dieser Trieb 
auch hier sein kann, das zeigt der Don Quixote, der hinaus zieht, 
um seine durch Lecture gewonnenen Ideale zu verwirklichen, das 
zeigen die Jiinglinge, die sich in das Seemannsleben so hineingelesen 
haben, dass sie nicht mehr davon abzubringen sind, diesen schweren 
Beruf zu ergreifen, das zeigen die Selbstmorde, die auf die Lecture 
von Werthers Leiden folgten. Zu solchen wieder ausserasthetisch 
gewordenen Wirkungen asthetischer Einfuhlung gehbrt im Grunde 
auch das mystisch - religiose Nachleben von Heiligen bis zu den 
durch Autosuggestion entstandenen Wundmalen mancher Ek- 
statiscben.

Wenn man diese Beispiele tiberblickt, wird man sofort sehen, 
dass die zuletzt genannten Formen der asthetischen Anschauung in 
der Thierwelt unmoglich angetroffen werden konnen, weil sie im 
Wesentlichen auf der Sprache beruhen, dass aber die zuerst an- 
gefuhrten aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei den Thieren vor- 
kommen. Jene Urform des asthetischen Anschauens, die innere 
Nachahmung, die nur ein Anfangsstadium der ausseren ist, muss 
allen den Nachahmungsspielen vorausgehen, bei denen die Nach
ahmung mit Bewusstsein vollzogen wird, z. B. bei dem Affen, der 
seinen Herrn nachahmt, oder bei dem Staar, der mit seitwarts ge- 
neigtem Kopfe auf die vorgepfiffene Melodie hort. Aber auch fur 
das ruhige Zuscliauen oder Zuhóren ohne aussere Nachahmung 
finden sich Beispiele genug. Vor Allem ist hierbei das Lauschen 
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der Vogelweibchen auf den Gesang der Mannchen anzufuhren; dass 
hierbei eine innere Nachahmung die Erregung des Mannchens auf 
das Weibchen tibertragt, wird wohl von Niemand bezweifelt 
werden; kommt doch die innere Nachahmung haufig genug 
dadurch zum Ausdruck, dass sie bis zu einem gewissen Grad 
ausserlich wird, indem namlich das Weibchen in unvollkommener 
Weise in den Gesang des Mannchens einstimmt. Auf dem gleichen 
Grunde muss die erregende Wirkung der anderen Bewerbungs- 
kiinste beruhen. In diesem Zusammenhang ist z. B. anzufuhren, 
dass sich die Weibchen der Kampflaufer manchmal in die Tour- 
niere der Mannchen einmischen. „Zuweilen," heisst es in einer 
schon einmal citirten Schilderung, „findet sich ein Weibchen auf 
dem Kampfplatze ein, nimmt ahnliche Stellungen an, wie die 
kampfenden Mannchen, und lauft unter diesen herum, mischt sich 
aber sonst nicht in den Streit und lauft bald wieder davon.“ Einen 
deutlicheren Beweis fur die innere Theilnahme der weiblichen 
Vbgel an den vor ihnen entfalteten Liebesspielen kann man nicht 
verlangen. Denn hier schlagt die innere Nachahmung gerade so 
in aussere um, wie wenn die einem orgiastischen Tanz zuschauenden 
Tungusen, von denen Middendorf erzahlt, schliesslich dem Drang 
mitzutanzen, nicht mehr widerstehen konnen. — Bei manchen 
Vogeln bildet sich sogar ein wirklicher Zuschauerkreis. „There 
are human dances," sagt Hudson, „in which only one person 
performs at a time, the rest of the company looking on; and some 
birds in widely separated genera have dances of this kind. A 
striking example is the Rupicola, or cock-of-the-rock, of tropical 
South Amerika. A mossy level spot of earth surrounded by bushes 
is selected for a dancing place, and kept well cleared of sticks and 
stones; round this area the birds assemble, when a cockbird, with 
vivid orange - scarlet crest and plumage, steps into it, and with 
spreading wings and taił begins a series of movements as if dancing 
a minuet; finally, carried away with excitement, he leaps and 
gyrates in the most astonishing manner, until, becoming exhausted, 
he retires, and another bird takes his place" *).

Ausserdem gibt es sogar einige Beispiele dafiir, dass hóher 
stehende Thiere auch andere Vorgange ais die Bewegungen ihrer 
Artgenossen mit einer Art von asthetischer Ansehauung betrachten

1) „The naturalist in La Plata". S. 261 f. 
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konnen. Die bekannteste Erscheinung in dieser Hinsicht ist der 
zum Fenster hinausschauende Hund. Dieses „Spazierensehen", das 
nichts weiter will, ais die verschiedenen Vorgange auf der Strasse 
innerlich aufnehmen, hat Schopenhauer ais die menschlichste 
Eigenschaft angesehen, die sich bei thierischen Wesen findet. Be
sonders komisch macht es sich bei grossen Doggen, die die Vorder- 
pfoten auf das Fenstersims legen und so ganz wie ein Mensch wohl 
eine halbe Stunde lang mit nachdenklich gerunzelter Stirn auf die 
Strasse hinausschauen. Aber auch von anderen Thieren wird 
Aehnliches berichtet. Der wurttembergische Forster Schreiner 
hatte ein zahmes Reh, iiber das er sich unter Anderem folgende 
Notiz aufgezeichnet hat: „Auf die Lambris meines Zimmers stellt 
es sich gerne und sieht durch’s Fenster, was im Freien passirt“ J). — 
W as Affen betrifft, so sei der Cerocebus albigena, ein ziemlich 
grosser, schwarzhaariger Affe Afrikas, angefiihrt, den Pechuel- 
Loesche ausfiihrlich geschildert hat. Nachdem der beriihmte 
Reisende mancherlei von einem zahmen Exemplar dieser Art er
zahlt hat, fiilirt er fort: „Ara drolligsten aber nahm es sich aus, 
wenn irgend ein neues Problem sein erfinderisches Affengehirn be- 
schaftigte, wenn wir zum Beispiel in Sieht von ihm mit astrono- 
mischen Instrumenten arbeiteten oder sonst welche ihm ungewohnte 
Verrichtungen vornahmen. Dann sass er auf der Erde, auf einem 
Kasten, einer Tonne in der nachdenklichen Stellung eines Menschen, 
die rechte oder linkę Hand bedachtig an das Kinn gelegt oder den 
Zeigefinger an die Lippen gedriickt, dabei leise brummend oder 
grunzend unser Thun verfolgend, bisweilen auch in seine schon 
beschriebene Philippica verfallend“ (die Art hat ein sehr lautes, 
charakteristisches Gebrull)1 2 3 * *). — Ueber eine zahme Elster theilt 
A. Giinzel mit: „Fruhmorgens in der Freiviertelsiunde besuchte 
sie den Spielplatz der Schulkinder und am liebsten der Knaben, 
um zuzusehen, wie sich dieselben balgten. Dabei gab sie ihrem 
Wohlgefallen durch eifriges Hinundherspringen und Schnalzen Aus- 
druck“8). Es ist dies die schon einmal erwahnte Elster, bei der 
dann der Nachahmungstrieb auch zur ausseren Handlung drangte, 

1) DiezeTs „Niederjagd". S. 145.
2) „Loango-Expedition“. III, 243.
3) „Die gefiederte Welt“, 1887. Vgl. K. Kuss, „Allerlei sprechendes

gefiedertes Volk“. S. 74.
15
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indem sie die Kinder zum Spiel aufforderte. — Von einer Gans 
wird Folgendes erzahlt: „Vor einer Reihe von Jahren erregte in 
einem badischen Landstadtchen eine Gans durch ihre besondere 
Liebhaberei die Aufmerksamkeit der Bewohner. So oft namlich 
der Gemeindediener, wie es gebrauchlich, mit einer grossen 
Schelle auf den Markt trat, um eine Verordnung oder eine Be- 
kanntmachung auszurufen, trennte sich von der gewohnlich am 
Bach versammelten Heerde eine unregelmassig schwarz und 
weiss gezeichnete Gans und watschelte eifrig in den Kreis der 
zuhorenden Bauern. Dort stand sie wahrend des Vortrags un- 
beweglich mit emporgestrecktem Kopf, wie wenn sie die Auf
merksamkeit des menschlichen Auditoriums parodiren woli te, bis 
sich am Schluss die Schelle wieder vernehmen liess. In diesem 
Augenblick setzte sie sich wieder in Bewegung, um dem Aus- 
rufer zur nachsten Gasse zu folgen. Stand er wieder still unęl 
schellte, gleich stand ihm auch die Gans wieder in ihrer lauschenden 
Stellung gegenuber, und so folgte sie dem Mannę unermiidlich 
durch das ganze weitlaufige Stadtchen und suchte erst, wenn er 
seine Amtsverriclitung vollendet hatte, ihren Bach und ihre Gesell- 
schaft wieder auf. Diese Gewohnheit behielt sie, soweit ich 
beobachtete, mehrere Monate unverandert bei“ł). — Der be- 
riihmte, dem Herrn Director Kastner in Wien gehorende 
Graupapagei pflegte offenbar aufmerksam zuzusehen, wenn eine 
Flasche entkorkt wurde; denn ehe der Pfropf herauskam, ahmte 
er schon den Laut nach — auch ein Zeichen der auf das Kunftige 
gespannten Aufmerksamkeit1 2).

1) „Der zoologische Garten“, VII (1866), S. 238 f.
2) K. Russ, „Die sprechenden Papageien"'. 2. Aufl. 1887. S. 29.

Im allgemein - psychologischen Interesse sei noch zweierlei be- 
merkt. Wenn ich von einer asthetischen Aufmerksamkeit spracb, 
so soli damit nicht gesagt sein, dass der asthetische Genuss stets 
in bewussten Acten der Aufmerksamkeit bestehe, Aufmerksamkeit 
in dem oben dargelegten Sinne genommen. Ist z. B. beim zu- 
schauenden Vogelweibchen einmal die Apperception erreicht, so 
konnen vermuthlich gerade wie beim Menschen die Nachahmungs- 
geftihle langcre Zeit ohne bewusste Anspannung der Aufmerksam
keit dahinstromen. Ob aber dabei nicht dennoch bestandig eine 
unbewusste Spannung auf Kiinftiges vorhanden ist? Diese Frage 
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mochte ich aus verschiedenen Grtinden bejahend beantworten; doch 
ist hier nicht der Platz, um ausftihrlicher dariiber zu sprechen. — 
Ausserdem sei noch darauf hingewiesen, dass die im Vorhergehenden 
mitgetheilten Beispiele, dereń asthetischer Charakter fiir mich ausser 
allem Zweifel steht, nur fiir denjenigen ais elementare Aeusserungen 
des asthetischen Genusses gelten konnen, der es erkannt hat, dass 
das Gebiet des Aesthetischen unendlich viel weiter 
ist, ais das des Schonen.
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Die Spiele der Thiere.
(Fortsetzung: Die Liebesspiele.)

Die Liebesspiele der Thiere werden am besten in einem be- 
sonderen Abschnitt behandelt. Dies rechtfertigt sich nicht nur 
durch das ungeheuere Materiał, das sie dem Thierpsychologen 
liefern, sondern auch durch zwei innerlichere Grunde: erstens wird 
durch sie die vielumstrittene Frage der sexuellen Auslese aufgerollt; 
und zweitens sondern sie sich dadurch von den bisher betrachteten 
echten Spielen ab, dass sie, soweit sie direct mit der Bewerbung 
zusammenhangen, nicht blosse Einiibungen oder gar Yorubungen 
eines Instinctes bilden, sondern vielmehr seine reale Ausubung sind. 
Dennoch werden sie allgemein ais Spiele bezeichnet; es fragt sich 
daher, ob und inwiefern diese Bezeichnung zutreffend sein kann.

Wir stehen also zunachst vor dem Problem der sexuellen 
Selection. — Darwin betrachtet die mit den Liebesspielen zu- 
sammenhangenden Erscheinungen ais ein Ergebniss seines zweiten 
grossen Entwickelungsprincipes, der sexuellen Auslese. Die 
sexuelle Auslese umfasst zwei sehr verschiedene PhSnomene, nam
lich einerseits Selectionswirkungen, die dem physischen Kampf 
der Mannchen um das Weibchen entspringen, andererseits die 
Ausbildung von Charakteren, die durch die Vorliebe der 
Weibchen fur bestimmte Eigenschaften oder Fahigkeiten der 
Mannchen entstanden sein sollen. Die erste Form ist eigentlich nur 
ein Specialfall der naturlichen Auslese und wird von Niemand 
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bestritten. Die zweite Form zeigt uns ais auslesendes Princip nicht 
das mechanische Gesetz des survival of the fittest, sondern wirklich 
auswahlende, empfindende und fiihlende Lebewesen; sie ist daher 
mit der kunstlichen Ziichtung verwandt. Wenn Spencer die 
naturliche Selection ais das „Ueberleben der Tauglichsten1 11 
bezeichnet hat, so kann man hier von einem „Sichvermehren 
der Wohlgefalligsten“ sprechen.

1) A. Weismann, „Gedanken iiber Musik bei Thieren und beim
Menschen11. „Deutsche Rundschau“ LX1 (1889), S. 51.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Die mannliche Maulwurfs- 
grille hat auf der einen Fliigeldecke eine mit feinen Zahnchen be- 
setzte Ader, die sie mit einer Ader des andern Fliigels gleichsam 
geigt. Diese Musik wird nur von den Mannchen ausgefiihrt. 
„Das wussten schon die alten Griechen, denn Anakreon preist 
in einem der auf uns gekommenen Gedichte die Cikaden gliicklich, 
weil sie stumme Weiber besdssen.“ „Darin liegt nun der Schliissel 
des Rathsels; die Entstehung eines Apparates zum Musiciren lasst 
sich in einfacher Weise durch den Wettbewerb der Mannchen um 
das Weibchen erklaren. Wenn .wir annehmen diirfen, dass die 
letzteren ein gewisses Wohlgefallen am Gesange der 
Mannchen haben — und dies ist erwiesen —, dann konnen wir 
uns die Entstehung eines zuerst noch unvollkommenen Singapparates 
aus dem urspriinglichen Fliigelgeader und seine allmahliche 
Steigerung und Vervollkommnung bis zu dem jetzigen Zustand 
ganz wohl erklaren. Denn die Weibchen werden dann zu 
allen Zeiten das schon stsingende Mannchen dem 
minder begabten vorgezogen haben; thaten sie das aber, 
dann wird nach dem Gesetz der Erblichkeit der bessere Sing- 
apparat des Vaters sich auf die Sohne vererbt haben und so weiter, 
so dass nothwendig eine Steigerung in der Leistungsfahigkeit des 
Apparates im Laufe der Generationen eintreten musste. Die Bevor- 
zugung der besseren Sanger gegenuber den schlechteren fiihrte mit 
Nothwendigkeit zu einer Verbesserung des Singens selbst, des 
Singapparates, so lange bis dieser iiberhaupt nicht mehr ver- 
besserungsfahig war“ *). Auf gleiche Weise mtissten dann auch 
die musikalischen Leistungen der Vogel, die verschiedenen Flug- 
und Tanzkunste, die auffallenden oder schonen Farben und Formen 
des „Hochzeitskleides“ entstanden sein.
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Gegen diese Auswahl der Wohlgefalligsten durch die Weibchen 
haben sich nun aber gewichtige Stimmen erhoben. Vor Allem 
machte Wallace seine Bedenken geltend, und ihm schlossen sich 
ganz oder theilweise andere Forscher an; ich nenne Ty lor1), 
Spencer2 3), Wallaschek8), Hudson4 5), Morgan6).

1) Alfred Tylor, „Coloration of animals aud plants“. London 1886.
2) „The origin of musie", „Mind", XV (1890).
3) „On the origin of musie". „Mind" XVI (1891).
4) „The naturalist in La Plata". Chapt. XIX.
5) Lloyd Morgan, „Animal life and intelligence". S. 407 f.
6) Deutsche Ausgabe, S. 273 f.
7) Uebers. von Brauns 1879, S. 199 f.
8) A. R. Wallace, „Der Darwinismus". Uebers. von D. Brauns. 

Braunsehweig 1891. S. 515.
9) Ebd. S. 434 f.

Wallace hat in verschiedenen Schriften, so in den „Beitragen 
zur Theorie der natiirlichen Zuchtwahl" 6), der „Tropenwelt“ 7) und 
in dem neueren Werke „Der Darwinismus", seine Anschauungen 
zum Ausdruck gebracht. Die Annahme Darwin’s, dass das 
Weibchen in seiner Wahl durch eine Art von asthetischem 
Geschmack bestimmt werde, ist nach seiner Ansicht ebenso weit 
von der Wahrheit entfernt, wie die Annahme, dass die Biene ein 
guter Mathematiker sei8). Aber nicht genug damit: es lasst sich 
iiberhaupt nichtnachweisen, dass eine Auswahl durch 
das Weibchen stattfindet. „Jeder, der diese hdchst inter- 
essanten Kapitel" (in Darwin’s „Abstammung des Menschen") „liest, 
wird zugeben, dass die Thatsache des Entfaltens und Zeigens jener 
Zierrathe erwiesen ist; man darf auch zugeben oder es wenigstens 
fiir sehr wahrscheinlich halten, dass das Weibchen sich dariiber 
freut. Aber keineswegs folgt daraus, dass kleine Unterschiede in 
Gestalt, Muster oder Farbę dieser Schmuckfedern die Weibchen 
veranlassen, einem Mannchen vor dem andern den Vorzug zu geben, 
und noch weniger, dass alle Weibchen einer Art oder doch die 
grosse Mehrzahl derselben in einem grosseren Bezirke viele Gene- 
rationen hinter einander genau dieselben Modificationen der Farbę 
oder der Form der Zierrathe vorziehen“ 9).

Was ist aber dann die Ursache jener Erscheinungen, wenn es 
keine Auslese durch die Weibchen gibt? Wie entstehen vor Allem 
die schonen Farben, die merkwiirdigen Formen der Yogelmannchen? 



Die Spiele der Thiere. 233

Auf diese Frage antwortet Wallace folgendermaassen. Zunachst ist 
es uberhaupt gar nicht auffallend, dass sich im Thierreich Farben 
zeigen. In der ganzen Natur ist das Farbige die Regel, Schwarz 
oder Weiss eine Ausnahme 1). „Die Gegenwart mancher Farbę 
oder selbst vieler auffallender Farben bei Thieren und Pflanzen 
diirfte an sich keine andere Erklarung erheischen, ais die Farbę 
des Himmels oder des Meeres, des Rubins oder Smaragds — das 
heisst also, nicht mehr ais eine physikalische Erklarung" 2). — Die 
Art der Farbung aber wird zum grossten Theil durch natur
liche Selection bewirkt. Schutz- und Trutzfarbung hat in 
der Thierwelt einen viel grosseren Einfluss, ais man bisher — 
durch die Theorie der sexuellen Auslese irregeleitet — angenommen 
hat. Andere Charaktere, z. B. die so verbreiteten weissen Bander 
und weissen oder bunten Flecken3), fungiren ais Erkennungs- 
merkmale bei gesellig lebenden Thieren; sie sind dann nicht nur 
bei Gefahren wichtig, indem etwa die jungeren Thiere dem alteren 
leichter folgen konnen, sondern sie dienen uberhaupt dem die Art 
erhaltenden socialen Zusammenleben4 5), ja sie konnen auch insofern 
einen sehr wesentlichen Einfluss haben, ais sie die Kreuzung nahe 
verwandter Arten verhindern. Die Symmetrie der Zeichnungen, 
die das Erkennen von beiden Seiten her ermoglicht, scheint gleich
falls diesem Princip zu entspringen, da sie in der Domestication so 
leicht verloren geht3). Denselben Ursprung werden die eigen- 
thiimlichen Gertiche haben, die manche Mannchen verbreiten, sowie 
die besonderen Tonę, mit denen sie das Weibchen 
lock en. „Sie sind zweifelsohne eine sehr werthvolle Zugabe zu 
den Erkennungsmerkmalen fiir die beiden Geschlechter und 
zugleich ein Zeichen, dass die Paarungszeit da ist, und die Ent
stehung, das Starkerwerden und das Auseinandergehen dieser Teinę 
und Gertiche liegen unbedingt innerhalb des Wirkungskreises der 
natiirlichen Zuchtwahl. Das Nhmliche gilt von den eigenthiim- 
lichen Lockrufen der Vogel und selbst vom Gesange der 

1) „Die Tropenwelt". S. 226.
2) „Der Darwinismus“. S. 289.
3) Manche derartige Merkmale zeigen sich erst in der Bewegung, weil 

sie wahrend der Ruhe gefahrlich waren. Ebd. S. 338.
4) Man vgl. die Stammesabzeichen bei Naturyblkern.
5) Ebd. S. 333.
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Mannchen. Alles das kann sehr wohl urspriinglich ais Er- 
kennungsmittel beider Geschlechter einer Art entstanden sein und 
war ein Herbeirufen des Weibchens durch das Mannchen. Wenn 
die einzelnen Artgenossen weit umher zerstreut sind, ist dies 
natiirlich von grosser Wichtigkeit und ernibglicht die Paarung 
so zeitig wie moglich, und daher wird die Deutlichkeit, Starkę 
und eigenthumliche Modulirung des Gesanges eine nutzbringende 
Eigenschaft und folglich ein Gegenstand der natiirlichen Zucht- 
wahl“ 1).

1) Ebd. S. 432. Hier sehen wir, wie Wallace dazu kam, seine Ansicht 
iiber den Instinct zu andern.

2) Ebd. S. 443. Ty lor sieht z. B. in der Zeiehnung desZebras ein Ab- 
bild des Riickgrates und der Rippen. — Warum geht aber dann die 
Symmetrie in der Domestication so leicht yerloren?

Soweit w&re demnach die sexuelle Selection in nattirliche 
Selection aufgelost. Was noch unerklart bleibt, sucht Wallace durch 
zwei weitere Ursachen verstandlich zu machen. Die eigenthiim- 
lichen Zeichnungen, die manclie Zierfarbungen darbieten, sind 
nach A. Ty lor in engem Zusammenhang mit dem anatomischen 
Aufbau des Organ ismus. Da, wo die wichtigsten Nerven 
laufen, zeigen sich am ehesten Farbenflecke, die dann durch 
Ineinanderrinnen allerlei Figuren bilden konnen. Und „da die 
Nerven uberall den Muskeln folgen und diese wieder an die 
Knochen sich anheften, so sieht man, wie es kommt, dass die Ziige, 
in denen die Farbenflecke auftreten, so oft durch die Verhaltnisse 
und durch die einzelnen Theile des Skelettes bei Wirbelthieren und 
durch die Leibesringel bei den Gliederthieren bestimmt werden “ 2). — 
Wenn so das Hervortreten von Farben an sich an bestimmten 
Korperstellen mit der Leitung der Neiwen zusammenhangt und in 
Folgę dessen ais ein Product der allgemeinen Lebenskraft erscheint, 
so werden besonders auffallende Farben ein Product besonders 
gesteigerter Lebenskraft sein. Das Gleiche gilt von den 
Hautanhangseln, vor Allem von der Grosse der Schmuckfedern. 
Bei Thieren, die eine vollstandige Anpassung an ihre Lebens- 
bedingungen errungen haben, producirt die iiberstromende Lebens- 
energie jene so auffallenden Farben und Formen, die wir an 
Fasanen, Papageien, Kolibris u. s. w. bewundern. — Die Frage, 
warum im Allgemeinen nur die Mannchen solche Phanomene 
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zeigen, ist dahin zu beantworten, dass die Weibchen einen grósseren 
Schutz nothig haben, ais die Mannchen. Dem entspricht z. B. die 
Thatsache, dass im Allgemeinen die Weibchen bei denjenigen 
Vogelarten, die gut geschiitzte Nester besitzen (wo also das 
Briiten gefahrlos ist), ebenso lebhaft gefarbt sind, ais die 
Mannchen.

W as endlich die Darstellung des Schnpickes, die Flug- 
und die Tanzkiinste betrifft, so erklart sie Wallace aus dem- 
selben Princip, wie den Schmuck selbst, aus der iiberstromenden 
Lebensenergie, also aus dem Schiller-Spencer ’ sehen Spiel- 
princip. „Die Entfaltung, das Vorweisen des Federschmuckes 
ist eine Folgę derselben Ursache, die zu seinem Entstehen fuhrte. 
In demselben Verhaltnisse, wie die Federn an Lange und Menge zu- 
nahmen, mussten auch die Hautmuskeln wachsen, welche sie heben 
konnten, und sowohl dieNerven- ais dieBlutzufuhr dieser Theile steigerte 
sich so, dass das Heben und Spreizen der Federn zu den Zeiten von 
Nervenaufregung oder geschlechtlicher Brunst gewohnheitsmassig 
wurde“ 1). „Zu einer Zeit der Aufregung und der Entwickelung iiber- 
schiissiger Kraft des Organismus finden es viele Thiere ergotzlich, ihre 
Muskeln zu tiben, oft auf phantastische Weise, wie dies die Spiele der 
Katzchen, Lammer und anderer junger Thiere beweisen. Nun be- 
finden sich aber zur Paarungs- oder Brunstzeit die mannlichen 
Vogel in einem Zustande hbchster Entwickelung, und sie haben 
einen starken Vorrath von Lebenskraft, und unter der Einwirkung 
des Geschlechtstriebes vollfuhren sie allerhand Gaukeleien oder 
Kraftstiicke im Fliegen, vermuthlich ebensowohl aus einem 
inneren Triebe nach Bewegung und Muskelbeschaftigung, ais um 
den Weibchen zu gefallen" 2). Auch das Singen, das ja urspriing- 
lich auf Erkennungszeichen zurtickzufuhren ist, „ist offenbar ein 
Vergnugen und dient vermuthlich zur Ableitung uberschiissiger 
Nervenkraft und -Erregung, wie es der Tanz, der Gesang und die 
Belustigung im Freien fiir uns sind"3).

1) Ebd. S. 448.
2) Ebd. S. 437 f.
3) Ebd. S. 433.

Dies sind die wesentlichen Ziige der Wallace’schen Theorie. 
Die Annahme einer Auswahl durch das Weibchen soli dadurch ver- 
drangt werden. Hbchstens, meint er, konne man eine 
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geschlechtliche Auslese insofern a n n e h m e n, ais die 
Weibchen die „kraftigsten, streitsiichtigsten und 
mutli igsten“ Mannchen begiinstigen und damit indirect 
jene Zierrathe steigern, die ja dem Kraftuberschuss entspringen1).

1) Ebd. S. 447 f.
2) Ebd. S. 442.

Ich habe in meiner Darstellung eine scharfe Trennung voll- 
zogen, die sich bei Wallace nicht findet, ohne die aber meiner An
sicht nach eine eindringende Wiirdigung seiner Gedanken nicht 
leicht ist; ich meine die Unterscheidung zwischen den biologischen 
Erklarungsgriinden, die unser Problem auf bekannte Leistungen der 
natiirlichen Auslese zuruckzufiihren suchen, und denen, die 
auf einer Verwerthung der physiologischen Theorien von Tylor 
und Spencer beruhen. Jene sind von hohem Interesse und 
werden, wie ich glaube, zu einer starken Modificirung des Darwin’- 
sehen Gedarikens fuhren miissen, diesen wohnt keine uberzeugende 
Kraft inne, obwohl Wallace auf sie das Hauptgewicht zu legen 
scheint.

Wenden wir uns zuerst der zweiten Gedankenreihe zu. Wenn 
man auch ihren Ausgangspunkt, wonach also die eigenthumlichen 
Zeichnungen und Hautanhangsel der Thiere mit dem inneren anato- 
mischen Bau etwa so zusammenhangen, wie der bekannte Blaschen- 
ausschlag an der Stirn der Verzweigung des Augenastes des fiinften 
Hirnnervenpaares entspricht2), vollsthndig anerkennt, so ist natur- 
lich damit noch absolut nichts gegen die sexuelle Auslese gesagt. 
Denn dass diese irgend welche physiologisch bedingten Charaktere 
voraussetzen muss, ist ja selbstverstandlich. — Dagegen kann ich 
es mir nicht recht begreiflich machen, wie nun rein durch die 
uberstromende Lebensenergie solche Charaktere von bescheideneren 
Anfangen aus z. B. zu dem Schwanz eines Pfauen entwickelt 
werden sollen. Denn erstens kommt mir der Begriff des Kraftuber
schusses , wie er hier gebraucht wird, uberhaupt sehr bedenklich 
vor: ein durch Tausende von Generationen hindurch immer vor- 
handener Ueberfluss an Lebensenergie scheint mir mit den Gesetzen 
der nattirlichen Auslese sehr wenig iibereinzustimmen; denn die 
Selection hat etwas von dem „ehernen Lohngesetz11, sie gibt mit 
karger Hand das, was zur Erhaltung der Art absolut nothig ist, 
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und nichts daruber hinausT). — Zweitens last Wallace die uber- 
rasehende Entwickelung solcher Erscheinungen erst da eintreten, 
wo die betreffende Art eine gewisse Sicherheit der Existenz- 
bedingungen, ja einen „vollstandigen Erfolg des Kampfes um’s 
Dasein“ errungen hat. Die Schweife der Paradiesvogel und Pfauen, 
sagt er, sind „eher einHemmniss ais ein Vortheil“ im taglichen 
Leben des Vogels; „dass sie sich bei einzelnen Arten so reich ent
wickelt haben, ist ein Zeichen einer gelungenen Anpassung an die 
ausseren Verhaltnisse, eines so vollstandigen Erfolges des Kampfes 
um’s Dasein, dass wenigstens beim mannlichen Geschlechte ein 
Ueberschuss von Kraft, Lebensfahigkeit und Wachsthumsstarke 
vorhanden ist, welcher sich ohne Nachtheil in dieser Weise Luft 
machen kann“ 1 2). Nun, ich meine aber, es ist doch allgemein 
anerkannt und eine klare Folgerung aus dem Selectionsgedanken, 
dass eine so vollkommene Anpassung an die Lebensbedingungen 
sogenannte „Dauertypen" schafft, d. h. dass der „volle Erfolg 
im Kampf um’s Dasein“ (so lange und soweit er besteht) die 
Weiterentwickelung ausschliesst. Selbst wenn wir daher 
annehmen, dass die Vorfahren der Pfauen von der Zeit an, wo sie 
durch allerlei Umstande eine gewisse Sicherheit der Existenz ge- 
nossen, fortwahrend im Besitze iiberschussiger Lebensenergie waren, 
die bei jedem einzelnen Vogel eine starkę (und zwecklose) Ent
wickelung seines Grefieders begiinstigte — selbst dann kónnten wir 
es nicht verstehen, wie dabei noch eine Hoherentwickelung 
eintreten sollte. Das ist aber, wie man sieht, gerade die Voraus- 
setzung von Wallace. Vor jener vollkommenen Anpassung ist die 
Entstehung solcher „Hemmnisse“ nicht denkbar; nach ihr ist sie 
es ohne Zuhilfenahme sexueller Auslese erst recht nicht, denn der 
erreichte Erfolg im Kampf um’s Dasein schliesst es aus, dass die 
Natur in der Richtung wachsender Lebenskraft weiterziichtet. Ais 
einziger Erklarungsgrund wiirden daher nur noch die Kampfe der 
Miinnchen um das Weibchen (wobei ja auch die Starksten im Vor- 
theile sind), in Betracht kommen. Wallace hat aber dieses Princip 
hier nur ganz voriibergehend erwahnt — wie ich glaube, mit Recht. 
Ist es doch schwer einzusehen, wie die bei den Bewerbungskampfen 

1) Etwas ganz Anderes ist naturlich der nur zeitweise auftretende Kraft- 
iiberschuss, der dem Weehsel von Ausgabe und Reintegration entspringt.

2) Ebd. S. 446.
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wirksame Selection gerade solche ,,Hemmnisse“ in ihrer Entwicke
lung begiinstigen sollte. Denn dass sich die „iiberschiissige Lebens- 
kraft“ nur so und nicht anders aussern konne, wird man doch nicht 
annehmen wollen.

Es mag sein, dass Wallace ein Gefiihl von dieser Schwierig- 
keit hatte, ais er schrieb: „Da nun geniigende Griinde dafur vor- 
liegen, dass, sofern die weiblichen Vogel eine Wahl treffen, diese 
auf das ,kraftigste, streitstichtigste und muthigste Mannchen4 fallt, 
so wirkt diese Art der geschlechtlichen Zuchtwahl ganz in 
derselben Richtung (wie die natiirliche) und dient auf diese Weise, 
den Vorgang der Entwickelung von Schmuckfedern auf seinen 
Hbhepunkt zu steigern" J). Mit diesen Worten, die allerdings nur 
in hypothetischer Form auftreten, stosst aber Wallace eigentlich 
sein ganzes Gebaude wieder um. Denn wenn man einmal zugibt, 
dass das Weibchen die kraftigsten Mannchen auswahle, so ist 
damit das Darwin’sche Gesetz in der Hauptsache schon anerkannt. 
Ob die Vorliebe des Weibchens sich nun auf die Kraft und den 
Muth oder auf die Schonheit bezieht, dariiber kann man sich ver- 
einigen, wenn nur erst einmal zugegeben ist, dass es w a h 11.

1) Ebd. S. 448.
2) „The naturalist in La Plata".1 S. 281.

W as die von W allace hieraus weiter gezogenen F olger ungen auf die 
Tanz-, Flug- und Sangeskiinste betrifft, so kann ich mich ktirzer 
fassen. Es steht jetzt wohl so ziemlich fest, dass der Gesang der 
Vbgel im Wesentlichen ererbt ist. Ebenso sicher oder noch sicherer 
scheint es zu sein, dass auch die oft so eigenartigen Tanze und 
Flugktinste der Vogel auf Vererbung beruhen. Sogar Hudson 
sagt hieriiber: „But every species, or group of species, has its own 
inherited form or style of performance; and, however rude and 
irregular this may be ... . that is the form in which the feeling 
will allways be expressed“1 2). Wenn dem so ist, so konnen sie 
nicht nur durch den individuellen Kraftiiberschuss allein erklart 
werden. Freilich, der Vertreter des Lamarck’schen Princips hat 
es hierbei leicht. Er wird mit Hudson sagen: Wenn alle 
Menschen in einer ausserst entlegenen Periode ihrer Geschichte sich 
dahin vereinigt hatten, die gemeinsame freudige Erregung, die jetzt 
auf so unendlich mannigfaltige Art ausgedriickt oder aber gar nicht 
ausgedriickt wird, durch den Tanz eines Menuets zu aussern, und
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wenn dasMenuettanzen so schliesslich instinctiv g e - 
worden ware, so ware der Mensch im gleichen Fali wie die 
Thiere1). Wallace aber verhftlt sich sehr skeptisch gegen die 
Vererbung erworbener Eigenschaften und fiihrt ganz speciell die 
Instincte ausschliesslich auf die naturliche Auslese zurttck2). 
Wenn man ihm hierin beistimmt, so muss man seine durch 
Spencer beeinflusste Erklarung der Bewerbungskiinste verwerfen, 
da sie mit dem Lamarck’schen Princip steht und fallt. Gibt es 
keine Vererbung individuell entstandener Gewohnheiten, so sind 
jene Erscheinungen, so lange die Auslese durch die Weibchen be- 
stritten wird, auf die naturliche Auslese zuruckzufiihren, sie miissen 
also einen fiir die Art wesentlichen Nutzen haben, d. h. sie konnen 
nicht bios eine Entladung iiberfłtissiger Krafte sein, so sehr auch 
die iiberschiissige Kraft ihr Zustandekommen erleichtern mag.

1) Ebd. Dies Beispiel ist iibrigens so recht geeignet, zu zeigen, wie 
unwahrscheinlich hier die Vererbung erworbener Eigenschaften ist.

2) „Der Darwinismus“. S. 682.

Ganz anders scheint es sich mir bei der ersten Gedankenreihe 
zu verhalten. Hier geht der geistreiche Verfasser von seinen 
eigenen genialen Grundideen aus, und hier sind seine Ausfiihrungen 
meiner Meinung nach geeignet, die Darwin’sche Auffassung der 
geschlechtlichen Auslese stark zu verandern. Wenn wir z. B. die 
Papageien betrachten, von denen weitaus die meisten eine griine 
Grundfarbe mit weissen, gelben, rothen und blauen Abzeichen 
haben, so wiirde nach Wallace jene Grundfarbe durch die An- 
passung an den Wald dem Schutze dienen, die anders gefarbten 
Stellen Erkennungszeichen sein; wir hatten also ein glanzend 
ausgestattetes Federkleid, das im Wesentlichen ohne alle sexuelle 
Auslese entstanden ware. Da nun diese Erklarungsweise sehr viel 
Einleuchtendes besitzt, wird daraus zu schliessen sein, dass der ge
schlechtlichen Zuchtwahl zum Mindesten die T r a g w e i t e nicht vóllig 
zukommt, die ihr Darwin in Beziehung auf die Farben und sonstigen 
„Zierrathe" der Thiere zuschreibt. — Ebenso iiberzeugend wirkt 
die Behauptung, dass bei der Paarung kein bewusstes asthe- 
tisches Urtheilen, Vergleichen und Auswahlen statt- 
findet. Ich mbchte sogar noch weiter gehen ais Wallace und die 
bewusste Wahl des Starksten und Muthigsten, die er 
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doch, wie wir sahen, zuzugeben geneigt ist, gleichfalls fur aus- 
geschlossen erklaren.

Dennoch glaube ich nicht, dass damit die Darwin’sche Hypo- 
these gestitrzt ist. Gehen wir von der Fragedes Vogelgesanges 
aus. Wallace sagt: Die eigenthtimlichen Lockrufe der Vogel und 
selbst die Gesange der Mannchen konnen „sehr wohl urspriinglich 
alsErkennungsmittel beider Geschlechter einer Art entstanden 
sein und waren ein Herbeirufen des Weibchens durch 
das Mannchen8. Diese akustischen Erkennungszeichen sind sehr 
wichtig da, wo die einzelnen Artgenossen weit aus einander wohnen. 
Sie sind vollends von ausserordentlicher Bedeutung bei den Zug- 
vogeln, bei denen die heimkehrenden Mannchen zuerst ankommen 
und dann die nachfolgenden Weibchen anlocken. Das Mannchen, 
das sich durch die „Deutlichkeit, Starkę und eigenthiimliche Modu- 
lirung des Gesanges “ auszeichnet, wird zuerst Nachkommenschaft 
erzielen; diese hat dann einen Vorsprung, der im Kampf um’s 
Dasein entscheidend sein kann. Damit wird aber jene Deutlich
keit, Starkę und eigenthiimliche Modulation des Gesanges ein 
Gegenstand der natiirlichen Zuchtwahl1).

1) Ebd. S. 432.
2) Ich treffe in diesem Punkt mit E. v. Hartmann’s scharfsinniger 

Kritik der Darwin’schen Theorie zusammen. Vgl. bes. „Philosophie. des Un- 
bewussten". 10. Aufl. III, 435 f.

Wenn man sich diese Satze naher ansieht, so muss es, wie ich 
meine, sofort in die Augen springen, dass hiermit die Darwin'sche 
Erklarung zwar wesentlich modificirt, aber nicht vollstandig aus- 
geschaltet ist. Dass der Gesang der Vogel einer bewussten 
asthetisch-kritischen Urtheilsthatigkeit der Weibchen entspringen 
solle, ist ja gewiss eine verkehrte Annahme. Eine bewusste 
Auswahl, sei es nun des schonsten oder des kraftigsten Sangers, 
wird ganz gewiss nicht die Kegel sein, vielleicht iiberhaupt nie 
vorkommen. Aber ist es denn nicht eine unbewusste Auswahl, 
wenn das Weibchen sich dem Sanger zuwendet, dessen Stimme, sei 
es nun durch ihre Kraft oder durch ihre Modulation, sich am wirk- 
samsten erweist2)? Wenn der Gesang im Grunde ein Erkennungs- 
mittel, ein Herbeirufen des Weibchens durch das Mannchen ist, 
so muss doch psychologisch seine Wirkung die sein, dass 
sich das Weibchen dahin wendet, wo es am meisten sexuell 
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erregt wird. Das Weibchen wiirde also ohne alle Reflexion 
dennoch eine Art unbewusster Auswahl treffen, d. h. das Darwin’sche 
Princip wiire im Grunde beibehalten, wir hatten zwar keine be- 
wusste asthetische, aber im eigentlichen Sinne eine unbewusste 
sexuelle Auslese, eine Auslese, die darin bestehen wiirde, dass 
das Weibchen am leichtesten von solchen Mannchen gewonnen wird, 
die seine sexuellen Instincte am starksten erregen. Dass sich eine 
derartige Auslese schwer oder gar nicht nachweisen lasst, wiirde 
sich aus ihrem ganzen Wesen erklaren und wśire daher kein Be- 
weis gegen ihr Vorhandensein. Man denke doch auch an den 
Menschen. Wallace sagt zwar, Alles, was der jungę Mann thue, 
um sich in den Augen der Geliebten vortheilhaft zu zeigen, werde 
dieser wohl gefallen, sie aber nicht in Beziehung auf die 
Erhorung seiner Wiinsche entscheidend beeinflussen 1). Ist das aber 
richtig? Eine bewusste Wahl wird ja wohl seiten stattfinden; 
aber wird nicht unbewusster Weise doch in der kraftigen Gestalt, 
in der korperlichen Gewandtheit, im muthigen Benehmen, ja auch 
im ausseren Schmuck eine machtige Motivationskraft liegen? Wird 
nicht der Soldat in seiner schmucken Uniform leichter „gewahlt11 
ais derselbe Mensch im Arbeitskittel ? Hat nicht der Turner oder 
der Sanger, der sich eben ausgezeichnet hat, leichter Erfolg ais der 
gleiche Mann in seinem Alltagsleben? Und nun denke man einmal 
Alles hinweg, was hier den Menschen vom Thiere unterscheidet, alle 
Schatzung des Intellectuellen und Ethischen in einer Personlichkeit, 
alle hiiheren asthetischen Einflusse, alle Erwagungen praktischer 
und materieller Art. Man denke sich eine Menschheit, die erstens 
vollig im Zustand der freien Liebe ware und bei der zweitens alle 
geistigen Motive der Bevorzugung fortfielen — musste man nicht 
annehmen, dass eine solche (unmogliche) Menschheit, wenn sie sich 
ungehindert entwickeln konnte, im Laufe von hundert Generationen 
schoner und kraftiger wiirde?

1) Ebd. S. 486.
Groos, Die Spiele der Thiere.

Ich kann daher nicht finden, dass durch die Ausfiihrungen von 
Wallace die Theorie der sexuellen Auslese vollig gestiirzt ist. 
Wenn man den Gesang der Vogel so auffasst wie er, so tritt 
an Stelle einer Auswahl der Wohlgefalligsten im Grunde nur die 
unwillkiirliche Auslese der sexuell am starksten Erregenden. Ist es 
aber beim Gesang so, so wird man das Gleiche bei den anderen 

16



242 Yiertes Kapitel.

Bewerbungskiinsten annehmen diirfen. Und gesteht man dieses zu, 
so wird man auch zugeben miissen, dass die erregende Wirkung 
durch auffallende Farben und Formen gesteigert werden kann, dass 
daher die sexuelle Auslese auch auf diese von Einfluss sein kann, 
wobei aber einzuraumen ware, dass ihr hierin, durch die von Wallace 
angegebenen Factoren, in viel umfassenderer Weise vorgearbeitet 
wird, ais Darwin angenommen hatte.

So scheint mir das derartig verbesserte Darwin’sche Princip 
bisher noch immer das einzige zu sein, das wenigstens einige 
Wahrscheinlichkeit besitzt. Dass es so fest stehe, wie die natur
liche Selection, wird freilich kaum behauptet werden konnen. 
Immerhin kann die Ersetzung der bewussten asthetischen Wahl 
durch die unbewusste Wirkung, die in dem unwillkurlichen Nach- 
geben nach der Seite der starksten sinnlichen Reize liegt, der 
Hypothese einen etwas sichereren Halt verleihen ’). — Dabei ware 
aber daran festzuhalten, dass diese Auslese der Regel nach keine 
directe Ausscheidung der weniger Bevorzugten bewirken wiirde, 
sondern dass ihr Erfolg hauptsachlich in dem zeitlichen Vorsprung zu 
suchen ware, den sie den Nachkommen der bevorzugten Mannchen 
verschaffen wiirde.

Da wir uns hier jedoch auf so unsicherem Grunde befinden, ist 
mir zum Schluss vielleicht noch eine kurze Bemerkung gestattet. 
In einer Mittheilung iiber die Bewerbungskiinste, die ich der 
Freundlichkeit von Professor H. E. Ziegler in Freiburg verdanke, 
sagt dieser: „Es ist wohl bei allen Thieren ein hoher Erregungszustand 
des Nervensystems zur Begattung nóthig, und daher treffen 
wir ein erregtes Vorspiel der ■ Begattung in grosser Ver- 
breitung." Mir scheint in diesef unbestreitbaren Thatsache der 
Keim zu einer noch tiefer einschneidenden Umanderung der Theorie 
von der sexuellen Auslese zu liegen. Es ist zunachst sicher, dass 
im Allgemeinen vor einer grossen und leidenschaftlichen motorischen 
Entladung eine allmahliche Vorbereitung der Erregung sehr 
haufig ist. Dem wiithenden Angriff pflegt gewohnlich ein Stadium 
schnell zunehmender Gereiztheit vorauszugehen, wobei allerlei 
Reflexbewegungen erfolgen; das zeigt sich bei erbosten Hunden in 
gleicher Weise wie bei den Helden Homer’s. Wahrend wir nun

1) Eine genauere Ausfiihrung dieses Gedankens findet man an der schon 
erwahnten Stelle bei E. v. Hartmann.
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dieses — physiologisch leicht zu erklarende — Vorstadium bei dem 
Fluchtinstinct und wohl gewohnlich auch bei dem Sprung auf die 
Beute auf ein Minimum reducirt ńnden, tritt uns bei der Be- 
werbung vieler Thiere das Gegentheil in hochst auffalliger Weise 
vor Augen: hier sehen wir, dass ein lange dauerndes, erregendes 
Vorspiel nothig ist, das uns die seltsamsten Eigenthiimlichkeiten 
zeigt. Nun liegt nach meiner Meinung der Gedanke sehr nahe, 
dass eine solche Erschwerung der sexuellen Ent- 
ladung fiir die Erhaltung der Art nutzlich sein muss; 
ist doch der Geschlechtstrieb so machtig, dass er ohne derartige 
Hemmnisse aus verschiedenen Grtinden leicht verderblich wirken 
konnte. Die Erhaltung der Art erfordert es einerseits, dass der 
Geschlechtstrieb eine ungeheuere Gewalt hat, aber sie erfordert es 
andererseits auch, dass sich diesem reissenden Strom starkę Damme 
entgegenstellen; denn sonst wiirde die Entladung erfolgen, ehe sie 
der Erhaltung der Art dienen konnte, und auch wenn die Gatten 
sich schon gefunden haben, wiirde in vielen Fallen die Mutter so 
sehr aller Krafte beraubt werden, dass die Nachkommenschaft 
darunter leiden miisste. — Gibt man das zu, so erklart sich alles 
Weitere wie von selbst. Das Hauptmittel jener niitzlichen Er
schwerung ist offenbar die instinctive Sprodigkeit des 
Weibchens: das „Coquettiren“ der Weibchen ist der Antagonismus 
des Geschlechtstriebes und der Sprodigkeit. Diese Sprodig- 
keit muss das Mannchen ii ber win den. Das wird nun am 
einfachsten durch beharrliche Verfolgung geschehen, die 
ausserlich manchmal fast wie eine Vergewaltigung aussieht, aber 
wahrscheinlich nie eine blosse Vergewaltigung ist, sondern haupt- 
sachlich dadurch zum Ziele fiihrt, dass beide Theile schliesslich in 
den Grad von Erregung versetzt werden, der die Begattung er- 
moglicht. Hierzu kommen aber andere Mittel, um die Erregung 
auf das nothige Maass zu steigern. Da sind zuerst die G e r ii c h e 
vieler Thiere zu erwahnen, die zwar in erster Linie Erkennungs- 
mittel sein mógen, aber natiirlich nicht bios eine abstracte Erkenntniss 
von der Nahe des Mannchens vermitteln, sondern zugleich auch auf 
den sexuellen Trieb machtig einwirken. Demselben Zwecke dienen 
die aufreizenden Bertihrungen, die durch die ganze Thier- 
welt stark verbreitet sind1). Genau die gleiche Erklarung finden 

1) Vgl. hieriiber: A. Espinas, „Die thierischen Gesellschaften“. Uebers. 
von W. Schloesser, Braunsehweig 1879, S. 270 f.

16*
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ferner die eigentlichen „Liebesspiele*1, dieTanz-, Flug- und 
Gesangeskiinste. Und da diese mit der Entfaltung auf- 
fallender oder schoner Farben und For men verbunden 
sind, so kann durch die Steigerung dieser urspriinglich anderen 
Zwecken dienenden Erscheinungen gleichfalls zur Ueberwindung 
jenes Widerstandes beigetragen werden.

Wir hatten hiermit versuchsweise die Grundziige einer Theorie 
aufgestellt, durch die das urspriingliche Princip D a r w i n ’ s so 
griindlich umgestaltet wurde, dass wir geradezu von einer neuen 
Theorie sprechen konnten, bei der die sexuelle Auslese vóllig zu 
einem Specialfall der natiirlichen wird. Gibt man einmal den 
Ausgangspunkt zu, dass namlich die zur Begattung nothwendige 
Vorerregung, also die Erschwerung der sexuellen Entladung von 
Nutzen fiir die Erhaltung der Art ist, so scheint mir die 
ganze Summę der hierher gehórenden Erscheinungen in so ein- 
facher und zwingender Weise erklart zu sein, dass man kaum 
zogern kann, sich fiir die hier angedeutete Hypothese zu ent- 
scheiden. An Stelle der bewussten oder unbewussten Auswahl, von 
der wir nichts Sicheres wissen, tritt hier die Ueberwindung der 
instinctiven weiblichen Sprodigkeit, die eine bekannte, aber 
bisher noch nicht geniigend erklarte Thatsache ist; es fragt sich in 
erster Linie nicht mehr, fiir welches unter vielen Mannchen sich 
das Weibchen wahlend entscheidet, sondern es handelt sich vor 
Allem darum, ob das Mannchen die nothigen Instincte besitzt, um 
die Sprodigkeit des von ihm verfolgten und bestiirmten Weibchens 
zu uberwinden und zugleich sich selbst in die fiir den Begattungs- 
act nothige Erregung zu yersetzen. Wie wichtig dieser Unterschied 
ist, ergibt sich z. B. daraus, dass nach der Behauptung der Briider 
Muller, denen man doch eine ungewohnlich genaue Beobachtung 
des Vogellebens kaum wird abstreiten konnen, die eigentliche 
Wahl, gleichsam die Verlobung der Vogel, schon vor 
der Bewerbungszeit stattfindet: „In dem grosseren oder 
kleineren Gesellschaftsverbande haben aber auch lange vor dem 
Eintritt der zur Minne anregenden Friihlingszeit die jungen Vogel 
paarweise sich verbunden, ohne dass es dem wenig gescharften mensch
lichen Auge erkennbar wird. Es ist ein allgemeiner grosser 
Irrthum, in welchem angenommen wird, dass das Ehebiindniss 
erst im Friihjahr geschlossen werde, nein, zu dieser Zeit treten nur 
die W erbun gen des Mannchens um die Einwilligung des 
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Weibchens zur ges chlechtlichen Vereinigung erst auf, 
und diese Erscheinung hat man bisher falschlicher Weise Paarung 
genannt“ 1). Wenn diese mit so grosser Bestimmtheit ausgesprochene 
Behauptung richtig ist, so bricht damit die ganze Er
klarung der Bewerbungserscheinungen durch die 
bewusste oder unbewusste Auswahl der Mannchen 
rettungslos zusammen. Unsere Annahme dagegen wiirde 
sich vollig damit vertragen konnen: einerlei, ob schon vorher 
eine Wahl getroffen war oder ob uberhaupt gar keine statt- 
findet — zur Fortpflanzung wird das Mannchen nur dann ge
langen, wenn es die nóthigen Eigenschaften und Fahigkeiten besitzt, 
um den instinctiven Widerstand zu besiegen, den selbst das 
li eb en de Weibchen der Annaherung entgegenstelłt. — Ebenso 
erklart es sich hieraus, warum die Liebesspiele bei Vogeln, die in 
dauernder Einehe leben, Jahr fur Jahr wiederkehren, obwohl dabei 
eine auswahlende Bevorzugung durch das Weibchen nicht mehr 
stattfindet. Endlich sind auch die vielen Erscheinungen, wo die 
betreffenden Klinste von ganzen Schaaren gemeinsam ausgeiibt 
werden (man vgl. die ,,Massenspiele“) und wo die Weibchen an den 
Flug- oder Gesangeskiinsten Theil nehmen, fiir unsere Hypothese 
ohne Schwierigkeit, wahrend sie fiir die Darwin’sche Theorie 
schwer verstandlich sind. — Natiirlich schliesst aber unsere An
nahme nicht aus, dass hautig auch bewusste oder unbewusste Aus
lese im Sinne Darwin’s stattfinden kann.

1) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimatli" I, S. 4.

Ehe ich von hier aus zu der zweiten Hauptfrage iibergehe, 
muss ich noch des sehr verbreiteten Einwandes gedenken, dass die 
Bewerbungskiinste doch auch ausserhalb der Bewerbungszeit hautig 
getibt werden. Am scharfsten tritt die hiemit zusammenhangende 
Anschauungsweise bei Spencer, Wallace und Hudson hervor. 
Die oben (S. 235) mitgetheilten Satze von Wallace mijgen ein Beispiel 
dafiir sein. Wenn Kraftuberschuss vorhanden ist, sagt man, so fiihren 
die Thiere allerlei sonderbare Bewegungen und Stimmiibungen aus. 
Dies tritt freilich ani starksten zur Zeit der Bewerbung auf, wo 
das Thier im Vollbesitz seiner Kraft ist, zeigt sich aber auch 
ausserhalb der Liebeszeit, sobald eben „overflowing energy“ dazu an- 
treibt. Dass sich eine solche Auffassung ererbter Instincte nur 
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mit Hilfe der Vererbung erworbener Eigenschaften aufrecht erhalten 
lasst, habe ich schon erwahnt. Aber auch Darwin hat sich, ob- 
wohl er das Lamarck’sche Princip zuliess, gegen die Meinung 
ausgesproclien, wonach man in jen en Erscheinungen nur allgemeine 
Aeusserungen der Erregung sehen soli, dereń Verwendung bei der 
Bewerbung etwas Secundares ware. „Ais ich," sagt er1), „in 
meinem Werke ,Die Abstammung des Menschen' die geschlecht- 
liche Zuchtwahl erorterte, interessirte und uberraschte mich kein 
Fali mehr ais der, dass der Hintere und dessen benachbarte Theile 
bei gewissen Affen von heller Farbung sind. Da diese Theile bei 
dem einen Geschlecht heller gefarbt sind ais bei dem anderen, und 
da sie wahrend der Liebeszeit glanzender ais sonst erscheinen, 
schloss ich, dass diese Farbung ais geschlechtliches Anziehungs- 
mittel gewonnen wurde. Ich wusste wohl, dass ich mich mit dieser 
Ansicht dem Spott aussetzte, obgleich der Umstand, dass ein Affe 
mit seinem hellgefftrbten Hintern prunken sollte, thatsachlich nicht 
erstaunlicher ist, ais dass der Pfauhahn seinen prachtvollen Schwanz 
entfaltet. Indessen hatte ich bis dahin keinen Nachweis, dass Affen 
wahrend ihrer Werbung diesen Kórpertheil zur Schau tragen, und 
eine solche Schaustellung liefert hinsichtlich der Vogel den besten 
Beweis, dass die Zierrathe der Mannchen ihnen zur Anregung oder 
Anlockung der Weibchen von Nutzen sind." Da erfuhr Darwin aus 
einem Aufsatz2) und aus Briefen von Joh. von Fischer, dass sich 
ein junger mftnnlicher Mandril, ais er sich zum ersten Mai in einem 
Spiegel sah, nach einer Weile umdrehte und seinen rothen Hintern dem 
Spiegel zuwandte, ja dass diese Bewegung von verschiedenen Pavian- 
arten auch beim Anblick des Herrn oder fremder Leute ausgeftihrt 
wurde. (Uebrigens citirt Brehm schon einen Ausspruch des alten 
Gesner tiber den Mandril: „Dieses thier ist mit grossem Wunder 
gen Augsburg gebracht und gezeiget worden. An seinen Ftissen 
hat es Finger ais der Mensch und so man ihm deutet, so keert es 
den arss dar.") Ferner hatte v. Fischer folgende Beobachtung 
gemacht: ein weiblicher Cynopithecus niger drehte sich mehrere 
Tage nach einander haufig um und zeigte mit gurgelnden Tonen die 
stark gerothete Sitzflache; beim Anblick dieses Gegenstandes erregte 

1) Naturę, Novembei- 1876. — Die hier erwahnten farbigen Stellen selbst 
sind urspriinglich wohl einfaehe Erkennungsmerkmale.

2) „Der zoologisehe Garten“. April 1876.
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sich das Mannchen sichtlich, denn es polterte heftig an den Staben, 
ebenfalls gurgelnde Laute ausstossend. — Wie soli man nun diese 
Thatsachen deuten? Soli man annehmen, es handle sich um einen 
allgemeinen, jeder Erregung entsprechenden Reflex, der sich 
dann nebenbei auch in der sexuellen Erregung zeigt? Das ist 
doch schwerlich denkbar bei einer so eigenthumlichen Bewegung. 
Soli man mit Fischer sagen: die Affen haben es gern, wenn sie 
auf der nackten Stelle gestreichelt oder getatschelt werden; ausser- 
dem mogen sie haufig die Bewegung machen, um ihre Genossen 
zur Entfernung von Schmutzstuckchen oder Dornen von dieser 
Stelle aufzufordern; daraus kónnte sich dann jene Begriissungsform 
und nebenbei auch die Begriissung des Gatten entwickelt haben ? 
Ist es nicht tausendmal nattirlicher, zu sagen: Der Instinct hat den 
Zweck, sexuell zu erregen — das ist das Primare —, er tritt aber 
nun unter Umstanden auch bei Gelegenheit anderer Erregungen in 
Thatigkeit? Ich glaube kaum, dass man ernstlich daran zweifeln 
kann, auf welcher Seite die gróssere Wahrscheinlichkeit liegt.

Aehnlich wird es sich aber auch bei den Flugkiinsten, den 
Tanzen, dem Hin- und Herdrehen des Korpers, dem Strauben der 
Federn, dem Hervorbringen von allerlei Gerftuschen, den Lock- 
rufen und Geshngen verliebter Thiere verhalten: so, wie wir die 
Instincthandlung vor uns sehen, wird sie den Zweck haben, den 
Gatten (also in den meisten Fallen das Weibchen) sexuell zu erregen 
und erst von da aus sich auch mit anderen Erregungen associirt 
haben. Da sich das bei jenen Affen besonders deutlich zeigt, habe 
ich die Frage an dieser Stelle in Angriff genommen; denn hier 
scheint mir jede andere Erklarung des Instinctes ausgeschlossen 
zu sein, die Erscheinung muss wohl vollstandig aus dem sexuellen 
Leben heraus erklart werden. — Trotzdem kann man zur volligen 
Aufklarung eine gewisse Vermittelung zwischen den sich be- 
kampfenden Ansichten vorschlagen. In den meisten Fallen wird 
namlich zuzugeben sein, dass die eigentliehe G rund lagę der Be- 
werbungskiinste in allgemeinen oder doch anders be- 
grundeten Erregungsreflexen zu suchen ist. Die Grundlage, 
aus der heraus sie entwickelt sind, wird zum Theil aus Bewegungen 
bestehen, die das Thier bei jeder heftigen Erregung reflexmassig 
macht (so das unruhige Flattern, das Hin- und Herrennen, das 
Trippeln, das Zittern); andererseits werden auch refłexmassige Be
wegungen, die speciell dem Feind gegenuber von Nutzen sind, 
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in Betracht kommen (so das Grossererscheinen, das Strauben von 
Haaren oder Federn, das Erheben der Stimme). Diese Reflex- 
bewegungen sind aber offenbar nur das Materiał, aus dem die 
Selection die eigentlichen Bewerbungskiinste in ihrer compli- 
cirten Eigenart erst geschaffen hat, und diese Klinste, so wie wir 
sie sehen, sind dann sozusagen riickwarts wieder auf andere Er- 
regungen iibertragen worden.

Mit welchem Recht kann man aber bei allen diesen Er
scheinungen von Spielen reden? Wenn der erwachsene Vogel 
ausserhalb der Liebeszeit aus guter Laune und Kraftiiber- 
schuss seine Gesanges- und Flugkiinste iibt, so haben wir es ja 
selbstverstandlich mit einem Spiel zu thun. Ebenso sind die Be- 
gattungs- und Werbungsiibungen junger, noch u n r e i f e r Thiere 
gerade so gut ais Spiele zu bezeichnen wie ihre Balgereien. Sehen 
wir aber einmal von diesen Vorgangen ab, so stehen wir vor der 
Thatsache, dass auch die bei der Werbung selbst entfalteten 
Kunste von Jedermann ais „Spiele11 betrachtet werden. Hieriiber 
miissen wir uns Klarheit zu verschaffen suchen.

Freilich, eine vollkommen sichere Entscheidung dieser Frage 
wird wohl nie gelingen. Wir haben ja natiirlich den Eindruck, 
dass z. B. die Flugkiinste der Vogel, ihr Werbungsgesang, ihre 
Tanze, ihre Enfaltung des Federputzes eine Art Spiel sei, und es 
wird daher auch ganz allgemein von den Bewerbungs spielen der 
Thiere gesprochen. Aber wer beweist uns, dass wir hier nicht 
durch falsch angewandte Analogien griindlich irregeleitet werden? 
Allerdings, wenn der Schlittschuhlaufer seine Geliebte auf dem 
Eise sieht, so wird auch er alle seine Kiinste entfalten, ebenso wird 
es der Tanzer auf dem Balie machen, selbst beim gewohnlichen 
Gehen nimmt der Verliebte eine strammere Haltung an, die 
Kleidung, das ganze Aeussere, das Haupthaar, der Bart wird von 
ihm mehr gepflegt ais sonst, und die Macht des Gesanges dient 
auch dem Menschen zu Bewerbungszwecken; in allen solchen Fallen 
kann man sagen: Der Bewerber spielt eine Rolle, er „thut so, ais 
ob“ er kraftiger, gewandter, schoner, gefuhlvoller sei, ais er es in 
Wirklichkeit und im gewohnlichen Leben ist; sind dabei auch nicht 
alle Merkmale des Spiels gegeben, so kann man doch immerhin von 
einer spielahnlichen Thatigkeit reden. Diirfen wir aber nun von 
hier aus ohne Weiteres Analogieschlusse auf die Thierwelt ziehen?
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Gewiss nicht; denn ganz abgesehen von der Frage, ob man 
Iiberhaupt eine weitgehende Analogie des thierischen und mensch
lichen Seelenlebens auch in diesem Falle voraussetzen darf, zeigt 
sich hier schon der Fehler, dass man Erscheinungen vergleicht, die 
auch ausserlich nicht in der Weise ahnlich sind, wie etwa das 
Balgen von spielenden Knaben und spielenden Hunden. Denn 
offenbar mtissten, um eine solche aussere Analogie zu schaffen, 
unsere verliebten Herren beim Anblick der Geliebten ganz instinct- 
massig ihre Stimme um die Wette erschallen lassen, allerlei 
Sprunge und Tanze vor der Angebeteten ausftihren, der Schnurr- 
bart, den sie miihsam mit den Fingern zwirbeln, miisste von selbst 
die Spitzen in die Hohe stellen u. s. w. Da dies aber nun einmal 
nicht der Fali ist, so scheint uns auch jeder Schluss auf die 
psychische Seite der thierischen Bewerbungsktinste verwehrt 
zu sein.

Wir scheinen also vor einem Gegensatz zu stehen: der ver- 
liebte Jiingling, der etwa seine Schonheit oder Geschicklichkeit zu 
entfalten sucht, handelt willktirlich, er ubernimmt mit Bewusstsein 
eine Rolle, er fiihrt ein Spiel auf (wenn es sich dabei auch nicht 
um die volle Spielthatigkeit handelt); das Thier dagegen bewegt 
sich rein reflexmassig, in blindem Drange. Die sexuelle Erregung 
setzt gewisse motorische Bahnen in Thatigkeit, und das Thier ge- 
horcht diesen Reizen, ohne ein Bewusstsein davon zu haben, dass 
es sich um eine „Darstellung" seiner Vorztige handelt.

Ich habe diesen Gegensatz absichtlich mit voller Scharfe ent
wickelt, um dadurch zu zeigen, dass eine solche schroff dualistische 
Auffassung der menschlichen und thierischen Bewerbungs- 
erscheinungen doch wohl allzu cartesianisch ist. Einerseits ist nam
lich der jungę Mann, der den „angenehmen Schwerenother" spielt, 
durchaus nicht so ausschliesslich von vernunftiger Reflexion be- 
stimmt, wie es eben dargestellt wurde, sondern auch er geht mehr 
durch einen dunklen Drang bestimmt ais wohl bewusst auf dem 
rechten Wege. Und andererseits zeigen die hoher stehenden Thiere, 
besonders die Vogel, die ja das Hauptobject dieses Abschnitts 
bilden miissen, ein so reich entwickeltes seelisches Leben, dass ich 
es fiir vorsichtiger halte, ein Bewusstsein der Selbstdarstellung bei 
dem Entfalten von Schonheit und Geschicklichkeit zu bejahen, ais 
es zu verneinen. Nattirlich bleibt zwischen Verneinung und Be- 
jahung noch das sichere, aber unfruchtbare Achselzucken der 
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Skepsis offen; ich halte es jedoch fur richtiger, die Frage ent- 
schlossen in Angriff zu nehmen und dem Leser eine Auswahl solcher 
Falle zur eigenen Beurtheilung vorzulegen, bei denen man nach der 
Ansicht des Verfassers eine spielartige Thatigkeit mit einiger 
Wahrscheinlichkeit vermuthen kann.

Die Schwierigkeit ist dabei freilich viel grosser ais bei den 
meisten bisher betrachteten Spielen, und zwar darum, weil man 
hier die psychische Seite der Erscheinung von vornherein in 
Betracht ziehen muss. Wir haben doch iiberall ais Fundament 
unserer Untersuchung die Ansicht vorausgesetzt, dass das Spiel — 
um es kurz zu sagen — nicht Ausiibung, sondern Ein- 
iibung eines Instinctes sei. Wo sich nun, wie bei den Spielen 
junger Thiere, die E i n ii b u n g zugleich ais V o r ii b u n g darstellte, 
da bedurfte es keiner Hypothesen iiber die seelischen Vorgange 
in dem Thiere, um tiber den Spielcharakter klar zu sein. Hier 
dagegen sehen wir thierische Handlungen, die erst in der Aus- 
iibungszeit des Instinctes hervortreten und folglich in ihrem 
ausseren Verlauf meist rein ais reale Mittel zu einem realen Zweck 
erscheinen. Darum kann in diesem Fali nur die psychologische 
Deutung, die ich sonst bios ais secundares Moment anwendete, iiber 
den etwa doch anzunehmenden Spielcharakter der Thatigkeit ent- 
scheiden. Der Vogel, der vor dem umworbenen Weibchen die 
wunderbarsten Flugkiinste und Tftnze auffiihrt, wiirde darum doch 
nicht wirklich spielen, so lange er nur reflexartig die ihm durch 
vererbte Bahnen vorgeschriebenen Flug- und Tanzbewegungen voll- 
zbge. Die sexuelle Erregung wiirde dann einfach diese der Be- 
werbung dienenden Reactionen auslosen, ohne dass dabei in dem 
Thiere seelisch etwas wesentlich Anderes vorginge, ais wenn es 
etwa bei dem Anblick eines Feindes unwillkiirlich die Flucht er- 
greift oder sich todtstellt. Die so complicirten Bewerbungs- 
phftnomene waren dann nichts weiter ais die physiologischen Folgen 
der Erregung, eine directe Ausiibung des Instinctes zu dem 
realen Zwecke, dem er dient, kein Spiel. Dass es sich in der 
That sehr oft so verhalten mag, kann man aus einer uns schon be- 
kannten Erscheinung schliessen: man findet manchmal, dass auch 
nicht sexuelle Erregungen, sogar der Zorn beim Anblick eines 
Feindes, Bewerbungskiinste hervorrufen, und zwar nicht etwa nur 
solche, die vielleicht zugleich geeignet sind, dem Gegner Furcht 
einzuflossen, wie z. B. das Aufrichten des Federschmuckes, sondern 



Die Spiele der Thiere. 251

auch Gesangs- und Flugkiinste. Bei Kanarienvogeln kann man es 
haufig sehen, dass zwei Mannchen unter lautem Trillern mit 
einander kampfen, und vom Kiebitz, der in der Zeit, wo das 
Weibchen briitet, sehr reizbar ist, erzahlt Brehm, dass er einem 
Menschen oder auch einem Vierfiissler gegeniiber, dessen Annaherung 
ihn bis zu den tollkiihnsten Angriffen reizt, seinen Paarungsruf 
horen lasst, und in der Luft umher gaukelt. Wie hierbei die 
zornige Erregung vermuthlich rein reflexartig die Bewerbungs- 
erscheinungen hervorruft, so wird es auch haufig bei der Bewerbung 
selbst sein. Bei niederen Thieren wird man das wohl sogar 
ais allgemeine Regel aufstellen konnen.

Auf der andern Seite muss man aber bedenken, dass zum 
Mindesten die hoher entwickelten Thiere doch keine blossen Reflex- 
apparate sind, sondern dass ihre Handlungen von recht compli- 
cirten psychischen Vorgangen begleitet werden. Man nehme wieder 
das Beispiel derVogel: da ist doch zu beachten, welch’ hohe Aus- 
bildung der Intelligenz und des Gefiihlslebens ihnen auch von vor- 
sichtigen Thierpsychologen zuerkannt wird. „Adequ!itely to treat 
of the intelligence of birds,“ sagt Romanes1), „a separate 
volume would be required.“ Und in der That weiss man aus vielen 
Beobachtungen, die, unabhangig von einander gemacht, sich doch 
in oft merkwurdiger Weise erganzen, dass die Vogel ein reich ent- 
wickeltes seelisches Leben besitzen. Tauben erkennen die Stimme 
ihres Herrn nach vielen Monaten wieder, ein den Brudern Muller 
gehorender Dompfaff sogar nach fast einem Jahre2); zahme 
Storche horen auf den ihnen beigelegten Namen3); dass Vbgel 
traumen, wird allgemein angenommen, Papageien sprechen sogar 
mitunter im Schlaf; die Gefiihle der Liebe und Sympathie sind sehr 
lebhaft; die eheliche Treue mancher Arten spricht deutlioh fiir 
verfeinertes Empfinden, die Gatten aussern tiefsten Schmerz, wenn 
man sie trennt, und zeigen die hbchste Freude bei der Wieder- 
vereinigung; Krahen umflattern trotz ihrer bekannten Scheu vor 
jedem, der eine Flintę triigt, ihren angeschossenen Kameraden, an- 
statt die Flucht zu ergreifen; Papageien und Storche rachen sich 
nach langerer Zeit fur Beleidigungen und freuen sich diabolisch, 

1) „Animal intelligence11. S. 266.
2) A. u. K. Muller, „Thiere der Heimath“, I, 114.
3) Naumann, IX, 256.
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wenn der Streich gelungen ist; dass Vogel eitel sein konnen, wiirde 
durch das Benehmen eines Pfaus oder Truthahns vielleicht noch 
nicht bewiesen erscheinen, wenn nicht die Beobachtung hinzu kamę, 
wie stolz sprechende Vógel auf ihre Fertigkeiten sind; die 
Empfanglichkeit fur schone Farben und wohltonenden Gesang hat 
Darwin ausfiihrlich nachgewiesen; manche Vógel lassen erbeutete 
Schalthiere von bedeutender Hohe auf Steine herabfallen, um so 
die harten Schalen zu zerschmettern; die Gelehrigkeit von Kanarien- 
vogeln, Distelfinken1) und anderen Vogeln ist erstaunlich, sie lernen 
die schwierigsten Kunststticke; bei Krahen wurde in verschiedenen 
Gegenden und von verschiedenen Berichterstattern beobachtet, wie 
sie fórmliche Versammlungen abhielten, die damit schlossen, dass 
einige missliebige Genossen durch gemeinsamen Beschluss mit dem 
Tode bestraft wurden; Schwalben, in dereń Nest sich ein Sperling 
festgesetzt hat, mauern mitunter den Eingang zu, so dass der Ein- 
dringling elend verhungert u. s. w.2).

1) Vgl. Naumann, V, 1-37.
2) Vgl. auch: A. Oelzelt-Newin, „Ueber Phantasievorstellungen“. 

Graz 1889. S. 107 ff.; Fr. Kirchner, „Ueber die Thierseele". Halle 1890. 
S. 16—18; Romanes a. a. O.; Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, 
II, 757 ff.

Diese wenigen Beispiele, bei dereń Auswahl ich absichtlich die 
wunderbarsten Falle, auch wenn sie gut beglaubigt waren, aus- 
geschlossen habe, sprechen wohl klar genug fiir die bedeutende 
geistige Begabung der Vógel. — Gibt man aber diese zu, so 
wird man doch zugleich einraumen miissen, dass in dem verliebten 
Mannchen, das die ktinstlichsten Flugbewegungen und Tanze aus- 
ftihrt, und sich von dem Erfolg solcher Bewegungen bei dem zu- 
schauenden Weibchen immer wieder iiberzeugt, doch sicher auch 
ein Bewusstsein dessen, was es thut, vorhanden sein muss. Jene 
Freude am Konnen, an der Macht, die sich beim sprechenden 
Papagei so deutlich zeigt und die auch beim Kinde schon so friih 
auftritt, wird doch aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Brust 
des Vogels schwellen, der seine Bewerbungskiinste auffiihrt. Schon 
dadurch aber wird das, was zunSchst die reale Ausiibung des 
Instinctes zu dem realen Zweck ist, zugleich psychologisch den 
Charakter einer blossen Uebung bis zu einem gewissen Grade er- 
halten konnen. Wie etwa einem kraftigen Menschen, der zu realen 
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Zwecken eine schwere korperliche Arbeit ubernimmt, mitten im 
ernsten Arbeiten die Freude am Konnen auftauchen kann, und 
wie diese sofort dem Ernst seiner Thatigkeit eine leise Spiel- 
stimmung beigesellt, so werden wir auch bei dem sich bewerbenden 
Vogel, sobald wir zugestehen, dass er vermuthlich seine eigene 
Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit geniesst, auch den Spiel
charakter seiner Handlungen nicht vollig ausschliessen diirfen. 
Insofern wiirde z. B. der Tanz bei der Bewerbung, obwohl er an 
sich kein Spiel ist, doch psychologisch den Charakter eines 
Bewegungsspieles erhalten konnen. — Ferner wird man aber 
auch Folgendes kaum bestreiten konnen: falls wir annehmen, dass 
das Weibchen das Anschauen solcher Bewerbungskiinste geniesst, 
miissen wir auch die Vermuthung gelten lassen, dass bei dem 
Mannchen ein Bewusstsein, sich vor dem Weibchen zu „produ- 
ciren“, seine Kunst vor ihm zu zeigen, kurz ein Bewusstsein der 
Selbstdarstellung vorkommen kann. Auch damit wiirde aber 
die ernste Ausiibung des Instinctes zugleich psychologisch den 
Charakter einer Uebung erhalten, etwas Spielartiges werden. Jene 
schroff dualistische Gegeniiberstellung der menschlichen und thie- 
rischen Bewerbungserscheinungen ist also wohl doch nicht 
haltbar.

Indem ich mich nun dem Ueberblick iiber die verschiedenen 
Arten der Liebesspiele zuwende, schicke ich voraus, dass ich dabei 
fiinferlei unterscheide, namlich:

1) Liebesspiele unter jungen Thieren,
2) Bewerbung durch B e w egu ngsk ti ns t e,
3) Bewerbung durch das Zeigen auffallender oder

schiiner Farben und For men,
4) Bewerbung durch Gerausche und Tonę,
5) Das Coąuettiren der Weibchen.

1) Liebesspiele unter jungen Thieren.

Bei den Thieren, die eine Jugendzeit haben, kommt der sexuelle 
Instinct gewohnlich schon lange vor der Reifezeit in allerlei Spielen 
zum Ausdruck. Am deutlichsten zeigt sich das bei den Sauge- 
thieren, wo sehr haufig schon in der eigentlichen Kindheit der 
Yersuch auftritt, die zum Begattungsact nothwendigen Bewegungen 
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zu vollziehen. Wir haben also hier auch eine Voriibung spaterer 
ernster Thatigkeit vor uns. Bei jungen Hunden und Affen ist diese 
Erscheinung allgemein bekannt. Dr. S e i tz in Frankfurt beobachtete 
bei einer erst sechs Wochen alten Antilope Bespringbewegungen. 
Wahrend man in anderen Fallen, besonders bei den Affen, ein 
wirkliches geschlechtliches Erregtsein zugeben muss, das den Spiel- 
charakter der Handlung einigermaassen zweifelhaft erscheinen lasst, 
ist hier wohl ein reines Jugendspiel vorhanden. Aehnlich verhalt 
es sich bei anderen Wiederkauern, die schon in allerfriihester 
Jugend Bespringbewegungen ausfiihren. Nach einer an mich ge- 
richteten Mittheilung von Dr. Seitz kommt es dabei manchmal 
vor, dass die Geschlechter ihre Rollen vertauschen: die Mannchen 
coąuettiren, die WTeibchen sind zudringlich und bespringen. — Chr. 
L. Brehm hat einmal beobachtet, wie ein junges Weibchen des 
feuerkopfigen Goldhahnchens sich im Spiel auf einen Ast nieder- 
kauerte, ais ob es betreten sein wollte L).

Nach den ausfuhrlichen, ein grosses Beobachtungsmaterial um- 
spannenden Erorterungen desselben Vogelkenners ergibt es sich 
aber ferner, dass auch der Werbungsgesang, die tanzartigen Dar- 
stellungen und die Flugkiinste schon von den jungen Ydgeln in dem 
ersten Herbste ihres Lebens vielfach geiibt werden, also in einer 
Zeit, wo sie noch nicht zur Fortpflanzung schreiten. Hier haben 
wir es jedenfalls mit der wirklichen „Vortibung eines Instinctes", 
also mit einem echten Jugendspiel zu thun, gerade so gut wie bei 
den Jagdspielen und Kampfen junger Thiere. „Der Gesang der 
Vogel,“ sagt der alte Brehm1 2), „wird einstimmig fiir den Aus- 
druck der Liebe gehalten; denn er ertbnt bei vielen bios kurz vor 
der Paarung und verstummt bald nach derselben, und bei denen, 
bei welchen er fast den ganzen Sommer hindurch dauert, wie bei 
der Feldlerche, dauert die Fortpflanzung eben so lange. Die 
Stubenvdgel konnen diese Meinung nicht widerlegen. Viele von 
ihnen verlieren ihren schonen Gesang, oder bekommen den der freien 
Vogel nicht, wie die Baumlerchen, die Bluthanflinge zuweilen und 
manche andere. Bei mehreren von ihnen erwacht die Liebe und 
treibt sie zum Gesange, was man daraus deutlich sieht, dass sich 
manche in der Gefangenschaft fortpflanzen. Bei den meisten wird

1) Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 752.
2) Ebd. II 745 f.
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der Trieb zur Fortpflanzung zwar erstickt, aber das reichliehe 
Futter, vielleicht auch die Langeweile treiben sie zum Gesange. 
Doch das Merkwiirdigste bei dieser ganzen Sache ist, 
dass die Liebe bei den Vogeln lange vor der Fort
pflanzung, bei den meisten schon im ersten Herbste 
ihr es Lebens er wacht. Diese Behauptung ist ganz neu und 
muss daher mit triftigen Griinden unterstiitzt werden................ Ich
will nun die Vogel anftihren, dereń Jungę ich im Herbste habe 
singen horen.“

„Die jungen Gartenkrahen (Elstern), Corvus pica, stossen im 
September, oft auch im August und October, an einander hangende, 
schnalzende Tonę aus und bringen dadurch gerade ein solches Ge- 
schwatz hervor, wie sie im Friihjahre vor der Paarung horen 
lassen.11 — „Der jungę mannliche Griingrauspecht, Picus viridicanus, 
pfeift im September so schon wie im April, was ich mehrere Małe 
gehort habe; ja, der jungę Bandspecht, Picus maior, schnurrt 
sogar zuweilen im Herbste, indem er, wie im Friihjahre, unglaublich 
schnell an diirre Aeste pocht.“ — „Beide Arten Baumlaufer singen, 
noch ehe sie das Jugendkleid abgelegt haben, wie die Alten im 
Friihjahre, nur etwas kiirzer und schwacher." — „Ebenso singen 
Kreuzschnabel beider deutscher Arten gewohnlich schon im reinen 
Jugendkleide. “ — „Die jungen Haus- und Feldsperlinge schwatzen 
und schimpfen nicht nur, wie die Alten, wenn sie sich paaren, 
sondern blasen auch wie diese die Kehlhaut auf, lassen 
die Fliigel hangęn, beissen sich mit den andern herum und 
betragen sich so auffallend wie im nachsten Friihlinge.“ —■ „Die 
jungen Bluthanflinge fangen ihren Gesang schon im Jugendkleide 
an, lernen ihn wahrend der Mauser ziemlich und schmettern nach 
derselben oft bis in den Winter und, wenn die Witterung milde 
ist, selbst mitten in diesem so schon wie die Alten.“ — „Die jungę 
Baumlerche singt, sobald ihre erste Mauser grossen Theils iiber- 
standen ist, nicht nur sitzend, sondern sie steigt auch wie im 
Fr uh ling in die Hohe und schwebt lange Zeit flatternd und 
singend in der Luft herum.“ — „Die Meisen singen alle, am 
starksten die jungę grosse Hauben- und Sumpfmeise; die letztere 
gibt ganz die Tóne, womit sie im Friihjahre die Paarung ankiindigt, 
von sich, und bei der erstern sah ich erst im October 1821 ein 
Mannchen neben einem Weibchen ganz sondęrbare Geberden 
machen und dieses die Fliigel hangen und den Schwanz ausbreiten, 
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kurz sich ganz so betragen, wie eins im Friihjahre vor der Be- 
gattung.“ — Der jungę mannliche Staar „benimmt sich ganz, ais 
wenn er sich paaren wollte. Im Anfange des Septembers, gleich 
nach Vollendung der Mauser, kommt er an seinen Brutort zuriick, 
um, wie es scheint, von dem Neste Besitz zu nehmen. Er setzt 
sich, wie das alte Mannchen, im Marz auf die Baumspitzen und singt 
beinahe den ganzen Morgen. Ja er flattert sitzend, mit aus- 
gebreiteten Fltigeln, strftubt die Kehlfedern, neckt und jagt 
sich mit seines Gleichen und kriecht sogar zuweilen in den hohlen 
Baum oder Staarenkasten, in welchem er ausgebriitet worden ist“. — 
Die schwefelgelbe Bachstelze singt schon im Jugendkleide „und 
jagt sich mit ihres Gleichen herum; in und gleich nach der ersten 
Mauser aber lasst sie die eignen trillernden Tonę horen, womit das 
alte Mannchen im Marz und April sein Weibchen begrtisst, und 
nimmt den sonderbaren flatternden Flug an, welcher vielen 
V6geln bei der Paarung eigen ist.“ — „Der graue Laubsanger singt 
schon im Jugendkleide, starker in der Mauser und nach ihr bis in 
den October wie ein alter Vogel. Er dreht dabei den Kórper 
hin und her, wippt mit dem Schwanze und neckt sich mit 
seines Gleichen und andern Vógeln, welche oft viermal grosser ais 
er selbst sind.“ — Die jungen Auer- und Birkhuhner „balzen im 
August und September, zwar nicht so laut und mit so auffallenden 
Bewegungen wie die Alten im Friihjahre, aber doch so, dass man 
es ein eigentliches Balzen nennen kann“. — Das ist nur eine be- 
schrankte Auswahl der vielen von Chr. L. Brehm angefiihrten 
Beobachtungen J).

„Dass die Liebe,“ sagt Brehm zum Schluss1 2), „welche sich 
im Herbste bei den jungen Vogeln zeigt, nicht mit der des zahmen 
Gefliigels, namentlich der jungen Haushahne, einerlei sei, sieht man 
besonders daraus, dass auf sie keine Begattung folgen kann. Bei 
den jungen Haushahnen schwellen die Hoden sehr bald und um so 
mehr an, je kraftiger sie sind; deswegen konnen sie schon im 
ersten Herbste ihres Lebens die Hennen befruchten und werden 
davon nur durch die heftigen Bisse der alten Haushahne abgehalten. 
Bei den Mannchen der wilden Vógel sind im ersten Herbste 
ihres Lebens, die Kreuzschnabel aus'genommen, die Hoden gar nicht 

1) „Beitrage zur Vbgelkunde“, II, 747—756.
2) Ebd. S. 756:
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angeschwollen, und deswegen fallt es auch keinem ein, sich wirklich 
begatten zu wollen. Das Erwachen der Liebe erscheint bei ihnen 
nur ais ein schones, das ganze Wesen erfiillendes Gefiihl, welches 
sie antreibt, ihr inniges Wohlbehagen durch Gesang und Betragen 
an den Tag zu legen." — Manche amerikanische Spechtarten fiihren 
nach Hudson eine Art Duett auf, und diese Kunstleistung wird 
gleichfalls schon in der friihesten Jugend getibt. „On meeting, the 
małe and female, standing close together and facing each other, 
utter their elear ringing concert, one emitting loud single measured 
notes, while the notes of its fellow are rapid, rhythmical triplets; 
their voices have a joyous character, and seem to accord, thus 
producing a kind of harmony. This manner of singing is perhaps 
most perfect in the oven-bird, Furnarius, and it is very curious 
that the young birds, when only partially fledged, are 
constantly heard in the nest or oven apparently practising these 
duets in the intervals when the parents are absent; single measured 
notes, triplets, and long concluding trills are all repeated with 
wonderful fidelity, although these notes are in character utterly 
unlike the hunger ery, which is like that of other fledglings“ x). — 
Es scheint demnach in der That festzustehen, dass bei den Vbgeln 
die Bewerbungskiinste auch vor der eigentlichen Fortpflanzungszeit 
ais echte Jugendspiele vorkommen. Ich habe in den Brehm 
entnommenen Beispielen die Stellen durch gesperrten Druck hervor- 
gehoben, bei denen es sich nicht nur um den Gesang, sondern 
auch um Flugkiinste und tanzartige Bewegungen handelt.

2) Bewerbung durch Bewegungskiinste.

Ich beginne mit einigen Mittheilungen iiber Saugethiere. — 
Fiir werbende Hunde gilt in Beziehung auf Bewegungskiinste 
ein Theil dessen, was oben bei ihren Raufereien angefiihrt wurde. 
Im Gegensatz zu den verschiedenen Katzenarten, bei denen die 
Bewerbung mit keinen besonderen Bewegungskiinsten verbunden 
zu sein scheint, ftihrt der verliebte Hund Bewegungen aus, die 
etwas Tanzartiges haben. Besonders jener stelzbeinige Gang, den 
er auch dem Nebenbuhler gegentiber annimmt, jenes Aufstellen des 
Schwanzes, jenes Aufwerfen und Aufrechttragen des Kopfes gehórt

1) „The naturalist in La Plata". S. 256 f.
Groos, Die Spiele der Thiere. 17
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liierherx). Da auch der einen Stock tragende Hund. wenn er auf 
sein Kunststiick sehr eitel ist, eine ahnliche Haltung annimmt, 
kann man hierbei wohl an ein Bewusstsein der Selbstdarstellung 
denken. — Stolz hebt der verliebte Steinmarder „in der Nahe des 
Weibchens Hals und Kopf, die Ruthe schlagt Bogen und Wellen, 
die Laufe strecken sich und heben den schlanken Leib hoher, die 
Grannenhaare stellen sich auf dem Riicken, Alles an dem Thiere 
ist Sprung und Leben“ 1 2). — Der Fischotter umtanzt, umpurzelt, 
umplatschert in hochst auffalliger Weise die Auserwahlte, wobei 
der aalformige Schwanz in bestandiger Schlangenbewegung ist und 
der Kbrper sich oft in allen Windungen, rechts und links, nach 
oben und unten auf dem Wasserspiegel zeigt3). — Bei den Rehen 
ist die Brunftzeit im Juli und August, und der Bock pflegt dabei 
die Ricke herumzujagen, bis sie ihn gewahren lasst; merkwurdiger 
Weise treten dieselben Erscheinungen auch Ende November ein, 
jedoch nachDiezel ohne Beschlagen4). — Interessant ist folgende 
Beobachtung Schweinfurth’s iiber das eigenthiimliche Gebaren 
von Hartebeests: „In einem Abstande von kaum 500 Schritten vom 
Wege fesselte ein Trupp tandelnder Hartebeests unsere Aufmerksam
keit. Sie spielten mit einander in einer Weise, dass man glauben 
konnte, sie machten ihre Schwenkungen, gelenkt von unsichtbaren 
Reitern. Und dies geschah Angesichts einer Karawanę von einer 
halben Wegstunde Lange. Paarweise umjagten sie ein grosses 
Baumwaldchen, wie in einer Arena, im Kreise um dasselbe laufend; 
dabei standen andere Trupps von drei bis vier Hartebeesten ais 
aufmerksame Beschauer still bei Seite und lbsten nach einer Weile 
die Kreisenden ab. So ging es fort, bis endlich meine Hunde auf 
sie losstiirzten und sie nach allen Richtungen zerstreuten. Diesen 
Vorgang habe ich genau so beobachtet, wie ich ihn mit obigen 
Worten zu schildern versuchte. Ich glaube, die Thiere befanden 
sich in der Brunstzeit und waren blind gegen aussere Gefahr.“ — 
Von der Wasserratte erzahlt Brehm: „Der Begattung gehen lang 

1) Bei einem werbenden Fox-Terrier habe ich auch beobachtet, dass er 
sich in einem blitzschnellen Sprung vbllig um sich selbst drehte.

2) Muller, „Thiere der Heimath", I, 368.
3) Ebd. S. 380 und „Wohnungen, Leben und Eigenthumlichkeiten in der 

hoheren Thierwelt", S. 204.
4) Diezel’s „Niederjagd", S. 142.
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anhaltende Spiele beider Geschlechter voraus. Namentlich das 
Mannchen benimmt sich sehr eigenthiiinlich. Es dreht sich manchmal 
so schnell auf dem Wasser herum, dass es aussieht, ais ob es von 
einer starken Stromung bald im Wirbel bewegt, bald herumgewalzt 
wurde. Das Weibchen scheint ziemlich gleichgiiltig zuzusehen, er- 
freut sich aber docli wohl sehr an diesen Kiinsten; denn sobald 
das liebestolle Mannchen mit seinem Reigen zu Ende ist, schwimmen 
beide gewohnlich gemuthlich neben einander, und dann erfolgt fast 
regelmassig die Begattung.“ — Der verliebte Wal „wirft sich 
manchmal auf den Riicken, stellt sich senkrecht auf den Kopf und 
bewegt die Wogen auf weit hin, springt auch wohl, mit der riesigen 
Masse seines Leibes spielend, iiber die Oberflache des Wassers 
heraus, taucht senkrecht in die Tiefe und treibt andere Scherze“.

Ausserordentlich zahlreich sind die Beobachtungen aus der 
Vogelwelt. Hier lassen sich zwei Gruppen von Erscheinungen 
unterscheiden, die zwar in sehr vielen Fallen vereinigt vorkommen, 
aber doch leicht auseinanderzuhalteń sind, namlich die Flug- 
ktinste und die tanzartigen Bewegungen. Ich spreche zuerst 
von den Flugklinsten, indem ich dabei eine Auswahl der auffallendsten 
Beispiele in loser Reihenfolge mittheile. — Von der Blaurake sagt 
Brehm: „Bei triibem Wetter murrisch und verdrossen, tummelt 
sie sich bei Sonnenschein oft in hoher Luft umher und fuhrt dabei 
sonderbare Schwenkungen aus, stiirzt sich z. B. aus bedeutender 
Hohe kopfilber in die Tiefe hernieder (wobei sie sich nach Nau
mann Ybllig iiberpurzelt) ’) und klettert dann langsam wieder auf- 
warts oder schwenkt sich taubenartig unter hastigen Flilgelschlagen 
scheinbar zwecklos durch die Luft.“ — „Azara, describing a small- 
finch, which he aptly named Oscilador, says that early and late in the 
day it mounts up vertically to a moderate height; then flies of to a 
distance of twenty yards, describing a perfect curve in its passage; 
turning, it flies back over the imaginary linę it has traced, and so 
on repeatedly, appearing like a pendulum swung in space by an 
invisible thread“1 2). — Bei hellem Sonnenschein sieht man nach 
Potts oft Gesellschaften von Kakas unter lautem Schreien und 
Schwatzen sich aus den Waldungen erheben, emporschweben, weite 
Kreise beschreiben und durch allerlei Flugkiinste sich unterhalten; 

1) „Naturgeschiehte der Vogel Deutsehlands“, II, 164.
2) Hudson, „The naturalist in La Plata11, S. 263.

17*
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„denn dass diese Flugkiinste,11 sagt Potts (indem er den Zu- 
sammenhang mit dem Sexualleben tibersieht), „zur gegenseitigen Unter- 
haltung geschehen, erfahrt man, wenn man wahrnimmt, wie einer, viel- 
leicht der heiterste der Vógel, plotzlich mit eingezogenen Schwingen 
fast senkrecht hinunterstiirzt und die iibrigen seinen Fali mit lauten 
Rufen begleiten.“ — „Unser deutscher Nachtschatten,“ heisst es bei 
Brehm, „erfreut durch seine Flugspiele wahrend der Zeit seiner 
Liebe. Jede Bewegung wird, so scheint es, mit gewissem Feuer 
ausgefuhrt und erscheint rascher, gehobener, stolzer. Aber nicht 
genug damit, der Ziegenmelker klatscht auch noch mit den Fltigeln 
wie eine liebesbegeisterte Taube, sttirzt sich plotzlich aus einer ge- 
wissen Hohe hernieder, dass man ein eigenes Rauschen vernimmt, 
oder umschwebt und umgleitet in den prachtvollsten Schwenkungen 
das ruhig sitzende Weibchen.“ Sehr anschaulich scliildert 
A ud u bon den amerikanischen Nachtfalken: „Wahrend der Zeit 
der Liebe wird der Flug in besonderem Grade anziehend. Das 
Mannchen bemtiht sich durch die wundervollsten Schwenkungen, 
die mit der grossten Zierlichkeit und Schnelligkeit ausgefuhrt werden, 
der erwahlten Gattin seine Liebe zu erklaren oder einen Neben- 
buhler durch Entfaltung seiner Fahigkeiten auszustechen. Oft er- 
hebt es sich iiber hundert Meter vom Boden, und sein Geschrei 
wird dann lauter und wiederholt sich hautiger, je hoher es empor 
steigt; dann wieder sttirzt es plotzlich mit halb geoffneten 
Schwingen und Schwanze in schiefei’ Richtung nach unten, und 
zwar mit einer Schnelligkeit, dass man glauben mochte, es miisse 
sich auf dem Boden zerschmettern: aber zu rechten Zeit noch, zu
weilen nur wenige Meter iiber dem Boden, breitet es Schwingen 
und Schwanz und fliegt wieder in seiner gewohnlichen Weise 
dahin.“

Die Spottdrossel umfliegt nach dem Bericht desselben Forschers 
schmetterlingsartigflatternd dieGattin undtanzt fórmlich durch dieLuft. 
— Die Grasmiicke „kommt singendauf die hóchste Spitze eines Busches 
herauf, steigt flatternd 15 bis 30 Schritte in die Hohe und sttirzt sich, 
immer singend, entweder flatternd in schiefer oder mit angezogenen 
Schwingen fast in senkrechter Richtung wieder herab“ *)• Der 
Uferschilfsanger fliegt, wahrend das Weibchen briitet, mit langsamen 
Fltigelschlttgen von seinem Sitzpunkte aus in schiefer Richtung

1) Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 153 f. 
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singend in die Hohe und schwebt, die Schwingen so hoch gehalten, 
dass die Spitzen sich oben bertihren, langsam wieder herab oder 
stiirzt sich gerade von oben hernieder. — Der Griinling steigt — 
genau ebenso — bestandig singend schięf nach oben empor, hebt 
die Fliigel so hoch, dass sich ihre Spitzen fast bertihren, schwenkt 
hin und her, beschreibt einen oder mehrere Kreise und flattert nun 
langsam wieder zu dem Baume herab, von dem er sich erhob. — 
Aehnlich machen es der verliebte Zeisig, der Girlitz, der Kiefer- 
kreuzschnabel, der Kurol, die verschiedenen Taubenarten, der 
Kiebitz, der Goldregenpfeifer u. s. w. Zum Beschluss dieser Art 
von Flugkiinsten fiihre ich noch Naumann’s Schilderung der 
Bekassine an: In der Begattungszeit „schwingt sich das Mannchen 
von seinem Sitze aus dem griinen Sumpfe meist blitzschnell, erst 
in schiefer Richtung auf, steigt dann in einer grossen Schneckenlinie 
himmelan, bei heiterem Wetter so hoch in die Liifte, dass es nur 
ein gutes Auge noch fiir einen Vogel erkennt. In solcher enormen 
Hohe treibt es sich nun flatternd und schwenkend im Kreise herum 
und schiesst aus diesem mit ganz ausgebreiteten, still gehaltenen 
Fliigeln senkrecht, in einem Bogen herab und hinauf“ 1). ■— Die 
merkwtirdige Uebereinstimmung der Bewegungskiinste so ver- 
schiedener Vogelarten muss schon bei der kurzeń Zusammenstellung, 
die ich zu geben versuchte und die so leicht beliebig vergrossert 
werden konnte, Jedermann auffallen. Besonders die Gewohnheit, 
steil in die Hohe zu fliegen und sich dann schneller oder langsamer 
herabgleiten zu lassen, ist so eigenartig und doch so allgemein ver- 
breitet, dass man dabei vor einem schwer zu lósenden Rathsel steht. 
Vielleicht ist diese Bewegungsart dadurch besonders erregend, dass 
sie dem Weibchen die untere Seite des Vogelleibes 
zeigt? Der Milan freilich, der in der gleich anzufiihrenden 
Schilderung das mit ihm schwebende Weibchen verlasst, um nach 
unten herabzuschiessen, wiirde dann umgekehrt die Oberseite 
seines Kórpers zeigen. (Ist der Instinct einmal vorhanden, so kann 
man wohl mit Recht annehmen, dass der Vogel das Herabgleiten 
in der Luft, das sich ja zu unserem Abwartsgleiten im Schlitten 
oder auf Schneeschuhen verhalten muss wie das Fahren auf Gummi- 
riidern zu dem Rumpeln eines Leiterwagens, ais ein Bewegungs- 
spiel geniesst.)

1) Naumann, VIII, 327.
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Bei den S toreb en und Raubvógeln scheint sich das Weibchen 
ganz allgemein an den Flugkiinsten zu betheiligen. „Es ist ein 
ergotzender, grossartiger Anblick,11 sagt Naumann1), „und hat etwas 
Erhabenes, einen oder ein Paar Stórche bei heiterem Wetter und 
im Anfange der Begattungszeit, wo sie es am oftesten thun und 
sich damit zu vergniigen scheinen, sich in weiten Kreisen gegen 
einander anfanglicli oft niedrig viertel, ja halbe Stunden lang iiber 
einer Gegend herumdrehen, dann hóher und immer hóher himmelan 
steigen und in gigantischen Schneckenlinien bis zu den Wolken 
hinaufschrauben zu sehen.“ — Kraniche beschreiben sogar in 
ganzen Heerden, bei schónem Wetter und wenn sie nicht eilig sind, 
solche Kreise, jeder seinen besonderen Kreis fiir sich2). — Die 
Edelfalken und Adler erheben sich in Paaren zu grossen Hohen 
und beschreiben die prachtvollsten Kreise. — Den Milan hat Kron- 
prinz Rudolf von Oesterreich folgenderinaassen geschildert: „Man 
gewinnt erst im Friihjahre zur Paarungszeit die richtige Vorstellung 
seiner Flugkiinste. Angeregt durch das Hochgeftihl der Liebe, 
steigt das Paar hoch in die Liifte und kreist. Plotzlich lasst sich 
der eine oder der andere mit schlaff hangenden Fliigeln bis knapp 
iiber die Wasserfłiiche fallen, zieht dann pfeilschnell in krummen Linien 
eine kurze Strecke dahin, fliegt rasch wieder umgekehrt, riittelt 
wie der Thurmfalk und ftihrt die wunderbarsten Bewegungen nach 
allen Richtungen aus.“ Vom Kornweih erzahlt Brehm: „Gewaltig 
erregt auch ihn die allmachtige Liebe. Wahrend man sonst in der 
Regel nur einen Gatten des Paares seinen Weg ziehen sieht, be- 
merkt man jetzt Mannchen und Weibchen gesellt, unter Umstanden 
so neben einander fłiegend, dass der eine den andern bei der Jagd 
unterstiitzen zu wollen scheint, auch wohl in Ringen, die sie in einander 
schlingen, lhngere Zeit auf derselben Stelle kreisend. Plotzlich 
erhebt sich das Mannchen, steigt fast senkrecht, den Kopf nach 
oben gerichtet, in die Hohe, bewegt sich schneller, ais man jemals 
bei ihm voraussetzen móchte, iiberstiirzt sich, fiillt mit halb an- 
gezogenen Fliigeln steil nach abwarts, beschreibt einen Kreis und 
steigt von Neuem empor, um ebenso zu verfahren wie vorher. 
Dieses Spiel kann der liebesbegeisterte Vogel Minuten lang fort- 
setzen und binnen einer halben Stunde zehn oder zwólf Mai wieder- 
holen. Auch das Weibchen versucht ahnliche Flugkiinste auszu- 

1) Naumann, IX, 250.
2) Ebd. IX, 361.
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fiihren, treibt es aber, soweit meine Beobachtungen reichen, stets 
gemassigter ais jenes." — „Es ist sehr ergótzlich," sagt Nau
mann in Beziehung auf den Wespenbussard, „bei heiterem Wetter 
diesen Spielen iiber dem Nistplatze zuzusehen; wie das Paar hoch 
in den Liiften ohne Fliigelschlag zunachst in weiten Kreisen sich 
immer hoher hinaufdreht, dann das Mannchen allmahlich hoch iiber 
das Weibchen sich erhebt, nun aus grosster Hohe mit fast senk- 
recht nach oben gestellten Fliigeln und einer eigenthumlichen, 
schnell schiittelnden Bewegung derselben wieder zu ihm sich herab- 
lasst, jedoch gleich wieder zur vorigen Hohe heraufschraubt, um sich 
auf jene Weise abermals herabzusenken, dann wieder aufzusteigen 
und so dies anmuthige Spiel Viertelstunden lang zu wieder- 
holen."

Eine zweite Art von Bewegungskiinstenr) bei werbenden 
Vogeln sind die Tanze, die sie auf dem Boden oder in den 
Zweigen auffiihren. Wenn schon die Flugkiinste vielleicht zum 
Theil dem Zwecke dienen, die Schonheit des Gefieders vor dem 
Weibchen zur Geltung zu bringen, so sind die tanzartigen Be- 
werbungserscheinungen wohl noch viel hautiger mit dem spater zu 
erórternden „Zeigen schoner oder auffallender Farben und Formen" 
verkniipft. Ich will daher hier nur einige Falle anfuhren, bei denen 
die tanzartige Bewegung so auffallend ausgebildet ist, dass man ihr 
eine selbststandige erregende Bedeutung nicht wohl absprechen 
kann. Vor Allem mochte ich da von dem Kranich reden. Der 
Kranich ist einer der intelligentesten Vogel, die es gibt, und dem 
entsprechend sehen wir bei ihm klarer ais bei irgend einem andern 
Vogel das, was zunachst wohl nicht anders, denn ais reale Be- 
werbungserscheinung entstanden sein kann, zugleich ais Spiel be- 
handelt. Um die hohen geistigen Fahigkeiten der Kraniche nicht 
einfach ohne Beleg zu behaupten, ftihre ich vorher noch folgende 
lakonische Schilderung an: „Herr von Seiffertitz hatte einen

1) Ais eine dritte Art waren Schwimmkunste werbender Schwimm- 
yiigel anzufiihren. Ich kenne dafur aber aus der Literatur nur ein Beispiel: 
Das Weibchen der Marzente schwimmt vor der Begattung mit lebliaftem 
Kopfnicken und gackerndem „Wakwakwak" um das Mannchen herum. (Nau
mann, „Naturgeschichte der Vogel Deutschlands“, XI, 600.) — Auch sah ich 
bei zwei verliebten Schwanen, dass sie in regelmassigem Tact gleich- 
zeitig die Kopfe tief in das Wasser steckten und wieder herauszogen, wobei 
manchmal der eine seinen Hals iiber den des andern legte.
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Kranich, den er noch jung und mit Flaum bedeckt erhalten hatte, 
aufgezogen. Er ging frei im Hofe und draussen herum, begleitete 
seinen Herrn auf Spaziergftngen, fiihrte, ais er ein Jahr alt war, 
das Regiment auf dem Hofe, trieb Thiere, die sich zankten, 
aus einander, begleitete die Heerde, trieb junges Vieh, das sich ver- 
spatete, nach Hause, wehrte Bettler ab, stellte sich angespannten 
Pferden, die unruhig wurden und zur unrechten Zeit weg wollten, 
entgegen. Er ging, wenn ihn hungerte, vor’s Fenster und schrie. 
War sein Wasser zu alt, so warf er es um und schrie nach 
neuem .... Eine besondere Zuneigung fiihlte er zum Heerde- 
ochsen, besuchte ihn im Stall, wehrte die Fliegen von ihm ab, ant- 
wortete, wenn er briillte, begleitete ihn auf die Weide, tanzte um 
ihn herum, lief bei der Riickkehr 20 Schritte weit vor ihm her, 
drehte sich von Zeit zu Zeit gegen ihn um und machte lacherliche 
Verbeugungen. Wurde der Kranich von seinem Herrn getadelt, 
so senkte er den Kopf zur Erde oder verbarg ihn in den Federn 
und blieb wie ein Btissender stehen" 1). — Bei einem Thier von 
solcher Klugheit diirfen wir uns nicht wundern, wenn es, allem 
Anschein nach, seine Tanze haufig auch aus blossem Uebermuth, 
ais reines Spiel auffuhrt. „Der Kranich," sagt Brehm, „ergotzt 
sich, wenn ihn die Laune anwandelt, durch lustige Sprunge, tiber- 
miithige Geberden, sonderbare Stellungen, Verneigungen des Halses, 
Breiten der Fliigel und fbrmliches Tanzen ... er buckt sich rasch 
nach einander, liiftet die Fliigel, springt, tanzt, rennt eilig hin und 
her, driickt durch die verschiedensten Geberden eine unendliche 
Freudigkeit des Wesens aus: aber er bleibt immer anmuthig, immer 
schon"2). „Pfauenkraniche, die auf einer Sandflache stehen, be- 
ginnen zu tanzen, so oft eine ungewohnliche Erscheinung sie be- 
schaftigt, so oft einer zu dem grossen Haufen stosst u. s. w. Der 
Tanzer springt in die Hohe, nicht seiten meterhoch vom Boden 
auf, breitet dabei die Fliigel ein wenig und setzt die Fiisse tanzend 

1) Lenz, „Gemeinniitzige Naturgeschichte“ II, 312 f. Ausfiihrlicher: 
Naumann, IX, 362 ff. und bes. 365 f. iiber die Kranichsprache.

2) Vgl. Naumann, IX, 362, der dieses tolle Benehmen auch fiir eine 
Bewerbungserseheinung ha.lt. Wir hatten hier also ein sehr deutliches 
Beispiel dafiir, dass die aus einfacheren Reflexen geziichtete Bewerbungs- 
kunst associatiy auch auf den Ausdruck nicht sexueller Regungen iiber- 
tragen wird.
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nieder, nicht immer beide gleichzeitig, sondern zuweilen einen um 
den andern. Ob beide Geschlechter tanzen, weiss ich nicht, glaube 
jedoch annehmen zu diirfen, dass sich nur das Mannchen in dieser 
Weise belustigt." Gezahmte Pfauenkraniche bewillkommnen bei 
Gelegenheit auch ihren Gebieter durch solche Tanze1). „In den 
Thiergftrten ziehen sie die Besucher lebhaft an, weil sie in der 
Regel auch zu tanzen beginnen, wenn sie Musik vernehmen.“ Der 
oben erwahnte Kranich tanzte um den ihm befreundeten Ochsen 
herum. Ein anderer machte vor dem Spiegel die drolligsten 
Sprtinge2). — Man wird wohl kaum bezweifeln konnen, dass diese 
Bewegungen urspriinglich Bewerbungserscheinungen sind; denn 
Niederducken, Fliigelbreiten, Hiipfen, Trippeln sind die typischen 
tanzartigen Bewegungen, die in der ganzen Vogelwelt bei der Be- 
werbung wiederkehren. Offenbar sind sie aber beim Kranich der 
allgemeine Ausdruck guter Laune geworden, und da wir ihn ais 
ein so intelligentes Thier kennen gelernt haben, werden wir auch 
annehmen diirfen, dass er dabei unter Umstanden die Bewegungen 
ais solche geniesst, d. h. dass er spielt.

1) Aehnliches berichtet vom Storche Naumann, IX, 256.
2) Scheitlin, „Thierseelenkunde“. II, 76.

Der Pampastrauss schreitet vor dem Weibchen mit weit aus- 
gebreiteten, herabhangenden Fliigeln hin und her, beginnt zuweilen 
ausserordentlich schnell zu rennen, schlagt mit uniibertrefflicher 
Gewandtheit drei oder vier Hak en nach einander, massigt seinen 
Lauf und stolzirt wiirdevoll weiter, beugt sich etwas hernieder und 
fangt das alte Spiel von Neuem an. — Der afrikanische Strauss 
hockt sich vor dem Weibchen auf die Fusswurzel nieder, bewegt 
Hals und Kopf in regelmassiger Weise, zittert am ganzen Kórper 
und schlagt mit den Fliigeln. — Der Kiebitz geht, nach L i e b e ’ s 
Schilderung, wenn er seine Flugkiinste beendet hat, keineswegs 
direct auf das Weibchen zu, sondern liebiiugelt zuvor auf eine 
wunderliche Weise, trippelt balęl rechts, bald links vor und macht, 
den Kopf seitlich niederstreckend, eine tiefe Verbeugung. „Jetzt 
wird das Weibchen rege, hebt sich ein wenig in den Fersen, 
schaukelt sich hin und wieder unter leichtem Schwanzwippen und 
lasst dabei ein . . . krMchzendes Geschwatz horen, mit dem es das 
Mannchen zu ermuntern scheint. Dieses kommt nun naher heran 
und gibt seinen warmen Geflihlen dadurch Ausdruck, dass es einige 
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Schritte zu dem Weibchen vorlauft, stehen bleibt, dann Binsen- 
halme, ein Stengelchen oder sonst dergleichen mit dem Schnabel 
fasst und tiber den Riicken hinter sich wirft, das Spiel auch ófters 
wiederholt.11 — Der balzende Birkhahn halt nach der Schilderung 
des alteren Brehm „vor dem Kollern den Schwanz senkrecht und 
facherformig ausgebreitet, richtet Hals und Kopf, an welchem alle 
Federn gestraubt sind, in die Hohe und tragt die Fliigel vom Leibe 
ab und gesenkt; dann thut er einige Sprunge hin und her, zu
weilen im Kreise herum und driickt endlich den Unterschnabel so 
tief auf die Erde, dass er sich die Kinnfedern abreibt". — Der 
Kondor breitet die Fliigel, biegt den Hals stark nach unten und 
dreht sich langsam, mit kleinen Schritten trippelnd und mit den 
Fliigeln zitternd, um sich selbst. — Der verliebte Tauber ergeht 
sich biickend, verneigend, drehend, vor- und zuriieklaufend in sonder- 
baren Bewegungen. ■— Das Krahenmannchen macht durch merk- 
wiirdige Bewegungen oder Verneigungen und eigenthumliches 
Breiten der Schwingen seiner Gattin den Hof. — „In Nordamerika,* 
sagt Darwin, „kommen grosse Schaaren einer Waldhuhnart 
(Tetrao phasianellus) wahrend der Brutzeit jeden Morgen an einem 
bestimmten ebenen Platz zusammen und laufen hier in einem Kreise 
von etwa 15—20 Fuss Durchmesser umher, so dass der Boden wie 
ein jElfenreigenplatz1 ganz kahl getreten ist. Bei diesen Rebhuhntanzen, 
wie sie von den Jagern genannt werden, nehmen die Vogel die selt- 
samsten Stellungen ein, wobei sie rundum laufen, die einen rechts, 
die andern links“ 1). — Ich glaube im Recht zu sein, wenn ich an- 
nehme, dass solche tanzartigen Bewegungen nicht nur dienende 
Mittel sind, um die Farben des Federputzes zu entfalten, sondern 
dass ihnen auch eine selbststandige erregende Wirkung zukommt. 
Vielleicht darf man in diesem Zusammenhang an das Vorstrecken 
der einen Hiifte erinnern, das beim Menschen mit einer erregenden, 
herausfordernden Wirkung verkniipft ist2). Es ware dabei auch 
auf die „Linie des Praxiteles“ hinzuweisen, durch die der 
griechischen Plastik ein sinnlicher Zauber hinzugefiigt, die keusche 
Strenge aber zum Theil entzogen wurde. Der sinnliche Reiz des 

1) „Abstammung des Menschen11, II, 72.
2) Bei Zola kann man Belege dafur finden; vgl. bes. das Auftreten der 

Na na im Theater.
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Walzertactes beruht, wie ich vermuthe, gleichfalls auf dem ab- 
wechselnden Herausbeugen der Hiiften, das er nahelegt.

Von einer Besprechung der Bewegungskiinste niederer 
Thiere bei der Bewerbung sehe ich ab. Oben (S. 96) wurde ein 
Beispiel aus dem Reiche der Fische erwahnt, bei dem man an 
Spielcharakter denken kann. Im Ganzen aber scheint mir der 
schon von mir angedeutete Standpunkt richtig zu sein: Die „Be- 
wegungsktinste" sind meistens aus einfachen Erregungsreflexen ent- 
standen. Indem solche reflexartige Bewegungen des Mannchens 
auf das sprode Weibchen sinnlich aufreizend wirkten und 
so die Begattung ermoglichten, konnte sich ihrer die natiirliche 
Auslese bemachtigen und sie allmahlich immer mannigfaltiger und 
complicirter, also zu eigentlichen Instincten machen. Auch dann 
haben wir es aber zunachst noch mit reiner „Ausiibung" der In
stincte fur den realen Zweck, nicht mit einem Spiel zu thun. So 
wird es wohl selbst in so auffallenden Fallen wie bei der Bewerbung 
von Schmetterlingen oder Spinnen bleiben. Erst bei Thieren von 
nachweisbar sehr hoher Intelligenzentwickelung konnen wir rein 
hypothetisch die Vermuthung wagen, dass zu den reflexmassigen 
Bewerbungsbewegungen, die Freude an der Bewegung ais 
solcher, die Lustam Konnen und ein wenn auch dunkles 
Bewusstsein der Selbstdarstellung hinzutritt, und dass so 
mitten in der realen „Ausiibung" ais ein „psychologischer Oberton" 
oder — wie James sagen wiirde — ais psychische „Franse" die 
Spielstimmung auftaucht. — Ein reines Spiel, wie es die 
Jugendspiele sind, haben wir nattirlich auch dann nicht vor uns.

3) Die Bewerbung durch das Zeigen auffallender oder schoner 
Farben und Formen.

Nach den vorausgegangenen Bemerkungen kann ich mich in 
Beziehung auf die Spielfrage bei dieser Rubrik kurz fassen: auch 
hier ist die Entfaltung solcher Farben und Formen nur dann 
spielartig, wenn das Thier intelligent genug ist, um ein Bewusst
sein von der Wirkung seiner Handlungen und in Folgę dessen ein 
Geftihl der Selbstdarstellung zu besitzen.

„Bei den Saugethieren,“ sagt Darwin1), „scheint das 

1) „Abstammung der Menschen11, II, 253.
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Mannchen mehr gemass dem Kampfgesetze ais durch Entfaltung 
seiner Reize das Weibchen zu gewinnen.“ Allerdings zahlt Darwin 
eine lange Reihe von Erscheinungen auf, die man ais sexuelle 
Reizmittel betrachten kann. Aber nirgends ist mir weder bei ihm 
noch bei Anderen eine Schilderung erinnerlich, wonaeh ein Sauge- 
thier besondere Bewegungen ausfuhrt, um seine Reize zur 
Darstellung zu bringen, mit Ausnahme des schon erwahnten 
Benehmens mancher Pavianarten. Auch Darwin selbst sagt: 
„Von den Saugethieren fehlt uns bislier jeder Nachweis, dass die 
Mannchen bemtiht waren, ihre Reize vor den Weibchen zu ent- 
falten“J). Immerhin kann man vielleicht auf die in dem Ab- 
schnitt iiber Bewegungsktinste angefiihrten Erscheinungen hin- 
weisen. Das Aufrechtstellen des Kopfes, das Wedeln mit dem 
Schwanze, das stelzbeinige Laufen, wie es der Hund zeigt 
und wie es ahnlich gewiss auch bei vielen anderen Sauge
thieren vorkommt, wird ja selbstverstandlich auch dazu dienen 
konnen, die korperlichen Vorziige in das rechte Licht zu setzen. 
Der briinstige Steinmarder z. B. schlagt mit seiner Ruthe Bogen 
und Wellen und striiubt die Riickenhaare, und bei dem freienden 
Fischotter spielt die aalartig sich windende Ruthe eine grosse 
Rolle1 2). Ausserdem móchte ich darauf aufmerksam machen, dass 
auch manche Hunde, wenn sie sich recht freundlich und unterwtirfig 
zeigen wollen, den Kórper merkwiirdig drehen und winden, gerade 
ais wollten sie dem Herrn ihre Hinterseite zukehren. Diese Ge
wohnheit scheint mir eine gewisse Analogie zu dem Gebaren der 
Paviane zu bilden, zumal da das Hintertheil der Hunde oft eine 
recht eigenthiimliche Haarbildung zeigt.

1) Ebd. II, 313.
2) Vgl. oben S. 258.
3) K. Russ, „Handbuch fiir Vogelliebhaber“, I, 105.

Doch gehen wir zu den Vógeln iiber. Hier ist zu erwahnen, 
dass nicht nur bei den tanzartigen Bewegungen auf dem Boden, 
sondern auch bei den Flugkiinsten auffallende oder schone 
Formen und Farben entfaltet werden. So pflegt der Uferschilf- 
sanger, wenn er sich bei seinen Flugkiinsten aus der Luft herab- 
fallen lasst, sein Federkleid'ballartig aufzublahen. — Im Pracht- 
kleid blaht das Mannchen des Napoleonsvogels sein Gefieder zum 
runden Federball auf und schwirrt hummelartig hin und her3). — 
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Der prachtvolle Madagaskarweber umflattert fledermausartig mit 
zitternden Fliigeln das sperlingsgraue Weibchen1 2). — Von der 
Blaumeise sagt Naumann: „Emsig durch die Zweige htipfend, 
sich an den diinnsten Spitzen schaukelnd u. s. w., kost das 
Mannchen mit seinem Weibchen und schwebt endlich aus der Hohe 
einer Baumkrone auf einen andern, oft vierzig Schritte entfernten 
Baum, wobei es die ausgebreiteten Fliigel nicht rtihrt, das ganze 
Gefieder aber so aufblahet, dass es viel grosser und dicker aus- 
sieht und dadurch ganz unkenntlich wird. Seine schwachen Flug- 
werkzeuge gestatten ihm aber nicht, in gerader (horizontaler) Rich
tung hiniiber zu schweben; deshalb senkt es sich dabei jeder Zeit 
stark abwarts. Dies Schweben ist unter den Meisen etwas Fremd- 
artiges, darum um so merkwiirdiger“ a). — Der Wiedehopf entfaltet 
seinen merkwtirdigen Kopfputz auch im Fliegen, wie man spielend 
einen Facher auf und zu macht. — Die streichende Schnepfe blaht 
ihr Gefieder auf, kommt hóchst langsam einhergeflogen, bewegt 
ihre Fliigel nur mit matten Schlagen und ahnelt dann einer Eule 
viel mehr ais einem Sumpf- oder Stelzvogel. — Auch das bei 
manchen Vogeln iibliche Ueberpurzeln in der Luft, sowie das Auf- 
steigen und Herabfallen wird (wie schon erwahnt wurde) wohl haufig 
dem Zeigen der Farbung dienen.

1) Ebd. S. 112.
2) Naumann, „Naturgeschichte der Vogel Deutschlands“, IV, 68.
3) Vgl. z. B. K. G. Carus, „Vergleichende Psychologie11. Wien 1866. 

S. 202.
4) „Abstammung des Menschen11, II, 91.

Am meisten sind aber natiirlich jene tanzartigen Bewegungen 
fiir die Entfaltung des Schmuckes geeignet. Die Eitelkeit, die 
hierbei manche Vogel zu zeigen scheinen3), kann die Vermuthung, 
dass das Bewusstsein der Selbstdarstellung damit verkniipft sei, nur 
verstarken. Wenn man bedenkt, wie friih das Kind schon die 
grosste Empfanglichkeit fiir jede Aeusserung der Bewunderung 
zeigt, wenn man sich daran erinnert, wie stolz der Hund auf seine 
Kunststiicke, der Papagei auf sein Sprechen ist, so wird man in 
dieser Vermuthung kein allzu kiihnes Wagniss sehen. Die Eitel
keit des Pfaues ist ja sprichwortlich; „er wtinscht,11 sagt Darwin4), 
„offenbar irgend einen Zuschauer zu haben, denn wie ich oft 
bemerkt habe, entfaltet er seine Pracht vor Hiihnern oder selbst
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vor Schweinen.“ Schon Gesner sagt in seiner „Historia 
animalium“, der Pfau verwundere sich ob seiner schonen Zierde, 
strecke, wenn ihn Jemand lobe und schon nenne, schnell seine ge- 
blumten und goldfarbenen Federn aus und zeige sie ais einen 
schonen Blumengarten. — Der Paradiesvogel blickt, nach B en n e 11 ’ s 
Schilderung, schelmisch und herausfordernd um sich und bewegt 
sich tanzelnd, wenn ein Besucher seinem Kafig naht. Er duldet 
auf seinem Gefieder nicht den geringsten Schmutz und breitet oft 
Fliigel und Schwanz aus, um das Prachtkleid zu iiberschauen. 
„Namentlich am Morgen versucht er, seine volle Pracht zu ent- 
falten; er ist dann beschaftigt, sein Gefieder in Ordnung zu bringen. 
Die schonen Seitenfedern werden ausgebreitet und sanft durch den 
Schnabel gezogen, die kurzeń Fliigel so weit ais moglich entfaltet 
und zitternd bewegt. Dann erhebt er wohl auch die prachtigen
langen Federn, die wie Flaum in der Luft zu schweben
scheinen, iiber den Riicken, breitet sie aber ebenfalls dabei aus.
Dieses Gebaren wahrt einige Zeit; dann bewegt er sich mit
raschen Spriingen und Wendungen auf und nieder. 
Eitelkeit und Entziicken iiber die eigene Schonheit driicken sich 
wfthrend dem in unverkennbarer Weise durch sein Benehmen aus. 
Er betrachtet sich abwechselnd von oben und unten und gibt seinen 
Gefiihlen oft durch Laute Ausdruck, die freilich nur krachzend 
sind. Nach jeder einzelnen Prachtentfaltung scheint ihm eine Ord
nung des Gefieders nothwendig; er lasst sich diese Arbeit aber 
nicht verdriessen und spreizt sich immer und immer wieder von 
Neuem wie ein eitles Frauenzimmer.11

Betrachten wir nun einige Vogel bei der Bewerbung selbst. 
Das Mannchen von Rupicola crocea, sagt Darwin, ist einer der 
schonsten Vogel der Welt, prachtvoll orange gefarbt und hat einige 
Federn merkwiirdig abgestumpft und zerfasert. Das Weibchen ist 
braunlich-grun, mit rother Schattirung und hat einen viel kleineren 
Kamm. Sir R. Schomburgk hat die Werbung bei diesen Ybgeln 
geschildert; er traf auf einen ihrer Versammlungsplatze, wo zehn 
Mannchen und zwei Weibchen anwesend waren. Der Raum hatte 
4—5 Meter im Durchmesser und sah aus, ais ware er von 
Menschenhand geglattet und jeder Grashalm entfernt worden. Ein 
Mannchen, tanzelte zur ersichtlichen Freude einiger anderer umher. 
Bald breitete es die Fliigel aus, warf den Kopf in die Hohe oder 
entfaltete facherartig den Schwanz; bald wieder hiipfte es stolzirend
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daher, bis es miide war . . . und von einem anderen abgelóst 
wurde'. — Von den Paradiesvogeln (vgl. oben) versammeln sich 
ein Dutzend oder noch mehr Mannchen im vollen Federschmuck 
auf einem Baume, wo sie ihre ,Tanzunterhaltung‘ abhalten, wie es 
die Eingeborenen nennen. Hier fliegen sie umher, heben die 
Fliigel, richten ihr prftchtiges Gefieder auf, lassen es vibriren, so- 
dass, wie Wallace bemerkt, die ganze Baumkrone mit wallenden 
Federn besetzt zu sein scheint. — Der Goldfasan und der Amherst- 
fasan breiten zur Zeit der Werbung ihren prachtvollen Kragen 
nicht nur aus und erheben ihn, sondern wenden sich auch, wie ich 
selbst bemerkt habe, dem Weibchen in schrhger Richtung 
zu, auf welcher Seite es auch stehen mag; offenbar ge- 
schieht dies, um vor dem Weibchen eine um so griissere Flachę 
zu entfalten. Auch wenden sie ihren schonen Schwanz und die 
Federndecken ein wenig nach dieser Seite. — Wenn ein Pfau sein 
Gefieder entfaltet, stellt er sich dem Weibchen gegenuber, breitet 
den Schwanz aus und richtet ihn senkrecht in die Hohe, denn er 
will dem Weibchen gleichzeitig mit dem Rade seine schon blau- 
gefarbte Kehle und Brust darstellen. Dagegen ist die Brust des 
Polyplektron dunkel gefarbt, und die Augenflecken sind nicht 
auf die Schwanzfedern beschrankt. Daher stellt dieser Vogel sich 
dem Weibchen nicht gerade gegentiber, sondern entfaltet seine 
Schwanzfedern etwas schrag, wobei er die ausgebreiteten Fliigel auf 
der dem Weibchen zugewandten Seite etwas senkt, auf der andern 
etwas hebt. In dieser Stellung sind die Augenflecke des ganzen 
Kórpers vor den Augen des Weibchens in einer grossen besternten 
Flachę dargestellt. Nach welcher Seite immer das Weib
chen sich wenden mag, die ausgebreiteten Fliigel und 
der schraggehaltene Schwanz sind ihm stets zu- 
gekehrt. — Fast gerade so verhalt es sich bei dem mannlichen 
Tragopanfasan 1). — Ich glaube nicht, dass man die Annahme, es 
handle sich hier bei der Bewerbung um die bewusste Darstellung 
der eigenen Reize und somit um etwas Spielartiges, ais unwahr- 
scheinlich bezeichnen kann.

1) Darwin, „Abstammung des Menschen", II, 90—95; vgl. auch S. 98, 
die wunderbare Haltung des werbenden Argusfasans (von T. W. Wood nach 
der Natur gezeichnet).

Doch wenden wir uns, zunachst den Mittheilungen Darwin’s 



272 Yiertes Kapitel.

folgend, den weniger auffallend geschmiickten Vogeln zu. — Der 
Dompfaff sucht eine Annaherung an das Weibchen, indem er sich 
vor es stellt und seine Brust aufblast, sodass die hochrothen Federn 
mehr ais sonst zu sehen sind. Gleichzeitig dreht und wendet er 
in recht komischer Weise seinen schwarzen Schwanz von der einen 
Seite nach der andern. — Auch das Buchfinkenmannchen steht dem 
Weibchen gegeniiber, um seine rothe Brust und seinen blaulichen 
Kopf zu zeigen. Hierbei sind die Fliigel etwas ausgebreitet, wo- 
durch die schneeweissen Binden auf den Schultern auffalliger 
werden1)- — Der gemeine Hanfling bliist seine rosagefarbte Brust 
auf, breitet ein wenig die braunen Fliigel und den Schwanz aus, 
wodurch die weissen Rander auf’s Beste dargestellt werden. —• 
Der miinnliche Distelfink benimmt sich anders ais alle andern 
Finken. Seine Fliigel sind schOn: schwarze Schultern mit dunkel- 
spitzigen Schwungfedern, die weiss gefleckt und goldgelb gerandert 
sind. W e i r theilte Darwin mit, dass kein anderer britischer Finkę 
wahrend seiner Werbung sich derart von Seite zu Seite drehe, 
selbst der engverwandte gemeine Zeisig nicht, denn es wiirde seine 
Schonheit nicht erhohen. — Die gemeine Taube hat schillernde 
Federn an der Brust und bliilit daher bei der Werbung die Brust 
auf; ganz anders benimmt sich die australische Taube Ocyphaps 
lophotes, die schon broncefarbene Fliigel besitzt: vor dem Weibchen 
stehend, senkt das Mannchen seinen Kopf fast bis auf den Boden, 
breitet den Schwanz aus, hebt ihn in die Hohe und entfaltet zur 
Halfte seine Fliigel. Dann hebt und senkt es in langsamer Ab- 
wechslung seinen Korper, wodurch alle die schimmernden, im 
Sonnenschein glitzernden Federn gleichzeitig sichtbar sind2).

1) Darwin selbst warnt iibrigens (a. a. O. II, 101) vor der Annahme, 
ais sei das Breiten der Fliigel nur Mittel zur Entfaltung von Farben.

2) „Abstammung des Menschen11, II, 100—102.

Ich fiige noch ein paar weitere Beispiele hinzu. Nach Karl 
Muller legt sich das Rothschwanzmannchen der Gattin formlich 
zu Fiissen, schlagt mit den Fliigeln und driickt den facherformig 
ausgebreiteten Schwanz auf den Boden. — Der Girlitz legt sich 
płatt auf einen Ast, straubt die Kehlfedern wie ein balzender Hahn, 
breitet den Schwanz weit aus, dreht und wendet sich und beginnt 
dann seine Flugkiinste. — Der Kreuzschnabel setzt sich auf die 
hochste Spitze des hochsten Baumes, singt eifrig und dreht sich 
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dabei unaufhorlich um sich selbst herum. — Das Grosstrappen- 
mannchen schreitet anfanglich nur mit etwas gesenkten Fliigeln 
und schief erhobenem, dachfbrmig getragenem Schwanze umher; 
bald aber bemachtigt sich seiner die volle Gluth der Empfindung. 
Es blast nunmehr den Hals vollends auf, driickt den Kopf so weit 
zuriick, dass er auf dem Nacken aufliegt, breitet und senkt die 
Fliigel, wendet und dreht aber gleichzeitig alle Fliigelfedern nach oben 
und vorn, sodass die letzten Schulternfedern den Kopf von hinten, 
die Bartfedern ihn von vorn fast verbergen, legt das Spiel so weit 
zuriick, dass man, streng genommen, nur noch die gebauschten 
Ueberdeckfedern sieht, senkt endlich den Vordertheil des Korpers 
tief nach unten und erscheint nunmehr ais wundersamer Feder- 
ballen. — Die Mittelschnepfen laufen mit aufgeblahtem Gefieder, 
gesenkten Fittichen und etwas gehobenem und gebreitetem Schwanze 
sich briistend vor dem Weibchen einher. — Wenn der Kuckuck 
hitzig ruft, „blast er die Kehle stark auf, liiingt die Fliigel, hebt 
und senkt den mehr oder weniger ausgebreiteten Schwanz, dreht 
ihn auch etwas hin und her und macht mit dem Leibe so viele 
Verbeugungen, so viel Mai er Kuckuck ruft“ x). — Der Dornastrild 
halt seinen hochrothen Schwanz seitwarts, wahrend er das Weibchen 
umhiipft1 2). — Der Orangevogel verfolgt, Halskrause und Genick- 
federn schopfartig emporgerichtet, sein Weibchen anscheinend in 
heftigster Fehde, macht ihr dann aber allerlei Verbeugungen und 
schnurrige Bewegungen vor. — Sehr schon nimmt sich, wie der 
iiltere Brehm erzahlt, die Paarung der feuerkopfigen Goldhahnchen 
aus. „Das Mannchen straubt die Kopffedern so sehr, dass eine 
wirkliche, herrlich aussehende Krone aus ihnen wird, wobei die 
schwarzen Streifen weit iiber die Seiten des Kopfes herausgedrangt 
werden und dadurch, ohne die weissen Augenstreifen zu verdecken, 
das Feuerfarbige des Scheitels in grósster Schonheit zeigen** 3).

1) Naumann, V, 2i6.
2) Karl Russ, „Handbuch fiir Vogelliebhaber etc.“, I, 49.
3) Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 138. 

Groos, Die Spiele der Thiere.

Wenn man auch Wallace darin vollig beistimmt, dass die 
sexuelle Auslese die Schonheit des Vogelgefieders nicht wirklich 
geschaffen hat, so wird man doch bei der unbefangenen Prtifung 
solcher Zusammenstellungen aus dem Liebesleben der Vogel den 
Gedanken kaum verwerfen konnen, dass wenigstens die Holier- 

18
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entwickelung des Farben- und Formenschmuckes iiber die 
blosse Schutz- oder Trutzfarbung und die Entstehung von Er- 
kennungszeichen hinaus mit dem Geschlechtsleben der Thiere 
irgendwie verknupft sein muss. Man wird sich dazu um so eher 
bereit finden, wenn man an Stelle der bewussten die unbewusste 
Auswahl annimmt, und man wird den Zusammenhang hochst wahr- 
scheinlich finden, wenn man der oben entwickelten Theorie beitritt, 
wonach auch ohne alle Auswahl schon die Ueberwindung der fur 
die Art ntitzlichen weiblichen Sprodigkeit derartige Erregungsmittel 
in den Wirkungskreis der natiirlichen Auslese riicken muss.

4) Bewerbung durch Gerausche und Tonę.

Auch hier wird im Allgemeinen die schon entwickelte Auf
fassung ais die wahrscheinlichste gelten diirfen: Die gewbhnlichen 
Laute, die von mannlichen Thieren im Affect, also auch in der 
Brunstzeit, ausgestossen werden, wirken vermuthlich ebenso erregend 
auf das Weibchen, wie etwa die gepresste Stimme und der 
schwergehende A them1) bei den Kulturmenschen. Damit ist fiir 
die Selection ein Materiał gegeben, das sie weiterbilden kann, so- 
dass wirkliche Bewerbungskiinste entstehen, die dann wieder riick- 
warts auch auf andere Affecte iibertragen werden konnen. Bei 
hoch entwickelten Thieren aber wird manchmal der Nachahmungs- 
trieb eine nahezu ebenso wichtige Rolle spielen, wie die Selection; 
ja er wird diese vermuthlich zum Theil ersetzen; die Bewerbungs- 
kunst wiirde dann nur rudimentar ererbt sein, wahrend ihre feinere 
Ausbildung allemal individuell durch den Nachahmungstrieb erworben 
wiirde. So kann man sich z. B. denken, dass bei manchen Arten die 
jungen Vogel im Stande sind, immer von den alteren Mannchen im 
Wettstreit um das Weibchen zu lernen und die Kunst ihrerseits in 
gleich er Weise wieder auf jtingere Generationen zu Iibertragen, 
wodurch also auf instinctiver Grundlage eine in ihren Einzelheiten 
nicht vererbte Kunst gebildet wiirde, die cum grano salis mit den 
primitiven Kiinsten der Naturvblker verglichen werden konnte. 
Denn wie diese ginge sie vom Instinct aus, erreichte durch Ueber- 1 

1) Die Verfasserinnen der „Gartenlaubenromane“ schwelgen bekanntlieh 
in der Schilderung solcher Erscheinungen.
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lieferung und Nachahmung eine gewisse Hohe der Entwickelung, 
auf der sie schliesslich so lange constant bliebe, ais die Bedingungen 
der Ueberlieferung und Nachahmung constant bleiben, und wiirde 
sofort auf das Niveau des ererbten Instinctes herabsinken, wo ein 
Individuum sich ohne jedes Vorbild entwickelt hatte. — Je wichtiger 
aber dabei die Rolle des Nachahmungstriebes ist, mit desto grosserer 
Wahrscheinlichkeit konnen wir an eine spielartige Ausiibung der 
Handlungen denken J).

Ich sehe auch diesmal wieder von den niederen Thieren ab, 
obwohl da unendlich viel Interes santes anzufiihren wiire. — Bei 
den Saugethieren findet sich nur wenig, was man ais akustische 
Bewerbungskun st bezeichnen konnte. Weitaus die meisten be- 
schranken sich auf ein leidenschaftliches Gebriill, Gebrumm, Ge- 
schrei, Geheul, oder auf einfache Locktone. Den Charakter 
eines besonders ausgebildeten Instinctes zeigt dagegen das Gebaren 
der Briillaffen, die in Gesellschaften, auf einem Baume sitzend, oft 
Stunden lang ihre Concerte geben. „Wenn im Sommer, “ sagt II e n s e 1, 
„die Strahlen der Morgensonne die Kiihle der Nacht und die Nebel 
der Thaler an den Berglehnen vertrieben haben, dann lóst die 
kleine Gesellschaft der Briillaffen den Klumpen auf, zu welchem 
geballt sie auf den Aesten eines stark belaubten Baumes die Nacht 
zugebracht hatte. Der Trupp sucht zunachst das Nahrungsbediirfniss 
zu befriedigen, und ist dies geschehen, so bleibt ihm bis zum Ein- 
tritte der driickenden Tageshitze noch immer so viel Zeit iibrig, 
um sich auch dem geselligen Vergntigen widmen zu konnen, das 
bei einem so ernsthaften Thiere selbstverstandlich frei ist von aller 
Unziemlichkeit, die seine Gattungsgenossen kennzeichnet. Die Ge
sellschaft hat sich jetzt eine riesige Wildfeigenart ausgesucht, dereń 
dichtes Blatterdach gegen die Sonnenstrahlen schiitzt, wahrend die 
gewaltigen wagrechten Aeste vortrefflich zu Spaziergangen geeignet 
sind. Einen dieser Aeste, in dessen Nahe sich die Mitglieder der 
Gesellschaft nach Belieben gruppirt haben, wahlt sich das Familien- 
haupt und schreitct darauf ernst und wiirdig mit erhobenem

1) Vgl. Weismann in der Deutsehen Kundschau, Okt. 1889, S. 63: „Ein 
junger Edelfink, der einsam aufwachst, singt auch ungelehrt den Schlag seiner 
Art, aber niemals so schon und vollkommen, wie wenn ihm ein alter yorziig- 
licher Sanger ais Lehrer beigegeben wird. Es herrscht also bei ihm auch eine 
Tradition; aber die Grundformen des Finkensehlags sind doch schon in 
seine Organisation ubergegangen, sie sind ihm angeboren.11 

18
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Schwanze hin und her. Bald beginnt es, Anfangs etwas leise, 
einzelne abgebrochene Briilltbne auszustossen, wie es der Lbwe zu 
thun pflegt, wenn er sich zu einer Kraftleistung seiner Lunge vor- 
bereitet. Diese Laute, welche aus einer Ein- und aus einer Aus- 
athmung sich gebildet zu haben scheinen, werden immer heftiger 
und in schnellerer Reihenfolge ausgestossen; man hort, wie die Er
regung des Sangers wachst. Endlich hat sie ihren hóchsten Grad 
erreicht; die Zwischenpausen werden verschwindend klein, und die 
einzelnen Laute verwandeln sich in ein fortdauernd lieulendes Ge- 
briill. In diesem Augenblicke scheint eine unendliche Begeisterung 
die iibrigen, bis dahin stummen Mitglieder der Familie, mannliche 
wie weibliche, zu ergreifen: sie alle vereinigen ihre Stimme mit der 
des Vorsangers, und wohl zehn Secunden lang tónt der schauerliche 
Chorus durch den stillen Wald. Den Beschluss machen wieder 
einzelne Laute, wie sie den Hauptgesang eingeleitet haben.“ — 
Wie soli man sich diese seltsamen Concerte erklaren? Von den 
eben citirten Satzen hat man den Eindruck, ais handle es sich um 
ein willkiirliches Unterhaltungsspiel und nichts weiter. Wie soli 
aber dann der Briillaffe zu dem Instrument gekommen sein, auf 
dem er spielt, namlich zu seinem kropfartig verdickten Kehlkopf? 
„Wahrend die kleinen amerikanischen Affen,“ sagt A. v. Hum
boldt, „die wie Sperlinge pfeifen, ein einfaches dtinnes Zungen- 
bein haben, liegt die Zunge bei den grossen Affen auf einer aus- 
gedehnten Knochentrommel. Ihr oberer Kehlkopf hat sechs Taschen, 
in denen sich die Stimme fangt, und wovon zwei taubennestfórmige 
grosse Aehnlichkeit mit dem unteren Kehlkopf der Vogel haben. 
Der dem Briillaffen eigene klagliche Ton entsteht, wenn die Luft 
gewaltsam in die Knochentrommel einstromt. Wenn man bedenkt, 
wie gross die Knochenschachtel ist, wundert man sich nicht mehr 
iiber die Starkę und den Umfang der Stimme dieser Thiere, welche 
ihren Namen mit vollem Rechte tragen." Eine solche Einrichtung 
muss doch wohl irgend einen realen Zweck haben! Fragt man 
aber, welchen, so wird schliesslich doch wieder der Gedanke an 
eine Bewerbungserscheinung am nachsten liegen, die associativ auch 
auf andere Erregungen tibertragen und in der citirten Schilderung 
vielleicht ais reines Spiel ausgeiibt wird. — Von der Katze sagt 
Scheitlin1): „Ihre Liebeszeit ist interessant. Der Kater ist

1) „Thierseelenkunde“, II, 228.
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alsdann wild. Die Weiber, die ihn aufsuchen, sit z en um ihn 
herum. Er in der Mitte brummt einen tiefen Bass dazu. Die 
Weiber singen Tenor, Alt, Cant und alle moglichen Stimmen. Das 
Coneert wird immer wilder. Zwischen innen schlagen sie einander 
die Fauste in’s Gesicht, und eben, die Weiber, die ihn doch auf- 
gesucht haben, wollen keineswegs, dass er sich ihnen nahe............
In mondhellen Nachten larmen sie iirger ais die wildesten Nacht- 
buben.“ Liegt nicht, wenn man diese beiden Schilderungen ver- 
gleicht, der Gedanke nahe, dass dort ais reines Spiel getrieben 
wird — etwa in der guten Stimmung iiber das schóne Wetter (bei 
schlechtem sind die Briillaffen still) und iiber die wohlschmeckende 
Mahlzeit — was hier unzweifelhaft ais Bewerbungserscheinung auf- 
tritt? Auch Darwin halt das Geschrei der Briillaffen fiir eine 
Einrichtung zu Bewerbungszwecken. — Im Anschluss daran sagt 
er vom Hylobates agilis: „Dieser Gibbon hat eine besonders laute, 
jedoch musikalische Stimme. Waterhouse bemerkt: ,Mir schien, 
ais ob die Intervalle beim Auf- und Absteigen der Tonleiter genau 
halbe Tóne bildeten, und ich bin dessen gewiss, dass der hochste 
Ton genau die Octave zum niedrigsten bildete. Die Beschaffenheit 
der Tonę ist sehr musikalisch, und ich zweifle nicht, dass ein guter 
Geiger die Composition des Gibbons, bis auf dereń Lautheit, richtig 
wiedergeben konnte? Waterhouse ftihrt dann die Noten an. Prof. 
Owen, der musikalisch ist, bestatigt die vorhergehende Angabe 
und bemerkt, allerdings irrig, dieser Gibbon sei ,das einzige Sauge- 
thier, von dem gesagt werden kann, es singeh Der Gibbon scheint 
nach seinem Vortrage sehr erregt zu sein. Leider sind seine Ge- 
wohnheiten im Naturzustande noch nicht beobachtet worden, doch 
nach der Analogie mit anderen Thieren zu urtheilen, ist es wahr- 
scheinlich, dass sie ihre musikalischen Ffthigkeiten besonders wah
rend der Werbungszeit benutzen.“ — „Dieser Gibbon ist nicht die 
einzige singende Art dieser Sippe. Mein Sohn Francis Darwin 
lauschte im zoologischen Garten aufmerksam dem Gesange eines 
Hylobates leuciscus, der eine Cadenz von drei Noten in richtigen 
musikalischen Intervallen und mit einem deutlichen musikalischen 
Ton hervorbrachte. Noch tiberraschender ist es, dass auch einige 
Nagethiere musikalische Tonę aussern. Singende Mause wurden 
schon oft erwahnt und zur Schau gestellt, doch wurde hierbei ge
wohnlich ein Trug geargwohnt. Wir haben indessen endlich doch 
einen genauen Bericht von einem wohlbekannten Forscher, 
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Rev. S. Lockwood, iiber die musikalischen Fahigkeiten einer 
amerikanischen Art, des Hesperomys cognatus, erhalten, der zu einer 
von der englisehen Maus verschiedenen Sippe gehort. Dieses 
kleine Thier wurde gefangen gehalten, und sein Vortrag wurde 
wiederholt vernommen. Bei einem seiner Hauptgesange ,wird der 
letzte Strieh haufig auf zwei oder drei vcrlangert, auch wechselt es 
zuweilen von Cis und D nach C und D, trillert diese Noten ein 
Weilchen und schliesst mit einem raschen Zirpen zwischen Cis 
und D. Der Unterschied zwischen den Halbtonen war ziemlich 
ausgepragt und fiir ein gutes Ohr leicht zu vernehmen’“

Gehen wir zu den Vbgeln iiber, so hatten wir zuerst den eigentlichen 
Gesang zu erwahnen. Vom Finken berichten Brehm und Lenz: 
„Der Gesang wird Schlag genannt, weil er aus einer oder zwei 
regclmassigen abgeschlossenen Strophen besteht. Sie werden mit 
grosster Ausdauer und sehr oft, rasch nach einander wiederholt vor- 
getragen, und ihnen dankt der Fink die Hochachtung und den 
Ruhm, welche er sich bei den wahren Liebhabern erwarb. Letztere 
unterscheiden eine Menge verschiedener Finken schlage, und haben 
jedem derselben einen besonderen Namen gegeben. Die Kunde 
dieser Schlage ist zu einer formlichen Wissenschaft geworden, 
welche jedoch ihre eigenen Priester verlangt und einem nicht unter 
Liebhabern gross gewordenen Menschen immer dunkel bleiben 
wird. Wahrend das ungeiibte Ohr nur einen geringen Unterschied 
wahrnimmt, unterscheiden diese Leute mit untriiglicher Sicherheit 
zwischen zwanzig und mehr verschiedenen Schlagen. Nach Lenz 
hort man bei Schnepfenthal im Freien neunzehn Finkenschlage. 
Die Silben eines guten Schmalkalder Doppelschlages sind folgende: 
Zizozozizizizizizizirreuzipiah tototototototozissskutziah.“ — Der 
Schlag der Nachtigall, der zwanzig bis vierundzwanzig verschiedene 
Strophen enthalten soli, ist nach Naumann ’s treffender 
Schilderung „so ausgezeichnet eigen, es herrscht darin eine solche 
Ftille von Tonen, eine so angenehme Abwechslung und eine so 
hinreissende Harmonie, wie wir sie in keinem anderen Vogelgesang 
wiederfinden, daher man auch die Nachtigall die Konigin aller be- 
fiederten Sanger nennt. Mit unbeschreiblicher Anmuth wechseln 
in diesem Schlage sanft flótende Strophen mit schmetternden, 
klagende mit frohlichen und schmelzende mit wirbelnden; wenn

1) „Die Abstammung des Menschen", II, 350 f. 
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die eine sanft anfangt, nach und nach an Starkę zunimmt und 
sterbend endigt, so werden in der anderen eine Reihe Noten mit 
geschmackvoller Hartę hastig angeschlagen und in der dritten 
melancholische, mit reinster Flotenstimme sanft in frbhlichere ver- 
schmolzen. Die Pausen zwischen den Strophert erhohen die Wir- 
kung dieser bezaubernden Melodien, sowie das in denselben 
herrschende massige Tempo trefflich geeignet ist, die Schonheiten 
recht zu begreifen. Man staunt bald iiber die Mannigfaltigkeit 
dieser Zaubertone, bald iiber ihre Fiille und ausserordentliche Starkę, 
und wir miissen es ais ein halbes Wunder ansehen, wie ein so 
kleiner Vogel im Stande ist, so kraftige Tóne hervorzubringen, wie 
eine so bedeutende Kraft in solchen Kehlmuskeln liegen kann“ '). 
Bechstein hat es versucht, die Strophen einer gut schlagenden 
Nachtigall so wiederzugeben1 2):

1) Naumann, II, 381.
2) J. M. Bechstein, „Naturgeschichte der Stubenvogel“. 4. Aufl. 1840 

S. 321 f.

Tiuu, tiuu, tiuu, tiuu, tiuu, *
Spe tiu squa,
Tio, tio, tio, tio, tio, tio, tio, tix.
Qutio qutio qutio qutio,
ZquÓ zquó zquo zquó,
Tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsi.
Quorror, tiu, zqua, pipiqui,
Zózozozozozozozozozozozo Zirrhading!
Tsisisi tsisisisisisisisi,
Zorre, zorre, zorre, zorre hi;
Tzatn, tzatn, tzatn, tzatn, tzatn, tzatn, tzatn, zi,
Dlo, dlo, dlo, dlo, dlo, dlo, dlo, dlo, dlo,
Quio tr rrrrrrrr itz
Lii lii lii, ly, ly, ly, li li li,
Quio, didl li lulyli.
Ha giirr, giirr, quipio!
Qui, qui, qui, qui, qi qi qi qi, gi, gi, gi, gi; 
Gollgollgollgoll gia hadadoi, 
Quigi horr ha diadiadillsi! 
Hezezezezezezezezezezezezezezezezeze quarrhozehoi; 
Quia, quia, quia, quia, quia, quia, quia, quia ti: 
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Qi qi qi jo jo jo jojojojo qi — 
Lii ly li le la la lo lo didl jo quia 
Higaigaigaigaigaigaigai gia gaigai, 
Quior ziozio pi *).

Der Gesang der Sprosser wird in Oesterreich dem der Nachti- 
gall noch vorgezogen1 2). — Die Drosseln haben die von den meisten 
anderen Vogeln abweichende Gewohnheit, beim Singen immer still 
zu sitzen. Auch ihre Lieder selbst haben etwas Ruhiges, Ge- 
tragenes. Dabei suchen sie, die sich doch sonst sehr versteckt zu 
halten pflegen, mit Vorliebe die hochsten Baumspitzen auf. Der 
Gesang einer Singdrossel oder Amsel, die an einem schonen Abend 
auf dem aussersten Dachfirst oder der hochsten Baumspitze sitzt 
und nun ihre tiefe, 4’uhige und doch so freudig klingende Stimme 
erschallen lasst, ist vielleicht das asthetisch Wirkungsvollste, was 

^iberhaupt in der Weit der gefiederten Sanger zu finden ist. — 
Von dem Kardinal, der „virginischen Nachtigall," sagtAudubon: 
„Der Gesang ist zuerst laut und klar und erinnert an die schonsten 
Tonę des Flageolets; mehr und mehr aber sinkt er herab, bis er 
ganzlich erstirbt. Wahrend der Zeit der Liebe wird das Lied 
dieses prachtvollen Sangers mit grosser Macht vorgetragen. Er ist 
sich seiner Kraft bewusst, schwellt seine Brust, breitet seinen 
rosigen Schwanz, schlagt mit seinen Fltigeln und wendet sich ab- 
wechselnd zur Rechten und zur Linken, ais miisse er sein eigenes 
Entziicken iiber die wundervollen Tbne seiner Stimme kund geben. 
Von Neuem und immer von Neuem werden diese Weisen wieder- 
holt; denn der Vogel schweigt nur, um Luft zu schopfen." — Vom 
Floten- und Scharlachwiirger erzahlt Brehm: „Das Bemerkens- 
wertheste im Betragen dieser Yógel ist unbedingt die Art und 
Weise, wie sie ihren Gesang zum Besten geben. Es handelt sich 
hier nicht um ein Lied, sondern nur um einzelne Tbne, klangvoll 

1) Naumann theilt aus seiner Gegend einen wesentlieli andern Schlag 
mit (II, 388); in der That ist der Nachtigallenschlag in verschiedenen Gegenden 
sehr verschieden, was auch wieder darauf hinweist, dass bei so entwiekelten 
Kiinsten die Tradition, die Nachahmung der alteren, eine grosse Kolie spielt. 
Aber auch indiyiduelle Unterschiede zeigen sich bei dem Schlag der 
Nachtigallen, Sprosser u. s. w. — Ueber altere Nachahmungen des Nachtigallen- 
schlags vgl. O. Keller, „Thiere des classischen Alterthums“, S. 317.

2) Ueber ihren Schlag findet man Naheres bei Bechstein, „Natur- 
geschichte der Stubenvogel“, S. 331—333.
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wie wenig andere, welche sehr haufig wiederholt, aber von beiden 
Geschlechtern gemeinschaftlich hervorgebracht werden. Der Ruf 
des Scharlachwiirgers ahnelt dem verschlungenen Pfiffe unseres 
Pirols; der Ruf des Flotenwiirgers besteht aus drei, seltener zwei 
glockenreinen Lauten, welche sich etwa im Umfange einer Octave 
bewegen. Er beginnt mit einem mittelhohen Tonę, auf welchen 
erst ein tieferer und dann ein bedeutend hoherer folgt. Die ersten 
beiden liegen im Umfange einer Terz, die letzten beiden im Um- 
fange einer Octave aus einander. Diese drei Glockentóne werden 
ebenso, wie der Pfiff des Scharlachwiirgers, nur vom Mannchen 
vorgetragen; unmittelbar auf sie aber folgt die Antwort des Weib- 
chens, ein unangenehmes Kreischen oder Krachzen, welches sich 
schwer nachahmen und noch viel schwerer beschreiben lasst. Das 
Weibchen des Scharlachwiirgers schliesst sein Kreischen erst nach 
Schluss des ganzen Tonsatzes seines Gatten an, das des Floten
wiirgers fallt gewohnlich schon beim zweiten Tonę ein; die eine 
wie die andere Art aber beweist einen Tactsinn, der in Erstaunen 
setzen muss: es lasst nie auf sich warten. Zuweilen kommt es auch 
vor, dass das Weibchen anfangt; dann kreischt es gewohnlich drei-, 
vier-, sechsmal nach einander, ehe das Mannchen einfallt. Ge- 
schieht es endlicli, so beginnt das Pfeifen von Neuem und geht mit 
gewohnter Regelmassigkeit weiter. Ich habe mich durch die ver- 
schiedensten Versuche iiberzeugt, dass beide Geschlechter zusammen- 
wirken; ich habe bald das Mannchen, bald das Weibchen erlegt, 
um mich desT Sache zu vergewissern. Schiesst man das Weibchen 
vom Baume herab, so verstummt natiirlich sofort das Kreischen, 
und das Mannchen wiederholt angstlich seinen Pfiff mehrmals 
nach einander. Erlegt man das Mannchen, so kreischt oder knarrt 
das Weibchen.

Der Glockenvogel1), sagt der Prinz von Wied, „ist sowohl 
durch sein blendend weisses Gefieder, sowie durch seine laute hell- 
klingende Stimme eine Eigenheit der prachtvollen brasilischen 
Waldungen und fallt dem Fremdling gewohnlich sogleich und 

1) Eine Art dieser Vogel hat am Schnabel ein hochst eigenthiimliches 
Gebilde: einen schlaff herunterhangenden Sack, der beim Werbungsgesang 
zu einer senkrecht emporragenden, etwa 3 Zoll hohen Rohre aufgeblasen wird. 
Es wird schwer zu sagen sein, wie dieses Anhangsel entstanden sein soli, 
wenn man die Beziehung zum Geschlechtsleben leugnet. Eine Abbildung 
findet man bei Romanes, „Darwin und nacli Darwin". S. 458.
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zuerst auf. — Seine Stimme alinelt dem Tonę einer hellklingenden 
Glocke, wird einzeln ausgestossen, eine Zeit lang ausgehalten und 
auch ofters kurz hinter einander wiederholt. Dann gleicht sie den 
Lauten, die der Schmied hervorbringt, wenn er mit dem Hammer 
wiederholt auf den Ambos schlagt.11 „Je langer er schreit," sagt 
Brehm, der einen gefangenen Glockenvogel genau beobachtet hat, 
„um so erregter scheint er zu werden, sodass man nicht verkennen 
kann, dass er sich wahrend dem in einem Liebesrausche befindet 
oder balzt. Mit Beginn des gellenden Geschreies hebt er den Kopf 
hoch empor, sperrt den Schnabel so weit auf, dass der Obertheil 
fast senkrecht, der Untertheil beinahe wagerecht steht, stosst, ohne 
den Schnabel zu schliessen, die einzelnen Tonę tief aus der Brust 
heraus, springt mit weit gespreizten Beinen rasch auf dem Zweige 
hin und her, hebt den Schwanz gestelzt iiber die Fliigel, zittert 
auch auf Augenblicke mit letzteren und klappt erst mit dem letzten 
Laute die Kiefer wieder zusammen. Bei jedem Laute bewegt sich 
der Schnabel zuckend ein wenig, Hals, Brust und Unterleib aber 
erheblich; die Kehle wird geblaht und das nackte Kehlfeld schwingt 
ersichtlich; die Brust hebt und senkt sich jahlings, und die Er- 
schtitterung des ganzen Kbrpers ist so gross, dass man glauben 
mochte, die Brust miisse zerspringen. Erhoht sich die Erregung, 
so neigt er sich schief nach unten, bewegt schtittelnd den Kopf, 
insbesondere aber die Kehle, stelzt den Schwanz hoher ais je, 
streckt ein Bein aus, so weit er kann, krampft den Fuss des andern 
Beines zusammen, verdreht beide, wendet sich abwechselnd zur 
linken und rechten Seite und schnellt unter gleichzeitigem Aus- 
stossen des letzten, durch eine kurze Pause von den iibrigen ge- 
trennten Hauptlautes zurtick oder springt mit einem seitlichen Satze 
jahlings auf eine andere Sitzstelle oder dreht sich auf einer und 
derselben Stelle mehrmals um sich selbst. Nach Verlauf von einer 
bis zwei Stunden ermattet er endlich und hockt dann schweigend 
auf einem Astę nieder, um zu ruhen. Dass er seinen Liebesrausch 
zuweilen mit seinem Tode besiegelt, hat der von mir beobachtete 
Glockenvogel, der beim Schreien todt von seiner Stange herabfiel, 
unwiderleglich bewiesen.“ Ich glaube nicht, dass man bei einem 
derartigen Beispiel wird sagen konnen, es fehle jede instinctiye 
Grundlage, der Vogel singe einfach aus Lebenslust. — Eine ahn- 
liche Verztickung zeigt der balzende Auer- und Birkhahn.. Be
sonders die Stimme des Auerhahnes „ist hochst eigenthtimlich und 
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mit Worten nicht wiederzugeben. Die Jager nennen sein Rufen 
bekanntlich ,balzen' oder ,falzen'; es wird in der Regel bios im 
Fruhjahr gehort. Nach Sonnenuntergang ,stiebt der Halin auf 
seinen Baum ein', und zwar gewohnlich auf den gleichen, eine 
grosse alte Tanne oder Buche, die er, wenn er nicht gestbrt wird, 
Jahr fiir Jahr beibehalt. Zu der Zeit, wo die Rothbuche ihr Laub 
entfaltet, balzt er mit kurzer Unterbrechung vom ersten Schimmer 
der Morgendammerung bis nach Sonnenaufgang. Er steht gern auf 
einem unteren starken Astę, straubt seine langen Kehlfedern, schlagt 
mit dem Schwanze ein Rad, lasst die Fliigel hangen, hebt das Ge
fieder, trippelt mit den Fiissen und verdreht hochst komisch und 
wie berauscht die Augen. Dazu lasst er erst langsam und einzeln, 
dann immer schneller und anhaltender, theils schnalzende, theils 
klappende Tonę horen, bis am Ende ein starker Schlag, der so- 
genalinte Hauptschlag, erfolgt, an welchen sich nun eine Menge 
zischender, dem Wetzen der Sense ahnlicher Tonę, das ,Schleifen‘, 
reihen, die mit einem gezogenen Laute enden, wobei der Hahn ge
wohnlich die Augen in seligem Behagen schliesst" *).

Ich darf die Beispiele fiir den Gesang der Vogel nicht weiter 
anhaufen. Nur darauf sei noch hingewiesen, dass die Vogel zwar 
vorzugsweise wahrend der Fortpflanzungszeit singen, aber, wie es 
Scheint, doch nicht ausschliesslich. Die Auerhahne, Staare und die 
Mannchen der Rothkehlchen balzen oder singen auch ausserhalb 
der Paarungszeit1 2), ebenso die Wasseramseln, von denen Tschudi3) 
ein so anmuthiges Bild gezeichnet hat. Der Zaunkonig, der Blut- 
hanfling4), der Distelfink lassen auch im Winter ihren Gesang 
horen. Viele Mdnchsgrasmticken singen das ganze Jahr u. s. w. 
Freilich ist es mir nicht bekannt, ob nicht etwa die Brutzeit bei 
einigen unter diesen Vogeln wenig constant ist; bei den Wasser
amseln wenigstens scheint das der Fali zu sein: „Die Wasseramsel," 
sagt Tschudi5 * *), „brtitet zweimal, im Fruhling und im Sommer. 

1) F. v. Tschudi, „Das Thierlebcn der Alpenwelt11. 11. Aufl. 1890. 
S. 174. Ausfuhrlicher: Chr. L. Brehm, „Beitrage zur Vogelkunde“, II, 
126 ff., und Naumann, VI, 290 ff.

2) Darwin, „Abstammung des Menschen11, II, 58.
3) F. v. Tschudi, „Das Thierleben der Alpenwelt11. S. 164—168.
4) Naumann, V, 91.
5) Ebd. S. 168; vgl. Chr. L. Brehm: Bei den Vogeln, die den ganzen

Sommer singen, „dauert die Fortpflanzung ebenso lange11. (Beitrage zur Vogel-
kunde, II, 745.)
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Sie bindet sich aber nicht an einen bestimmten Monat; man hat 
schon im Anfang des Januar frisch ausgeschltipfte Jungę ge- 
fangen“. — Hiervon abgesehen ist auch hervorzuheben, dass der 
Yogelgesang durchaus nicht nur vor der Paarung, sondern mit 
Vorliebe auch in der Brutzeit erschallt. In unzahligen Fallen 
wurde es beobachtet, dass das Mannchen seine schónsten Lieder 
ertonen lasst, wahrend das Weibchen die Eier ausbriitet. Es ist klar, 
dass man hierbei viel entschiedener an das Vorhandensein einer 
Spiclstimmung, ja selbst an reines Spielen denken kann, ais bei 
der Bewerbung selbst. — Was ferner die Thatsache betrifft, dass 
in manchen Fallen auch die Weibchen den Gesang annehmen x), oder 
aber, dass das Parchen ein wirkliches Duett singt, so ist das eine 
wohl hauptsachlich auf den Nachahmungstrieb zuruckzufiihren, 
wahrend das andere ein ererbter Instinct zu sein scheint. Hudson 
behauptet, dass seiner Erfahrung nach uberall, wo das Weibchen in 
dieser Weise am Gesang Theil nimmt, auch das Federkleid gleich 
oder ahnlich ist1 2). -— Endiich muss noch darauf hingewiesen werden, 
dass in vereinzelten Fallen das Mannchen ausserhalb der Be- 
werbungszeit besser zu singen scheint, ais wahrend der 
Bewerbung. Dies hat z. B. Spencer in einem Aufsatz „iiber den 
Ursprung der Musik** in Beziehung auf eine Drossel bestatigt3 * * * * * *). 
Und auch Hudson berichtet von einem kleinen gelben Finken in 
La Plata (sycalis luteola): Im August, wenn die Baume zu bliihen 
anfangen, begibt sich die Schaar dieser Vogel in eine Anpflanzung; 
sie setzen sich auf die Zweige und beginnen ein aus unzahligen 
Stimmen bestehendes Concert, „producing a great volume of sound, 
as of a high wind when heard at a distance14. So singen die 
Vogel taglich Stunden lang ohne Unterbrechung. Wahrend der 
Bewerbung dagegen hat das Mannchen nur noch 

1) Beispiele bei Darwin, „Abstammung des Menschen11, II, 58: Kanarien- 
vogel, Rothkehlehen, Lerchen, Dompfaffen.

2) „The naturalist in La Plata11. S. 283.
3) II. Spencer, „The origin of musie11. „Mind11, XV (1890), 452. —

Spencer sieht schon in den eben erwahnten Thatsachen, wonach viele Vógel
auch ausser der Bewerbungszeit singen, eine Widerlegung der Darwin’schen
Erklarung. Ich kann dies nicht begreifen, da doch der Gedanke so nahe
liegt, dass allgemeine Vocal-Reflexe durch die Bewerbung weiter geziichtet
und von da aus immer wieder riickwarts auch auf andere Erregungen iiber-
tragen werden konnen.
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„afeeble, sketchy musie11. Nachdem das Nest gebaut ist, 
śingt es dann wieder schdner1). — Die von Spencer beobachtete 
Drossel ist fiir uns weniger bedenklich, da es sich hier bios um 
einen individuellen Fali handelt; wielleicht war der Vogel in der 
Bewerbungszeit krank. Ganz anders ist es bei Hudson’s Mit- 
theilung, die sich auf eine ganze Art bezieht. Solche Erscheinungen 
sind aber offenbar so seltene Ausnahmen, dass man wohl besser 
thut, bei ihnen nach besonderen Erklarungsgriinden zu suchen, ais 
hier gleich negative Instanzen zu erblicken, die die Ansicht, wonach 
der Gesang ais solcher eine Bewerbungserscheinung ist, iiber den 
Haufen werfen wiirden. Einmal ist dabei zu bedenken, dass das 
„besser11 oder „schlechter11 ein relativer Begriff ist. Ein leiserer 
und von allerlei Bewegungskiinsten unterbrochener Gesang 
klingt vielleicht fiir den Zuhorer schlechter ais derselbe in der 
Ruhe producirte Schlag, der — weil die Bewegungskiinste wegfallen 
oder weniger stiirmisch sind — lauter und continuirlicher erschallt. 
Und dann ist, wo diese Erklarung nicht geniigt, vielleicht der Ge
danke gestattet, dass in solchen Fallen eine allmahliche Verschiebung 
eingetreten sein mag, indem die Gesangskunst im Laufe vieler 
Generationen gegenuber von allerlei andern Bewerbungskiinsten in 
der Ruckbildung begriffen ist; wenigstens zeigt der besprochene 
Finkę, nach Hudson’s eigener Schilderung, ganz ausserordentlich 
stark entwickelte Flug- und Tanzkiinste. — Indessen mochte ich 
mit diesen blossen Vermuthungen die Schwierigkeit, die zweifellos 
vorhanden ist, nicht verhullen.

1) A. a. O. S. 274 f.
2) Ebd. II, 65.
3) Naumann (V, 261) gibt davon eine genaue Beschreibung. Vgl. auch 

E. Marshall, „Die Spechte“, S. 31 f.

Sehr eigenthtlmlich sind auch die Falle, wo der Vogel seine 
Erregung nicht durch die Stimme, nicht durch Vocalmusik, sondern 
durch eine Art Instrumentalmusik aussert. Darwin2) hat 
eine lange Reihe von Beispielen angeftihrt. Pfauhahne rasseln 
eigenthiimlich mit den Kielen ihrer Schwanzfedern. — Ebenso reiben 
die Paradiesvógel bei der Werbung ihre Federkiele an einander. — 
Verliebte Schwarzspechte locken das Weibchen dadurch, dass sie mit 
dem Schnabel sehr schnell auf einen diirren Zweig schlagen und 
so ein eigenthumliches schnurrendes oder trommelndes Gerdusch 
hervorbringen 3). — Truthahne streifen mit ihren Fliigeln den Boden. 
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— Eine ganze Reihe von Vogelarten bringt beim Fliegen einen 
rasselnden Ton hervor; besonders bekannt ist das „Meckern“ der 
Heerschnepfe („Himmelsziege“, „Haberbock14, „Haberziege44): „wah
rend der Paarzeit und dann hauptsachlich, wenn der Abend be
ginnt, hort man vom Mannchen, wahrend es sich blitzartig schnell 
und in etwas schiefem Fluge himmelwftrts emporschwingt, hoch aus 
der Luft den bekannten und vielbesprochenen meckernden Laut. 
Diesen Lockton, durch den das Mannchen wohl das Weibchen an- 
rufen will, beantwortet letzteres von der Erde aus mit ,dickkuh‘ 
oder mit ,kup ti ktipp ti kiipph Kaum hat es dem lockenden 
Mannchen diese Antwort ertheilt, so sturzt sich dieses fast fallend 
herab“ *)• — Das Klappern der Stbrche halt Naumann urspriing- 
lich auch fiir eine Art des Balzens1 2). — Ich glaube nicht, dass 
derartige Erscheinungen selbststandig — d. h. abgesehen von ihrer 
Verbindung mit anderen Bewerbungskiinsten — eine Spielstimmung 
hercorbringen konnen und sehe daher von weiteren Citaten ab. 
Nur das seltsame Gebaren der Rohrdommeln sei noch erwahnt, 
bei dem man, wenn die folgende Erklarung richtig ist, noch am 
ehesten an eine spielartige Ausiibung der Kunst denken kann: 
„Der absonderliche Paarungsruf der mannlichen Rohrdommel,44 sagt 
Brehm, „ein Gebriill, das dem der Ochsen ahnelt und in stillen 
Nachten zwei bis drei Kilometer weit vernommen werden kann, ist 
aus einem Vorschlage und einem Haupttone zusammengesetzt und 
klingt nach der Nauman n ’ sehen Uebersetzung3) wie ,Ueprumb4 * * * * * *. 
Dabei vernimmt man, wenn man sehr nahe ist, noch ein Gerausch, 
das klingt, ais ob Jemand mit einem Rohrstengel auf das Wasser 
schliige. Ehe der Yogel ordentlich in Zug kommt, klingt sein Lied 

1) Diezel’s „Niederjagd11 S. 644; hier findet man auch eine ausfiihr- 
lichere Schilderung des Streites iiber die Entstehung dieses Gerausches, wobei 
aber die Erbrterungen Darwin’s iiber ahnliche Erscheinungen bei anderen 
Vógeln leider nicht beriicksichtigt sind.

2) Naumann, IX, 255.
3) Naumann, IX, 178 f. Naumann hat, obwohl es ihm oft gelang, sich

ziemlieh nahe an den briillenden „Moorochsen" anzuschleichen, das Thier
dabei doch nie zu Gesiclit bekommen. — Das „Ue prumb“ kann, wie es
scheint, nur ais eine entfernte Annaherung an den wirklichen Laut gelten,
der sich eben nicht in Buchstaben wiedergeben lasst. „Es sind Laute,“
sagen die Bruder Muller (Thiere der Heimath, II, 469), „ais kamen sie aus
einem tiefen geraumigen Ziehbrunnen mit begleitendem Wassergerausche, dem
sich’s manchmal wie Seufzen beimischt“.
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ungefahr so: ,Ueti ii prumb', sodann ,Ue prumb, ii prumb, ii prumb'. 
Zuweilen, aber selten, schliesst sich dem ,Prumb' noch ein ,Buh‘ 
an. Zum Anfange der Begattungszeit briillt dass Mannchen am 
fleissigsten, beginnt damit in der Dammerung, ist am lebendigsten 
vor Mitternacht, setzt es bis zu Ende der Morgendammerung fort 
und lasst sich zwischen sieben und neun Uhr noch einmal vernehmen. 
Graf W o d z i c k i hat durch eine Beobachtung die uralte Angabe 
iiber die Art und Weise des Hervorbringens eines so ungewóhn- 
lich starken Lautes bestatigt. ,Der Kiinstler,' sagt er, ,stand auf 
beiden Ftissen, den Leib wagerecht gehalten, den Schnabel im Wasser, 
und das Brummen ging los; das Wasser spritzte immer auf. Nach 
einigen Noten horte ich das Naumann ’ schc „Ue“, und das 
Mannchen erhob den Kopf, schleuderte ihn hinter, steckte den 
Schnabel sodann schnell in’s Wasser, und da erschallte das 
Brummen, sodass ich erschrak. Dies machte mir klar, dass die- 
jenigen Tonę, welche nur im Anfange so laut tonen, hervorgebracht 
werden, wenn der Vogel das Wasser tief in den Hals genommen 
hat und mit viel grosserer Kraft herausschleudert ais sonst. Die 
Musik ging weiter, er schlug aber den Kopf nicht mehr zuriick, 
und ich horte auch die lauten Noten nicht mehr. Es scheint also, 
dass dieser Laut die hóchste Steigerung des Balzens ist, und dass 
er ihn, sobald seine Leidenschaft befriedigt ist, nicht mehr wieder
holt. Nach einigen Accorden hebt er behutsam den Schnabel aus 
dem Wasser und lauscht; denn wie es mir scheinen will, kann er 
sich nicht auf das entztickte Weibchen verlassen‘ ’). Die Rohr- 
dommel steht beim Balzen nicht im dichtesten Rohre, sondern viel- 
mehr auf einem kleinen freien Platzchen; denn das Weibchen muss 
ihren Kiinstler ansehen konnen. Das Geplatscher, ais schliige 
Jemand mit einem Rohrstengel auf das Wasser, verursacht das 
Mannchen mit dem Schnabel, indem es, wenn es laut wird, zwei- 
bis dreimal das Wasser schlagt und dann endlich den Schnabel 
hineinsteckt. Andere Tóne, wenn man so sagen darf, Wassertone, 
sind die, welche durch mehr oder weniger iibrig gebliebene, herab- 
fallende Wassertropfen hervorgebracht werden. Das letzte dumpfe

1) Die liebesselige weibliche Rohrdommel soli in der Nahe des balzenden 
Mannchens nach W o dzięki mit gestraubten Kopffedern und halbgeschlossenen 
Augen in hoekender Stellung wie verzuckt von dem drohnenden Balzen ver- 
harren (Muller, „Thiere der Heimath“, II 469).
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Buh‘, welches man vernimmt, wird durch das Ausstossen des noch 
im Schnabel befindlichen Wassers beim Herausziehen hervorgebracht. 
Ein Mannchen, das Wodzicki im Brummen stbrte, Hog auf und 
spritzte einen soeben eingeschlurften, sehr betrachtlichen Wasser- 
strahl weit von sich.“

5) Das Coąuettiren der Weibchen.

W ie ich in dem theoretischen Theil dieses Kapitels nachzu- 
weisen suehte, ist die instinctive Sprodigkeit der AYeibchen ver- 
muthlich ais ein Hauptmittel anzusehen, durch das die allzuschnelle 
und allzuhautige Befriedigung des Geschlechtstriebes in Schranken 
gehalten wird. Sowohl beim Mannchen ais bei dem Weibchen ist 
offenbar eine vorausgehende grosse Erregung nothwendig; beim 
Weibchen aber kommt hierzu noch der instinctive Trieb, das 
Mannchen nicht gewahren zu lassen, der nur durch beharrliche 
Verfolgung und die Aufwendung verschiedener Erregungsmittel 
tiberwunden werden kann. — Diese Sprodigkeit wird sich nun in 
sehr vielen Fallen ais Furcht, unter Umstanden (man denke an die 
Raubthiere und die Spinnen) auch ais zorniger Affect aussern. 
Manchmal wird aber der Geschlechtstrieb auch beim Weibchen so 
stark sein, dass man von Furcht oder Zorn nicht mehr recht 
sprechen kann; das Thier hat dann augenscheinlich Lust, sich dem 
Mftnnchen zu ergeben, es macht sogar selbst allerlei Annaherungs- 
versuche, aber sobald das Mannchen zudringlicher wird, erwacht 
wieder die ererbte Scheu. So entwickelt sich jenes Hin-und-her, 
jenes wechselnde Locken und Fliehen, das wir ais Coquetterie be- 
zeichnen. Die Coquetterie ist ais solche noch kein Spiel, denn sie 
ist der Kampf zweier entgegengesetzter Instincte, die sich aus einem 
realen Anlass aussern. Wir konnen uns aber sehr gut denken, 
dass sie zum Spiel werden kann: wenn die Sprodigkeit nicht mit 
den starken Affecten der Furcht und des Zornes verbunden ist, 
sondern nur noch — man entschuldige den Ausdruck, er ist im 
Grunde vielleicht gar nicht so unzutreffend — in einer Art 
„Kitzlichkeit11 besteht, so werden die Fluchtversuche und das 
Strauben des Weibchens bei intelligenten Thieren vermuthlich etwas 
von dem Charakter der Jagd- und Kampfspiele annehmen, 
sodass es sich dabei zwar nicht um ein reines und vollkommenes 
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Spiel, aber doch um eine spielartige Thatigkeit handelt, um eine 
Spielstimmung, die sich ais ein freundlicher Lichtschimmer iiber 
das an sich rohe Wal ten der Instincte ausbreitet.

Da ausftihrlichere Schilderungen dieser spielahnlichen Coąuetterie 
recht selten sind, muss ich mich in diesem Fali auf nur ganz 
wenige Beispiele aus der hoheren Thierwelt beschranken. — Das 
Paarungsspiel der EichhOrnchen schildern A. und K. Muller 
folgendermaassen: „Das Mannchen naht und flieht, murkst und 
pfeift, rennt und duckt sich nieder, schmeichelt und dringt heftig 
auf das Weibchen ein. Dieses wehrt ab und lockt wieder an, 
thut gleichgiltig und sucht zu gefallen, geht von den Aeusserungen 
augenblicklicher Zornesaufwallung zu wiederkehrender guter Laune 
iiber. Das Springen und Jagen geschieht so hastig, dass wir 
kaum den Wendungen zu folgen und unser Entziicken iiber das 
ebenso gewandte ais schone Naturspiel nicht zuriickzuhalten ver- 
mogen“1). — „Ein reizendes Spiel entwickelt sich in den Monaten 
April und Mai vor den Blicken des Beobachters, wenn die sich 
paarenden Wasserspitzmause in neckender Verfolgung begriffen 
sind. Das fliichtende Weibchen spielt Versteckens, kriecht in Maus- 
und Maulwurfslocher, unter Steine, Wurzeln, Laub, hinterdrein jagt 
das Mannchen nach. Wieder weicht das Weibchen ihm aus, indem 
es sich in’s Wasser wirft, eine Strecke auf dem Grunde hinlauft 
und an einer jenseitigen Stelle des Baches an das Ufer steigt. Aber 
das Mannchen richtet sich empor und lauscht und verfolgt die 
Richtung, welche die Fliehende genommen hat. So geht das Spiel 
fort, oft Stunden lang mit geringen Unterbrechungen, die dem Er- 
nahrungsbediirfniss gewidmet sind“ 2). — Das weibliche Reh lockt 
in der Brunstzeit den Bock durch seinen charakteristischen „fiependen“ 
Ton herbei. Dieser nahert sich ihm eilig. „Das Schmalreh, halb 
sprode, halb neckisch, wird fluchtig vor dem heransturmenden Bock, 
lenkt aber auf einer Blosse aus seinem Fliehen in ein bogenfórmiges 
Trollen. Dem Kreisen folgt der Bock, immer hitziger und un- 
gestiimer geht es den Cirkel auf der Blosse herum, wie Reiter auf 
einer Reitbahn. Dem jeweiligen hohen, gezogenen Fiepen des ge- 
jagten Schmalrehes folgen manchmal kurze, tiefe Brunsttone des 
schnaufenden und keuchenden Bocks. Da urplotzlich verschwindet 

1} „Thiere der Heimath“, I, 196.
2) Ebd. I, 280.

Gro os, Die Spiele der Thiere. 19
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das sprode, launische Schmalreh wie eine Waldnixe in einer Flucht 
im nahen Dickichte. Der verbliiffte Bock steht mit hochgehobenem 
Kopfe und aufgerecktem Gehóre. Doch bald sehen wir ihn wieder 
mit tief zur Erde gehaltenem Gease die Fahrte der Entflohenen 
suchen, und auch er verschwindet im Holze“ 1).

1) Ebd. I, 429 f.
2) L. Buchner, „Liebe und Liebesleben in der Thierwelt“. S. 39 f.

Von den Vogelweibchen ist es bekannt, wie lange sie sich oft 
umwerben und verfolgen lassen, ehe sie dem Mannchen zu Willen 
sind. L. Buchner hat einige Beispiele hierfur zusammengestellt2). 
„Auch die Coquetterie,“ sagt Mantegazza, „ist keine besondere 
Eigenthumlichkeit der schonen Halfte des Menschengeschlechts; 
kein Weib der Weit kann die abscheuliche (!) Raffinirtheit eines 
Kanarienvogelweibchens iibertreffen, das dem Ungestum des Mann
chens anscheinend Widerstand leistet. Alle die unzahligen Arten, 
womit die Frauenwelt ein Ja unter einem Nein verbirgt, sind nichts 
gegen die abgefeimte Coąuetterie, die verstellten Fluchtversuche, 
die Bisse und die tausend Kniffe der weiblichen Thierwelt.“ So 
verzwickt die moralisirende Auslegung ist, die hier der Physiolog 
der Liebe dem Antagonismus von Geschlechtstrieb und Sprodigkeit 
gibt, so richtig ist es, dass das Coąuettiren in der Vogelwelt un- 
geheuer verbreitet ist. So antwortet das Kuckucksweibchen auf den 
Ruf des Mannchens mit einem eigenthiimlichen volltbnenden, 
kichernden oder lachenden Lockruf, der auf das Mannchen im 
hochsten Maasse anfeuernd wirkt. Aber wie lange dauert es, bis 
sich die Rufende einem der sie verfolgenden Liebhaber endlich 
ergibt! Eine tolle Jagd durch Gebiische und Baumkronen beginnt, 
wobei das Weibchen die ermattenden Verfolger durch wiederholtes 
Kichern anfeuert und sie schliesslich geradezu in Liebesraserei ver- 
setzt. — Das Weibchen des Eisvogels neckt seinen Liebhaber oft 
halbe Tage herum, indem es sich ihm abwechselnd nahert, ihn an- 
schreit und wieder davon fliegt. Dabei verliert es aber doch das 
Mannchen nie aus dem Auge, es sieht sich im Fluge rtickwarts 
und seitwarts nach ihm um, massigt die Schnelle seiner Flucht und 
kehrt in weitem Bogen zuriick, wenn das Mannchen von der Ver- 
folgung plotzlich ablśisst. — Die Weibchen der Laubenvogel lassen 
sich von dem Mannchen durch die kunstlichen Hochzeitslauben ein- 
und ausjagen. Und ahnlich ist es offenbar bei sehr vielen anderen
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Vogeln. Alle die schon geschilderten Kunstfertigkeiten miissen 
von den verliebten Mannchen mit unermudlicher Ausdauer wieder
holt werden, ehe in dem Weibchen die Sinnlichkeit tiber die Scheu 
obsiegt. Von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum lasst es sich 
jagen und entschltipft immer von Neuem dem erregten Verfolger, 
sodass man in der That die Annahme einer gewissen Spielstimmung 
in diesem neckischen Wechsel von Anlockung und Flucht kaum 
ais unwahrscheinlich bezeichnen kann.

19
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Die Psychologie der tliierisclien Spiele.

Obwohl wir auch in den vorhergelienden Kapiteln schon sehr 
haufig von den seelischen Vorgangen bei den Spielen der 
Thiere gesprochen haben, so konnen wir uns doch mit dem bisher 
Gesagten noch nicht zufrieden geben. Wir haben deshalb in diesem 
Schlussabschnitt noch eine wichtige Aufgabe in Angriff zu nehmen, 
bei dereń Losung es sich nicht nur um die Zusammenfassung der 
schon in die frtiheren Erorterungen eingestreuten psychologischen 
Bemerkungen handelt.

Vergegenwartigen wir uns noch einmal den in den beiden 
ersten Kapiteln vertretenen Standpunkt. Unser Hauptproblem 
bildeten die Jugendspiele. Wir sagten: wenn wir erst fur diese 
eine befriedigende Erklarung gefunden haben, so werden uns die 
Spiele der Erwachsenen keine besondere Schwierigkeit mehr 
machen. Diese Voraussetzung wurde durch die Thatsache gerecht- 
fertigt, dass alle echten Spiele (namlich die im dritten Kapitel be- 
handelten) zuerst Jugendspiele sind. Ja, selbst die Liebesspiele, 
bei denen es sich doch vermuthlich meistens nur um eine spiel- 
ahnliche Thatigkeit handelt, treten zum Theil ais Jugendspiele 
auf; und wo sie bei erwachsenen Thieren den Namen Spiele ver- 
dienen, da geschieht dies hauptsachlich insofern, ais sie den Cha
rakter des Experimentirens oder von Bewegungsspielen, also den 
Charakter von echten Jugendspielen annehmen.
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Die Jugendspiele aber erschienen uns ais Voriibung und Ein- 
iibung wichtiger Instincte. Bei erwachsenen Thieren, denen die 
Spiele schon bekannt sind, mag die Schiller-Spencer’sche Erklarung 
durch uberschiissige Nervenkraft vielleicht geniigen, obwohl hier 
die aus der Jugendzeit stammende Erfahrung, dass die Spiele einen 
bedeutenden Lustwerth haben, gewiss auch von grosser Wichtig- 
keit ist. Bei den Jugendspielen dagegen tritt offenbar die biologische 
Bedeutung der Erscheinung (die durch das Spiel ermoglichte Ent- 
lastung des Gehirns von fein ausgearbeiteten ererbten Bahnen zu 
Gunsten der Intelligenzentwickelung) viel mehr in den Vordergrund 
ais jener physiologische Anlass, ja, wir haben uns sogar mit dem 
Gedanken zu befreunden gesucht, dass der physiologische Kraft
uberschuss nicht einmal conditio sine qua non sein miisse, 
dass in der Jugend die Instincte zur spielenden Bethatigung 
drangen, auch wenn keine tiberflussige Kraft vorhanden ist. — 
In Folgę dieser ganzen Auffassung haben wir (wenigstens 
im dritten Kapitel) die psychologische Seite der Frage 
nur nebenbei behandelt; wo die betreffenden Instincte nicht 
real ausgeiibt, sondern nur vor- und eingeiibt wurden, da sahen 
wir ein Spiel, ganz einerlei, ob sich dabei feinere seelische Vor- 
gange nachweisen liessen oder nicht. Dies war sicher ein grosser 
Vortheil; wissen wir doch sogar beim Kinde sehr haufig nicht, ob 
es sich bewusst ist, „bios zu spielen!" Nun ist es aber doch an 
der Zeit, zu fragen, worin die seelischen Begleiterscheinungen des 
Spiels bestehen miissen, falls sie vorhanden sind. Dass wir bei der 
Beantwortung dieser Frage durchweg das Geftihlsleben in den 
Vordergrund treten lassen, liegt in dem Wesen der Sache 
begrtindet.

Ais die urspriinglichste psychische Begleiterscheinung des Spiels 
wird das Lustgefiihl bezeichnet werden miissen, das auf der 
Befriedigung des Instinctes beruht. Es gibt allerdings 
mancherlei Instincte, dereń Bethatigung mit lebhaften Unlustgefiihlen 
verkniipft ist; aber die Aeusserung des Instinctes ais solche 
wird vermuthlich in den meisten Fallen — wenn uberhaupt 
psychische Vorgange vorhanden sind — ais lustvoll angesehen 
werden konnen. Definirt man mit A. Lehmann die Lust ais die 
momentane korperliche oder intellectuelle Uebereinstimmung der 
durch einen Reiz erregten Zustande in Beziehung auf die physio- 
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logischen und psychischen Lebensbedingungen *), so wird man eine 
solche Uebereinstimmung und damit ein Lustgefiihl bei den meisten 
Instincthandlungen erwarten diirfen, s.obald nicht etwa begleitende 
Affecte des Zornes oder der Furcht das Aufkommen des Lust- 
gefuhles verhindern. Beim Spiel treten aber einerseits solche hin- 
dernde Affecte nicht auf, und andererseits erscheint hier die Gewalt 
der Instincte sehr gross1 2 3), sodass man dabei wohl ein ungewohnlich 
starkes Lustgefiihl annehmen kann. Wir haben es sogar ais nicht 
unmoglich bezeichnet, dass die Eliminirung der feindseligen und 
der Furchtgefiihle im Spiel, sowie die Verstarkung der Lust iiber 
den befriedigten Instinct eine Wirkung der Selection sein 
konne.

1) A. Lehmann, „Die Hauptgesetze des menschlichen Grefuhlslebens“. 
Uebers. von Bendisen. Leipzig 1892. S. 150 f.

2) So sagt P. Souriau („Le plaisir du mouvement“. Revue scientifique, 
III. Serie, tome XVII, 365 f.), das Bewegungsbediirfniss der Thiere sei 
besonders gross in der Jugend, „parce que le jeune animal a besoin de 
s’essayer a tous les mouvements qu’il aura 5 executer plus tard“.

3) Ebd.

Ferner liegt eine Quelle der Lust in der energischen 
Thatigkeit ais solcher. Das physiologische Bild der Lust zeigt 
nach den Versuchen, die man mit Hilfe des Dynamometers, des 
Sphygmographen, des Pneumatographen und des Plethysmographen 
angestellt hat, eine Verstarkung der willkiirlichen Muskelaction, 
eine Erhohung der Pulsschlage, eine Steigerung der Respirations- 
tiefe, eine Erweiterung der peripherischen Blutgefasse. Es ist daher 
nicht zu verwundern, dass die energische Thatigkeit des Spielens, 
die so ahnliche physiologische Erscheinungen zeigt, mit Lustgefiihlen 
verbunden ist. So sagt P. Souriau: „Quand nous nous livrons 
a un exercice ou nous mettons beaucoup d’energie, toutes les 
fonctions s’accelerent, les coeur bat plus vite, la respiration augmente 
de freąuence et de profondeur, et nous eprouvons un sentiment 
generał du bien-etre. Nous vivons davantage et sommes heureux 
de vivre.“ Bei sehr schnellen und lebhaften Bewegungen ergreift 
uns sogar „une sorte d’ivresse et d’ótourdissement qui a un chamie 
particulier“ a). — Ausser jenen mehr ausserlichen Zeichen des Lust- 
gefuhls wird ais seine centrale Begleiterscheinung eine erhóhte 
Erregbarkeit in den sensorischen und motorischen Gebieten der 
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Grosshirnrinde angenommen. Da nun eine auf bestimmte Partien 
des Gehirns begrenzte Erhóhung der centralen Erregbarkeit auch 
bei der Aufmerksamkeit eine Rolle zu spielen scheint, so 
hatten wir damit zugleich eine physiologische Erklarung der Lust 
bei dem einzigen rein geistigen Spiel der Thiere, namlich bei der 
Neugier.

Die Vereinigung der emotionellen Vorgange mit dem Vor- 
stellungsleben, ohne die uns Gefuhle iiberhaupt nicht bewusst zu 
werden scheinen, zeigt sich nun deutlicher in der „Freude am 
Ursache-sein“ (am Konnen, an der Macht), die uns wah
rend der ganzen Untersuchung ais die wichtigste psychische Er- 
scheinung des Spieles immer wieder entgegengetreten ist. Diese 
Freude an der Macht ist zunachst die vollig zutreffende Bewusstseins- 
spiegelung unserer im Spiel erhohten „Realitat11, die ja, wie wir 
eben sahen, eine physiologische Thatsache ist. „Nous vivons 
davantage et sommes heureux de vivre.“ Sie ist aber mehr ais 
das: sie ist die Freude an unserer Macht iiber den eigenen Kórper 
und iiber fremde Objecte. Das Experimentiren in seinen einfachen 
und in seinen complicirteren Formen ist, abgesehen von seiner Be
deutung fiir die korperliche Ausbildung des Individuums, geradezu 
ais ein Unterricht in der Bildung von Causalbeziehungen zu be- 
trachten. Alle Kenntniss von Causalbeziehungen entwickelt sich 
zuerst an der Hand unserer willkiirlichen Bewegungen und wird 
erst von da aus auf Anderes tibertragen J); unter diesen Bewegungen 
nimmt aber das spielende Experimentiren eine hervorragende 
Stellung ein. Der jungę Bar, der im Wasser platschert, der Hund, 
der ein Stiick Papier zerreisst, der Affe, der sich daran ergbtzt, 
allerlei Larm zu veranstalten, der Sperling, der seine Stimme iibt, 
der Papagei, der sein Geschirr zertriimmert, sie alle sind sicher er- 
ftillt von der Lust an energischer Thatigkeit, die zugleich eine 
Freude am Ursache-sein ist.

Was ist aber diese Freude am Ursache-sein, wenn man sie 
naher betrachtet? Sie ist Freude am Erfolg, Freude am Si eg. 
Nietzsche hat dem Darwin’schen Kampf um’s Dasein den 
Kampf um die Macht gegeniibergestellt; so verkehrt es ware, das 
Ueberleben der Tauglichsten, das ja meistens gar kein wirklicher 
Kampf ist, mit dem Kampf um die Macht zu identiticiren, so gewiss

1) Vgl. Sully, „The human mind“, I, 264 f., 444 f.; II, 224. 
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ist bei allen intelligenteren Thieren das Streben nach Unterwerfung 
und Beherrschung des Umgebenden einer der urspriinglichsten In
stincte. Das erste Object in diesem Kampf um die Herrschaft ist 
der eigene Korper, dessen Unterwerfung durch das eigentliche Ex- 
perimentiren und die Bewegungsspiele errungen wird. Von da 
dehnt sich die Eroberungssucht des Thieres auf leblose Objecte aus, 
wo sie so leicht zum Zerstorungstrieb wird. Sie strebt aber auch 
hoher und wendet sich in den Jagd- und Kampfspielen anderen 
lebenden Wesen zu; selbst das fliehende Thier will es im Spiel dem 
Verfolger zuvorthun. In den spielenden Baukiinsten, den Pflege- 
spielen und der Neugier zeigt sich der Trieb nach Aneignung, 
Unterwerfung und Beherrschung abermals in verschiedener Weise; 
er geht vom leblosen Object zum lebendigen Thier weiter und 
dussert sich in der Neugier ais ein geistiges Aneignen und Be- 
herrschen. Die Nachahmungsspiele sind erfiillt von der Freude am 
wetteifernden „Auch-Konnen". Und auch die Bewerbungsspiele 
sind, abgesehen von der Freude iiber die eigene Geschicklichkeit, 
ein Streben nach Erfolg beim Weibchen. — Die Freude am Konnen 
ist dabei in der Regel nicht Freude an dem, was man von vornherein 
ohne alle Mtihe vermag, sondern die Freude iiber die siegreiche 
Ueberwindung einer Schwierigkeit — ohne Widerstandsgefuhl kein 
Kraftgefiihl; das gilt in gleicher Weise von der Einiibung der ein- 
fachsten Muskelcoordination bis hinauf zu der spielenden Ldsung 
eines Schachproblems. Ueberalł sehen wir diese Freude am Sieg, 
das „Correlat des Erfolges im Kampfe um’s Dasein1'1), 
sei es nun, dass es sich um den Wetteifer mit Kameraden, um den 
Sieg iiber Gegner, um die Ausbildung der eigenen Fahigkeiten, oder 
um die Einbeziehung lebloser Objecte in die Machtsphare des 
Individuums handelt.

1) Spencer, „Prineipien der Psychologie". § 534.

In Folgę dessen erscheint es ais eine sehr voreilige Verall- 
gemeinerung, wenn man das Spiel ais eine zwecklose Thatigkeit 
bezeichnet, die „rein um ihrer selbst willen" ausgefuhrt wird. Die 
energische Thatigkeit kann freilich ais solche lusterregend sein, wie wir 
schon erwahnten; aber dies ist nicht die einzige Quelle der Lust am 
Spiel. „Le jeu dśsintóresse"? ruft So uriau in dem schon angefiihrten 
Aufsatze aus; „c’est a ne plus savoir ce que parler veut dire. Lorsąue 
nous jouons, nous nous preoccupons toujours du resultat de notre 
activite!“ Es ist vielleicht ein geringfijgiges Ziel, das uns vor- 



Die Psychologie der thierischen Spiele. 297

schwebt, aber es handelt sich doch allemal um einen Zweck, den 
wir erreichen wollen, um „un but a atteindre11. Und wir wissen 
dabei das Geringfugige durch unsere Phantasie zu steigern. Das 
Nichtige wird uns zum Wichtigen. „Dites que je me fais volon- 
tairement illusion1 2), si vous voulez. Dites meine que j’ai sourde- 
ment conscience que c’est une illusion, et que je ne suis dupę qu’a 
moitie du prótexte que je me donnę. U n’en reste pas moins vrai 
que le plaisir de 1’action pour 1’action ne me suffit pas, et que je 
ne prends d’intóret au jeu qu’autant que mon amour-propre y est 
sórieusement intóressó. II faut toujours que j’aie une difficulte a 
vaincre, un rival a dśpasser, ou au moins un progres a faire.“ — 
Ebenso sagt Grosse: „Zwischen der praktischen und der asthe
tischen Thatigkeit steht ais eine Uebergangsform das Spiel. Das 
Spiel unterscheidet sich von der Kunst dadurch, dass es, wie die Praxis, 
immer einem ausseren Zwecke zustrebt; von der Praxis aber da
durch, dass der Lustwerth, wie in der Kunst, nicht in dem ziemlich 
unbedeutenden ausseren Zwecke, sondern in der Thatigkeit selbst 
liegt“ („nicht nur . . . sondern auch“ wiirde der Wirklichkeit 
mehr entsprechen). „Man kann sich das Verhaltniss von Praxis, 
Spiel und Kunst auf eine sehr einfache Weise zur Anschauung 
bringen, indem man die Praxis durch eine Grade, das Spiel durch 
eine Schlangenlinie, die Kunst aber durch einen Kreis darstellt“ J).

1) Vgl. K. Lange’s „bewusste Selbsttausehung“.
2) E. Grosse, „Die Anfange der Kunst11. Freiburg i. Br. und Leipzig 

1894. S. 47.

Wenn die angefuhrten Satze Sou riau ’ s und Grosse’s wohl 
Jedermann zu der Erkenntniss fiihren miissen, dass das Spiel auf 
keinen Fali ganz allgemein ais eine Thatigkeit ohne Zweck be- 
zeichnet werden darf, so ist aber auf der anderen Seite zu betonen, 
dass auch die Ausfiihrungen G r o s s e ’ s wieder leicht zu einer 
falschen Verallgemeinerung fiihren konnten. In Wahrheit lassen 
sich, wie ich glaube, die psychologischen Definitionen von Praxis, 
Spiel und Kunst nicht so sauberlich und glatt von einander trennen 
und auseinanderhalten, wie es bei Grosse der Fali ist, der iibrigens 
seine Definition auch bios ais ein Geriiste betrachtet wissen will, 
das man nach der Vollendung des Baues wieder abbricht. Objectiv 
ist das Spiel allerdings leicht z u bestimmen, es ist nicht die prak- 
tische Ausiibung, sondern nur die Vor- und Einiibung wichtiger 
Instincte. Was dagegen die psychologischen Vorgange in dem 
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spielenden Subject betrifft, so werden wir annehmen mussen, dass 
das Spiel von der blossen Befriedigung eines Instinctes an (wo es 
also weder um seiner selbst will en, noch um eines 
ausseren Zweckes willen, sondern einfach aus einem ererbten 
Drang ausgefiihrt wird), eine aufsteigende Entwickelung durch- 
macht, die es subjectiv zuerst einer praktischen Thatig
keit gleichstellt, die es dann zu einer Scheinthatigkeit 
mit ausseren Zwecken erhebt und die zuletzt diese ausseren 
Zwecke gegen den Lustwerth der Thatigkeit selbst immer mehr 
zurucktreten lasst, bis schliesslich im Uebergang zu der Kunst 
die ausseren Zwecke nur noch eine ganz geringe Bedeutung haben, 
ohne aber darum vollig zu verschwinden. Ja, es wird nicht bestritten 
werden konnen, dass bei den Leistungen der Kunst die ausseren 
Zwecke in veranderter Form wieder ganz betrachtlicli an 
Wichtigkeit gewinnen. — Nehmen wir ein Beispiel, das sich 
durch diese ganze Entwickelung verfolgen liisst. Man tippt einem 
erst wenige Wochen alten Hund ein paar Mai leicht mit dem Finger 
auf die Nase; der Hund schnappt nach dem Finger. Hier haben 
wir eine spielende Aeusserung des Kampfinstinctes, wo der Drang 
des ererbten Triebes die einzige Bewegungsursache ist, wo also 
weder das Gefuhlsleben, das wahrend der Spielthatigkeit entsteht, 
noch auch ein vorgestellter ausserer Zweck ais Ursache der Thatig
keit angenommen werden kann — eine Reaction auf einen Reiz 
ohne hohere psychische Begleiterscheinungen *). — Gehen wir einen 
Schritt weiter, so sehen wir den jungen Hund, der schon allerlei Er- 
fahrungen gesammelt hat, zum ersten Mai aut seinen Bruder 
losfahren und diesen am Genick packen. Hier ist doch jedenfalls 
die Annahme am wahrscheinlichsten, dass subjectiv kein Unter- 
schied zwischen einer praktischen und dieser spielenden Instinct- 
bethatigung existirt. Der Hund hat einfach die ernste Absicht, 
diese verlockende lose Haut einmal zwischen die Ziihne zu nehmen, 
oder den Kameraden umzuwerfen und am Boden festzuhalten. Es 
ist durchaus unwahrscheinlich, dass er von Anfang an dabei ein 
Bewusstsein des „So - thun - ais-ob“ hat. Hier sehen wir also das

1) Aehnlich wird es sich bei den ersten Gehyersuchen junger Sauge
thiere, bei dem Fliegenlernen der jungen Nestlinge, bei den ersten Spriingen 
des Katzchens auf etwas Bewegliches, bei den Greifiibungen kleiner Kinder 
und yielen yerwandten Erscheinungen yerhalten.
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Spici psych ologisch ais vollkommen ernste Thatigkeit, und es 
bedarf nur einiger Ueberlegung, um einzusehen, wie verbreitet 
dieses Stadium selbst beim Menschen ist1). — Die Hunde sind 
grosser geworden; sie konnen, wenn sie wollen, schon ganz empfind- 
lich beissen. Trotzdem thun sie sich in ihren Balgereien fast nie 
wirklich weh. Hier ist allmahlich ein Bewusstsein der Schein- 
thatigkeit oder „sham-occupation“ entstanden. Zu dem Drang des 
Instinctes kommt auch die Erinnerung an den Lustwerth des 
Spieles, der aber nur dadurch ausgelOst werden kann, dass die 
Thiere ihre Kampflust in gewissen Schranken halten. Trotzdem 
bleibt der ftussere Zweck, die Unterwerfung des Gegners, bestehen 
und wird innerhalb jener Schranken ernstlich durchzufuhren ge- 
sucht. — Der erwachsene Hund balgt sich mit seinem Herrn. Hier 
ist sehr haufig vollstandige und bewusste Scheinthatigkeit vor- 
handen, das Beissen ist eigentlich nur noch ein Mundaufreissen, 
das Gebrumm die reine Heuchelei. Das Thier zeigt dabei eine 
sehr starkę Annaherung an eine bios schauspielerische, also 
kiinstlerische Thatigkeit. Es spielt hauptsachlich um der „Schein- 
geftihle“ im Spiel willen, von ftusseren Zwecken ist fast nichts mehr 
zu bemerken. Dass sie aber nicht vollig verschwunden sind, be- 
weist die Neigung des Hundes, seine Krafte ernstlicher zu ge- 
brauchen, sobald das Spiel wilder und sttirmischer zu werden 
beginnt. — Gehen wir nun von hier aus zum Menschen iiber, ohne 
bei diesem auch wieder mit den einfachsten Formen zu beginnen. Wir 
setzen an Stelle der sich balgenden Hunde zwei Knaben, die spielend 
mit einander ringen. Auch hierbei haben wir den ernsten Zweck, 
den Gegner zu tiberwinden; und gerade wie bei den Hunden wird 
durch das Bewusstsein, dass der Lustwerth des Spiels sich nur 
entwickeln kann, wenn der Kampf in gewissen Schranken bleibt, 
der Charakter einer — wenn auch unvollstandigen — Scheinthatig
keit entstehen. — Stellen wir uns weiter vor, dass sich der Ring- 
kampf vor Zuschauern abspielt, so wird er dadurch zunachst 
der ernsten Kampfthatigkeit eher angenahert ais weiter von ihr 
entfernt werden, indem das Ringen rucksichtsloser wird und daher 

1) Man denke an dio kleinen Madehen von zwei bis drei Jahren, die 
ihrer Puppe durehaus Suppe in den Mund schiitten wollen, oder ihr im 
bittersten Ernst Schlage geben. Man denke aber auch an die tausend Billard- 
oder Schachspieler, die die Besiegung ais ernste Krankung empfinden.
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ausserlich gegebene Schranken, die „Spielgesetze11 J), nbthig werden. 
Dagegen kommen wir um einen grossen Schritt weiter, wenn wir nun 
annehmen, die beiden Kampfer haben Alles im V o r a us a u s - 
g e m a c h t: hier bekommst du den vortheilhafteren Griff, hier wirfst 
du mich nieder, hier mache ich aber eine plotzliche Bewegung, 
durch die ich die Oberhand gewinne u. s. w. In diesem Falle er
halten wir den Eindruck einer reinen Scheinthatigkeit; die beiden 
Ringer spielen nur eine Rolle, sie fiihren ein pantomimisches 
Kunst werk aus. Aber gerade wie bei dem Hunde, der mit 
seinem Herrn kampft, wird der reale Zweck der Unterwerfung des 
Gegners leicht die ausgemachten Regeln iiber den Haufen werfen, wenn 
etwa eine besonders geschickte Bewegung lauten Beifall hervorruft. 
Sehen wir jedoch einmal hiervon ab; wird, wenn die Rollen tadellos 
nach der Verabredung ausgefiihrt werden, jeder aussere Zweck 
bei diesem Kunstwerk verschwunden sein? Keineswegs; er taucht 
sofort in einer veranderten Beziehung wieder auf. Bei jedem Kunst
werk ist ein ausserer Zweck mehr oder weniger deutlich vorhanden, 
namlich der Zweck, auf die Z u h 6 r e r oder Zuschauer e i n z u - 
wirken. Worin besteht aber dieser Zweck? Er ist im tiefsten 
Grunde einfach wieder die ursprtingliche Freude am Erfolg, 
die Freude an der Ausdehnung unserer Machtsphare. 
Man lasse sich doch nicht irre machen durch das Gerede von 
Kunstlern und Laien, ais ob der Kiinstler nur schaffe, um die 
Freude des Schaffens ais solche zu geniessen. Auch diese ist ja 
Freude am Konnen und darf ganz gewiss nicht unterschatzt werden. 
Aber je hoher ein Kiinstler steht, desto machtiger wird bei ihm 
der reale aussere Zweck wirken, durch das Mittel des Kunst- 
werkes auf andere Seelen Einfluss zu gewinnen. Das Kunst
werk ist immer ein Mittel, um durch Suggestion die 
Mitmenschen unter die geistige Herrschaft seines 
Schopfers z u bringen, und diese Suggestionswirkung ist sein 
realer Zweck. Die Redensart, der Kiinstler solle nicht um den 
Beifall der Menge buhlen, sondern nur auf die Stimme in seinem 
Busen hbren, hat ja nattirlich ihre berechtigte Bedeutung, sie fiihrt 
aber leicht zu der narrischen Meinung, ais sei er kein vornehmer 
Kiinstler, wenn er iiberhaupt die Wirkung auf die Menge vor

1) Die Spielgesetze entsprechen insofern dem „negativen Moment11 im 
kiinstlerischen Stil.
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Augen hat1). Das ist von Grund aus verkehrt. Was ist vor- 
nehmer, koniglicher ais Herrschen? Herrschaft tiber die Geister 
ist der Zweck der hochsten Kunstlerthatigkeit, und ohne 
den Drang nach dieser Herrschaft entsteht kein kiinstlerischer 
Genius.

1) Grosse ist ein viel zu klarer Denker, um dies nicht einzusehen. In 
seinem Definitions-„Geriiste“ steht zwar der Satz: „Die asthetische Thatig
keit wird daher nicht ais Mittel fiir einen ausser ihr liegenden Zweck unter- 
nommen, sondern sie ist Selbstzweck“ (46). Aber gleich darauf heisst es: 
„Der Kiinstler arbeitet nicht nur fiir sich, sondern auch fiir Andere; und 
wenn man auch nicht sagen kann, dass das asthetische Schaffen allein aus 
der Absieht, auf Andere zu wirken, hervorgeht, so wird es doch in seiner 
Form und Richtung wesentlich durch die Riicksicht auf das 
Publikum bestimmt, freilich nicht sowohl auf das Publikum, wie es ist, 
ais auf das Publikum, wie es sich der Kiinstler vorstellt. In jedem Falle 
setzt ein Kunstwerk ebenso sehr ein Publikum ais einen Kiinstler voraus. 
Mili befindet sich in einem grossen Irrthum, wenn er die charakteristisehe 
Eigenthiimlichkeit der Poesie darin gefunden zu haben glaubt, ,dass der 
Dichter durchaus nicht an einen Horer denkt*. Ganz im Gegentheil, der 
Diehter wiirde iiberhaupt nicht dichten, wenn es keinen Horer 
gabe“ (47 f.).

So sehen wir in der Freude an der Macht das psychologische 
Fundament, auf dem alle Spiele, bei denen iiberhaupt hohere see- 
lische Vorgiinge stattfinden, aufgebaut sind. — Es muss aber hier 
die Bemerkung eingeschaltet werden, dass zu der Freude am 
Ursache-sein iiberall da noch eine weitere Quelle der Lust hinzu- 
kommt, wo es sich um die Ausfuhrung sinnlich angenehmer 
Bewegungen handelt. Souriau erblickt einen Hauptgrund der 
Lust an der Bewegung in der Ueberwindung der Schwere. 
Der Gegner, der in dem reinen Bewegungsspiel besiegt wird, ist 
die Anziehungskraft der Erde. Die schnelle horizontale Bewegung, 
der Sprung in die Hohe, die Aufwhrtsbewegung in der Schaukel 
stellen bei dem Menschen einen Scheinsieg iiber die Macht der Gravi- 
tation dar. Ein geistreicher Ausspruch, dem gewiss ein berechtigter 
Gedanke zu Grunde liegt! Es ergibt sich nur eine Schwierigkeit aus 
der Thatsache, dass auch die Abwartsbewegung in der Schaukel, der 
Sprung in’s Wasser und das blitzschnelle Niedersausen im Berg- 
schlitten oder aufSchneeschuhen, das doch ein volliges Hingegebensein 
an die Macht der Schwere darstellt, einen eben so lebhaften Genuss 
bereitet. Auch die in diesem Buch vielfach angefiihrten Sturz- 
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spiele der Vogel fallen unter die gleiche Kategorie. Dennoeh 
glaube ich nicht, dass Souriau’s Gedanke dadurch umgestossen 
wird. Man konnte namlich sagen: es ist nicht die Schwere im 
Allgemeinen, die durch solche Bewegungen iiberwunden wird, son
dern es handelt sich dabei um die Befreiung von einer besonderen 
Wirkung der Schwere — um die Ueberwindung der sinnlich un- 
angenelimen R e i b u n g. Alle glatte, gleitende, wiegende, schwebende 
Bewegung, einerlei, ob sie gegen die Gravitation ankampft oder sich 
ihr hingibt, erfullt uns mit einem eigenthumlich freien Gefuhlx), 
wir sind losgelbst von all’ den kleinen Erschiitterungen und Stossen, 
die unsere gewohnlichen Bewegungen begleiten und sinnlich unan- 
genehm machen und die im Grunde eine Wirkung der irdischen 
Schwere sind; „uns bleibt ein Erdenrest, zu tragen peinlich", von 
dem wir uns spielend zu befreien suchen. — Wie dem aber auch 
sei, jedenfalls sind solche gleitende Bewegungen sinnlich angenehm 
und tragen in Folgę dessen dazu bei, die Lust am Spiel zu ver- 
mehren. Das Gleiche gilt von dem sinnlich angenehmen Gesang 
und den sinnlich angenehmen Farben, wo sie im Spiel Verwendung 
finden.

Wenn die Freude am Konnen die wichtigste psychologische 
Grundlage des Spieles ist, so gelangen wir zu seiner hochsten 
seelischen Ausgestaltiing, zu seiner eigentlichen „Ideali- 
sirung“, indem wir unsere Aufmerksamkeit nun dem Begriff der 
Scheinthatigkeit zuwenden, den wir ja schon mehrfach beriihrt 
haben. Objectiv ist jedes Spiel eine Scheinthatigkeit; denn es ist 
eine Bethatigung von Instincten, zu der der eigentliche reale An- 
lass, auf den sie berechnet sind, fehlt. Subjectiv ist es aber durch- 
aus nicht immer eine Scheinthatigkeit; wie wir schon erwahnten, 
wird man vielmehr annehmen miissen, dass die urspriinglichsten 
Formen der Spielthatigkeit noch nichts von dem „so thun ais ob“, 
von dem Gefuhl einer blossen „sham-occupation“, mit einem Wort, 
noch nichts von einem Rollenbewusstsein an sich haben. 
Wird freilich z. B. das Jagd- oder Kampfspiel haufig wiederholt und 
tritt dabei immer mehr der Lustwerth des Spieles fur das Bewusst
sein des Thieres hervor, so werden wir — wenigstens bei intelli- 
genteren Thieren — ein solches Rollenbewusstsein mit Recht an
nehmen diirfen. Ueberall, wo das Thier seinem Gegner im

1) Ueber das Freiheitsgefuhl vgl. man weiter unten.



Die Psychologie der thierischen Spiele. 303

Kampfe Zeichen der Freundschaft gibt und seine Waffen nur an- 
deutungsweise gebraucht, uberall, wo es den Verfolger im Spiel 
nahe herankommen lasst, um dann im letzten Moment wieder zu 
entwischen, wo es sich selbst ein Stiick Holz holt oder es gar in 
die Luft wirft, um es ais Beutethier zu behandeln, diirfen wir mit 
einiger Sicherheit ein Bewusstsein der Scheinthatigkeit annehmen. 
Bei den meisten anderen Arten des Spiels dagegen haben wir kaum 
eine derartige Sicherheit, sondern konnen in der Regel nur die 
Vermuthung wagen, dass ahnliche Vorgange vorhanden sind, dass 
also z. B. auch der Affe, der seinem Zerstorungstrieb frohnt, sich 
dabei in eine Art Scheinerregung hineinarbeitet, ais ob er einen 
Feind vernichte, dass der Vogel, der sich spielend in der Luft 
tummelt, sich fiir seine Bewegungen Scheinziele setzt, indem er etwa 
so thut, ais stiirze er hilflos zu Boden, dass der Papagei, der selbst 
mit dem Schnabel an den Kafig klopft, um dann „Herein!“ zu 
rufen, bewusste Schauspielerkunste treibt, dass der werbende Vogel 
ein wenig „den Angenehmen spielt“, dass das verfolgte Weibchen 
mit Bewusstsein coquettirt, dass der Affe den geraubten jungen 
Hund ais Puppe behandelt u. s. w.

Da also das „so thun ais ob“ in den meisten Fallen nicht 
wirklich bewiesen werden kann, ist es wohl niitzlich, daran zu 
erinnern, dass ein ahnlicher Vorgang, namlich die Verstellung, 
bei hoheren Thieren nichts Seltenes ist. Wer sich je mit Hunden 
naher abgegeben hat, wird keinen Augenblick daran zweifeln, dass 
sich Hunde bewusst verstellen. Bei einem Leonberger, den ich 
friiher besass, sah ich, wie er ein Stiick Bród, das er nicht essen 
wollte, auf den Boden fallen liess, sich darauf legte und nun mit 
einem kostlich leeren Gesichtsausdruck, ein Bild der Unschuld, 
suchend um sich sah. — Die Briider Muller erzahlen von einem 
Huhnerhund, der sich, nachdem er eine Schussel mit Sauermilch 
ausgeleckt hatte, schlafend stellte1). — Levaillant hatte seinen 
Affen „Kees“ im Verdacht, dass er Eier stehle. „Daher stellte ich 
mich eines Tages auf die Lauer, um zu warten, bis die Henne durch 
ihr Gackern verktindigte, dass sie gelegt hatte. Kees sass gerade

1) „Thiere der Heimath11, I, 122 f. — Alix („L’Esprit de nos betes“ S. 95}
erzahlt sogar von einem Jagdhund, der seinen Herrn durch das „Stellen" von 
imaginarem Wild betrog, wenn er eine andere Richtung einschlagen wollte, 
ais sein Gebieter.
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auf meinem Wagen; kaum aber horte er das erste G-ackern der 
Henne, so sprang er augenblicklieh herunter, um nach dem Ei 
hinzulaufen. Ais er mich sah, stand er mit einmal still und affec- 
tirte eine ganz sorglose Stellung, wiegte sich einige Zeit auf den 
Hinterbeinen hin und her und blinzte dabei sehr einfaltig mit den 
Augen, kurz, er wandte alle List an, um mich von der Spur abzu- 
bringen und iiber das, was er vorhatte, zu tftuschen“ 1). — Eine 
ungewohnlich grosse Verstellungsgabe zeigen die zahmen Elephanten, 
die zum Einfangen der wilden beniitzt werden. So schildert 
Sir E. Tennent einen weiblichen Elephanten, der sich hierin aus- 
zeichnete, folgendermaassen: „She was a most accomplished decoy, 
and evinced the utmost relish for the sport. Having entered the 
corral noiselessly, carrying a mahout on her shoulders with the 
headman of the noosers seated behind him, she moved slowly along 
with a sly composure and a assumed air of easy indifference; 
sauntering leisurely in the direction of the captives, and halting 
now and then to pluck a bunch of grass or a few leaves as she 
passed" etc.2). — Wenn ein Wolfspaar es auf eine Heerde abgesehen 
hat, lenkt manchmal die Wóltin die Aufmerksamkeit des Hundes 
auf sich und lasst sich von ihm verfolgen; unterdessen ergreift der 
Wolf sein Opfer3 *). — K. Russ erzahlt, nachdem er die Krank- 
heiten der Papageien geschildert hat: „Bei geistig hochstehenden 
Vogeln, also den am reichsten begabten, hervorragenden Sprechern, 
tritt uns eine Krankheitserscheinung vor Augen, an die wir zu
nachst kaum glauben mdchten, wahrend sie doch thatsachlich vor- 
kommt. Aufmerksame, gewissenhafte Beobachtung hat mich zu der 
Ueberzeugung gefuhrt, dass solch’ Vorgang keineswegs auf Ein- 
bildung oder Tauschung meinerseits beruhte. Der Papagei erscheint 
sehr krank, stohnt und jammert, zeigt zugleich mancherlei der 
iibrigen vorhin geschilderten Krankheitszeichen; er athmet schwer, 
liegt auf der Sitzstange auf einer Seite oder auf dem Bauche. Selt- 
samer Weise aber aussern sich alle diese Krankheitserscheinungen 
immer nur so lange, wie die Pflegerin oder ein Anderer im Zimmer 
_________ \

1) H. O. Lenz, „Gemeinniitzige Naturgesehichte11, I, 50.
2) E. Tennent, „Natural history of Ceylon1*. S. 181—194; vgl. Ro

manes, „Animal intelligence11. S. 402 f.
3) Leroy, „Lettres philosophiques sur 1’intelligence et la perfectibilitó

des animaux“. S. 24.
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zugegen ist, wahrend der Kranke, sobald er sich allein befindet, 
oder, ohne dass er es wahrzunehmen vermag, beobachtet wird, sich 
ganz ruhig verhalt und keinerlei Krankheit erkennen lasst. Eine 
Erklarung vermag ich in Folgendem zu geben: der verwóhnte, 
verhatschelte Liebling der liebevollen Pflegerin hat es sich bald 
gemerkt, wodurch er ihre Theilnahme am meisten erwecken kann, 
ihr zartlicher, bedauernder Ton ist ihm angenehm, und er weiss 
es, dass sie um so mehr in diesem zu ihm spricht, je triibseliger 
und leidender er erscheint. Unpasslichkeit, vielleicht auch un- 
bedeutender Schmerz, ein wenig Bauchgrimmen oder dergleichen, 
hat ihn Anfangs zum Stohnen veranlasst; das liebevolle Bedauern 
aber gefallt ihm, wie erwahnt, so sehr, dass er jetzt auch stohnt 
und jammert, wenn er gar keine Schmerzen hat, dass er also simu- 
lirt, wie man zu sagen pflegt. Zur Abhilfe dieser leidigen Gewohn
heit der Verstellung, beziiglich des Erheuchelns einer gar nicht 
vorhandenen Krankheit, gibt es keinen andern Weg, ais den, dass 
man sieli hartherzig zeigt und sich um seine angeblichen Schmerzen 
durchaus nicht bekilmmert, ihn vielmehr immer moglichst zu er- 
heitern sucht, zum Sprechen und zur Entfaltung dessen, was er 
gelernt hat und weiter lernt, anregt, sich viel mit ihm beschaftigt, 
aber ohne jemals auf seine Verstellungskiinste zu achten“ x).

Wenn wir an solchen Beispielen, die — wie jeder Kenner des 
thierpsychologischen Materials weiss — sehr zahlreich sind, die 
Verstellung im Dienste praktischer Ziele zu hoher Vollkommenheit 
ausgebildet sehen, so werden wir es kaum bezweiflen konnen, dass 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Bewusstsein der Schein
thatigkeit im Spiele eine grossere Ausdehnung besitzt, ais man 
direct beweisen kann.

Fragen wir nun weiter, welche psychologische Form der Be- 
wusstseinsthatigkeit dabei v5rhanden sein muss, so kommen wir auf 
den Begriff der P han ta sie. Wir haben ąn verschiedenen Stellen 
dieses Buches schon von Spielen gesprochen, die ais eine Art von 
kiinstlerischer Thatigkeit aufgefasst werden mussten. In neuerer 
Zeit gewinnt die hauptsachlich von Schiller ausgehende An- 
schauung, dass der Begrilf des Spiels unerlasslich ist, um in das 
innerste Wesen der asthetischen Pro bierne einzudringen, immer mehr 
an Boden. Diejenige Eigenschaft der Spiele aber, durch die dieser

1) K. Russ, „Die spreehenden Papageien11. S. 396 f.
Groos, Die Spiele der Thiere. 20
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Zusammenhang am deutlichsten vor Augen tritt, ist ihr Schein- 
charakter; und mit dem Begriff des Scheines ist der der Phantasie 
naher verwandt, ais man gewohnlich annimmt. So sagt W. Enoch: 
„Worin aber die Function des Organismus besteht, wenn das Gefiihl 
des Schonen *) auftritt oder auftreten soli, das zeigt in seiner ein- 
fachsten und urwtichsigsten und daher begreiflichsten Art das merk- 
wurdige Gebaren eines Hundes, der mit einem Knochen spielt. 
Aus dem Spiele ist die Schonheit entstanden, und wie dies geschah 
und geschieht, erkennt man leichter am Thiere ais am Menschen, 
weil die Lebensverhaltnisse jenes weniger verwickelt sind. Vor der 
Phantasie des Hundes nimmt der Knochen etwas von den Eigen
schaften eines Beutethieres an, wodurch Gefuhle in jenem entstehen, 
die ihn sogleich zum Angriff auf das todte Ding reizen. Der An- 
griff muss nothwendig erfolglos sein, aber die dabei von dem Hunde 
selbst hervorgebraclite Bewegung des Knochens gibt der Phantasie 
neue Nahrung, erregt aufs Neue die Gefuhle und bewirkt so die 
Fortsetzung der Bewegung .... Der Zweck des Spieles ist in 
dem angegebenen und tausend anderen Beispielen kein anderer, 
ais dass ein todter Gegenstand lebendig gemacht werden, ein 
Gegenstand des Scheines geschaffen werden soll“2).

In diesen Worten Enoch’s scheint mir die einzige Auffassung 
des Begriffes „Phantasie11 zu liegen, die einen klaren und deut- 
lichen Sinn ergibt. Soviel ich sehe, wird die Phantasie in allen 
psychologischen Werken in einer Weise definirt, die jeden festen 
logischen óptffpóę vermissen lasst. Wenn Dilthey von der Ein- 
bildungskraft sagt: „Ich bezeichne das, was dem Traunienden, dem 
Hypnotischen, dem Irren mit dem Kiinstler oder Dichter gemeinsam 
ist, ais eine freie Gestaltung der Bilder und ihrer Ver- 
bindungen, uneingeschrftnkt von den Bedingungen 
der Wirklichkeit“8) — so haben wir damit die Definition der 
Phantasie, wie sie mit ermiidender Einformigkeit in Lehrbiichern 
und Monographien wiederkehrt. Die Phantasie, heisst es, ist das 
Vermogen der freien Combination, wodurch die namlichen Be

ll Des Schonen? Hier sieht man recht deutlich, wie wenig die Identifi- 
cation von schon und asthetisch zu empfehlen ist.

2) W. Enoch, „Zur Systematik des Gefuhls". „Zeitschrift fiir Philo- 
sopliie und philosophische Kritik". 105. Bd., 1. Ileft (1894), S. 21 f.

3) W. Dilthey, „Dichterische Einbildungskraft und Wahnsinn". 1886. 
S. 12.
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wusstseinselemente, die schon in dem sinnlich Gegebenen enthalten 
waren, neu angeordnet und verbunden werden. — Wenn aber nun 
zugegeben wird, dass dies „mehr oder weniger bei allem 
uns er en Erinnern geschieht" und wenn andererseits betont 
wird, dass dieses Vermogen der freien Combination kaum auf der 
niedersten Stufe menschlicher Existenz gefunden werde, da die 
Phantasie der Wilden erinnernd, nicht construirend 
sei1), so wird doch jeder Unbefangene fragen miissen: ja, warum 
braucht man denn dann ein eigenes Wort fiir eine Erscheinung, 
die nichts weiter ist, ais eine besonders lebhafte Erinnerungs- und 
Associationsthatigkeit? Es scheint, dass manche Autoren von der 
Verschwommenheit dieser Bestimmung ein Bewusstsein hatten und 
darum ihre Beispiele moglichst aus dem Gebiete phantastischer 
Combinationen wiihlten, um so den Begriff etwas weiter von dem 
gewohnlichen Vorstellungsleben wegzuriicken. „The most striking 
characteristic of imagination,“ sagt James Mark Baldwin, „is 
the strange and wanton naturę of its combinations. Detached parts 
of former images are combined in unexpected and ridiculous forms. 
Monsters before unknown are put together from earlier creatures 
of thought.“ „Fancy is the familiar decking out of commonplace 
experience with images brought from distant and inexpected regions. 
Incongruous elements are placed in juxtapositions, grotesąue forms 
grow up from most familiar elements, the most extravagant anti- 
theses, and even contradictions, are allowed indulgence in this 
delightful license of thought" 2). — Dann mlisste man aber sagen: 
in den grotesken Zeichnungen des Punch oder anderer Witzblatter 
steckt mehr Phantasie ais in der sixtinischen Madonna; die 
Schilderungen Rabelais’ sind Phantasieerzeugnisse, aber Goethe’s 
„Hermann und Dorothea" verrath nirgends etwas von der „strange 
and wanton naturę" der richtigen Phantasiecombinationen, ein Witz 
in den fliegenden Blattern zeigt mehr Einbildungskraft ais „Wanderers 
Nachtlied" u. s. w.

1) H. Hoffding, „Psychologie in Umrissen", 2. deutsche Ausg. 1893. 
S. 242, 243, Anin. — Vgl. O. Kulpę („Grundriss der Psychologie", S. 190): 
„Wir glauben gezeigt zu haben, dass insbesondere fiir die Erinnerung die 
Unterschiede nicht minder wesentlich sind ais die gleichen Bestand- 
theile."

2) J. M. Baldwin, „Handbook of psychology". 1890. 8. 217, 224.
20*

Der Standpunkt der Psychologen scheint also im Allgemeinen 
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der zu sein, dass sie entweder die Phantasie vom blossen Erinnerungs- 
und Associationsprocess nicht unterscheiden konnen, oder aber den 
Begriff in ungerechtfertigter Weise mit dem des Phantastischen 
identificiren, was ungefahr das Gleiche bedeutet, ais wenn Jemand 
definiren wollte: das Schone besteht im Grotesken. — Und doch 
ist die richtige Fassung des Begriffes so naheligend. Dilthey 
selbst sagt an einer anderen Stelle des angefiihrten Aufsatzes: „So 
bildet sich eine Traumsphare der Dichtung, innerhalb dereń im 
Augenblick der Begeisterung die Bilder volle Realitat haben. Die 
Art von Illusion, die hier stattfindet, ist der vergleichbar, die 
wir am spielenden Kinde gewahren. Die Kunst ist ein Spiel. 
Der Dichter und das spielende Kind glauben beide, das Kind an 
das Leben seiner Puppen und Thiere, der Poet an die Wirklichkeit 
seiner Gestalten. Und glauben beide doch nicht1'1). Man 
braucht diesen Worten eigentlich nichts weiter hinzuzufiigen. Hier 
haben wir in der That das bezeichnet, „was dem Traumenden, dem 
Hypnotischen, dem Irren mit dem Kiinstler oder Dichter gemeinsam 
ist11. Die Phantasie ist die Fahigkeit, bios Vorgestelltes 
fiir Wirkliches zu halten. Und zwar handelt es sich 
bei demTraum, der hy p no ti sc h en S ugges tion und den 
Wahnbildern des Irren meistens um eine von dem Ich 
nicht durchschaute thatsachliche Tauschung, dagegen 
beim Spiel und in der Kunst um eine „bewusste Selbst- 
tauschung" 2). Ilierin besteht offenbar das eigentliche Wesen der 
Phantasie, wodurch sie sich von der blossen Erinnerungs- und 
Associationsfahigkeit scharf abhebt; alle anderen Erscheinungen der 
Phantasievorgange mtissen von diesem ihrem Grundcharakter aus 
begriffen werden. Einbildungskraft ist da, wo man sich etwas ein- 
bildet, d. h. wo man Vorgestelltes ernstlich oder spielend fur 
wirklich halt, und nur hierin haben wir ein Merkmal, das die 
psychologischen Zustande des Traumenden, Hypnotisirten und Irren 
in specieller Weise mit denen des Kiinstlers und des asthetisch 
Geniessenden verbindet.

1) A. a. O. S. 22.
2) Der Ausdruck „bewusste Selbsttauschung11 stammt von K. Lange 

(„Die bewusste Selbsttauschung ais Kern des kiinstlerischen Genusses11 1895). 
— Vgl. auch den Abschnitt „Illusion und Tauschung11 in meiner „Einleitung 
in die Aesthetik11.
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Wir sind jetzt soweit, dass wir sagen konnen: hochst wahr- 
scheinlich kommt bei den thierischen Spielen haufig ein Bewusstsein 
der Scheinthatigkeit vor, wobei sie eine ernste Bethatigung ihrer 
Instincte bios fingiren. Eine solche bewusste Scheinthatigkeit hangt 
aber auf das Engste mit der kiinstlerischen Phantasie zusammen. — 
Um die Wichtigkeit dieses Zuśammenhanges noch einleuchtender 
zu machen, seien folgende treffende" Bemerkungen Konrad 
Lange’s angefuhrt. „Wenn man nun in dieser Weise . . . den 
Spieltrieb sowohl bei Kindern wie bei primitiven Volkern ais den 
eigentlichen Ursprung der kiinstlerischen Thatigkeit erwiesen hat, 
dann wird sich, wie ich meine, die Frage erheben, ob nicht dieser 
selbe Trieb auch schon beim Thiere beobachtet werden kann. Und 
da lehren denn zahlreiche Beobachtungen, dass auch die Thiere ein 
Ulusionsspiel kennen, das fiir sie offenbar eine analoge Bedeutung 
hat, wie das Kunstspiel fiir den Menschen. Ich will mich hier 
tiber diesen Punkt nicht naher aussprechen . . . Aber soviel kann 
ich wenigstens bemerken, dass nach der Ansicht namhafter Zoologen 
gewisse Spiele der Thiere den Charakter von Ulusionsspielen haben. 
Hunde, die mit einem abgenagten Knochen spielen und ihn wie ein 
Beute thier fahren lassen und wieder fassen, Katzen, die dasselbe 
Spiel mit einem Stein oder Garnknaul treiben, Hunde, die durch 
die zufallige Bewegung eines Regenschirmes oder bei Betrachtung 
einer leeren Mausefalle, an der sich irgend etwas bewegt1), zu einer 
lebhaften Thatigkeit angeregt werden, diirften ahnliche Empfindungen 
haben wie Kinder, die mit der Puppe spielen, und Erwachsene 
beim Anblick eines Schauspieles oder eines Werkes der bildenden 
Kunst. Es wird sich ja irii einzelnen Falle schwer beweisen lassen, 
inwiefern der Reiz derartiger Spiele fur das Thier ein rein sinn- 
licher ist, inwieweit dabei eine bewusste Illusion mitwirkt. Allein 
die allgemeine Ansicht der Gelehrten scheint doch mehr dahin zu 

1) Bei den zwei letzten Beispielen wird es sich iibrigens wohl kaum um 
eine spiel ende Illusion handeln. — Eine hochst interessante Parallele zu 
Darwin’s Hund mit dem Schirm bilden die Momentphotographien eines durch 
einen Hampelmann erschreckten Lowen, die wirAnschutz verdanken. Wer 
glaubt, dass wir das Meiste nur vermenschlichend in die Thiere hineinsehen, 
der betrachte sich den (Jesichtsausdruck dieses Lowen. Kein Kiinstler wiirde 
es in einer ernsten Darstellung wagen einem erschreckten Thier so mensehen- 
ahnliche Ziige zu geben. Die Photographie erinnert direct an die kiilinsten 
Lbwenbilder Oberlander’s.
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gehen, dass es sich hier weniger um unbewusste Reflexbewegungen, 
ais um ein Illusionsspiel, d. h. um eine bewusste Illusion handelt. 
Sollte sich dies bestatigen, so wiirde damit ein sehr 
wesentliches Argument fiir die Bedeutung der be- 
wussten Illusion beim Kunstgenuss gewonnen sein. 
Denn es ist klar, dass ein Reiz der entwickelungsgeschichtlich 
schon vor der Entstehung des Menschengeschlechtes vorhanden ge- 
wesen ist, ein grbsseres Anrecht hat, ais Centralreiz des kunstlerischen 
Genusses angesprochen zu werden, ais eine Reihe anderer Reize, 
die zwar beim Kunstgenuss ebenfalls eine Rolle spielen, aber dem 
Thiere noch unbekannt sind" ]).

Ehe ich nun von hier aus weiter gehen kann, muss ich noch 
die Frage in Erwagung ziehen, ob die bewusste Selbsttauschung 
nur bei einigen Spielen moglich ist, oder bei allen. Nach Lange 
wiirde sie nur bei einigen Spielen vorhanden sein. In seinem 
schonen Werk iiber die „kiinstlerische Erziehung der deutschen 
Jugend11 unterscheidet er vier Arten von Kinderspielen: Bewegungs- 
spiele, Sinnesspiele, Kunstspiele und Vęrstandesspiele1 2). Von diesen 
vier Hauptarten sollen nun die „Kunstspiele" die einzigen sein, die 
durch die bewusste Selbsttauschung ein Analogon der kunstlerischen 
Production und des asthetischen Geniessens bilden. Was sind diese 
Kunstspiele der Kinder? Sie sind hauptsachlich dramatischer 
Art: das Kind stellt Handlungen der Eltern und anderer Personen, 
ja selbst todte Gegenstande dar. Dabei ist nicht nur das Kind 
selbst eine Scheinperson, sondern es zieht auch die ausseren Objecte 
in das Illusionsspiel herein, der Tisch wird zum Haus, der Schemel 
zum Hund u. s. w. Die iibrigen Hauptformen der Kunstspiele, 
namlich das Spiel mit der plastischen Nachbildung eines 
Menschen, Hundes u. s. w., das epische Spiel des Marchenanhorens 
und das malerische Spiel des Bilderanschauens kommen fiir die 
Thierpsychologie nicht in Betracht. Man erkennt aber sofort, dass 
hiermit diejenigen Spiele angegeben sind, die mit den speciell 
nachahmenden Kunsten parallel gehen. Wie nun Lange selbst 
sowohl hier ais in seinem spateren Aufsatz die „bewusste Selbst- 

1) K. Lange, „Die gegenwartigen Aufgaben der Aesthetik". „Die 
Aula" 1895. S. 89 f.

2) K. Lange, „Die kiinstlerische Erziehung der deutschen Jugend". 
Darmstadt, 1893. S. 24 ff.
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tauschung" auch auf die iibrigen Kiinste ausgedehnt hatx), so 
erscheint mir die Ausdehnung dieses Begriffes auf die iibrigen 
Spiele ebenfalls geboten zu sein, naturlich immer mit dem Vor- 
behalt, dass das Bewusstsein der Scheinthatigkeit nicht vorhanden 
sein muss, sondern nur vorhanden sein kann. Das Gemeinsame 
aller thierischen Spiele besteht doch darin, dass sich Instincte auch 
ohne realen Anlass aussern; wo nun das Thier es erkennt, dass 
eigentlich kein realer Anlass vorhanden ist und dennoch weiter 
spielt, da haben wir die bewusste Selbsttauschung. Dies scheint 
mir aber bei den meisten thierischen Spielen angenommen werden 
zu konnen, wenn auch nicht iiberall mit gleicher Sicherheit; ja die 
bewusste Illusion tritt bei den thierischen Nachahmungsspielen 
viel weniger deutlich hervor, ais bei andern Spielen der Thiere. 
Denn wenn wir z. B. das Beutespiel mit dem Stiick Holz ais deut- 
lichsten Fali einer bewussten Scheinthatigkeit betrachten, so ist das 
gar kein Nachahmungsspiel, sondern es wird auch ohne Vorbild 
ausgeiibt. Nehmen wir daher einmal versuchsweise die ver- 
schiedenen Arten des Spieles durch. Konnen wir sagen: das Thier 
„thut manchmal so“, ais verfolge es ernste Zwecke, wenn es bios 
experimentirt, es thut so, ais bewege es sich einem realen Ziele 
zu, wenn es im Bewegungsspiel dahinrennt, es thut so, ais springe 
es auf ein Beutethier, wenn es mit einem Stiick Holz spielt. es 
thut so, ais stehe ihm ein Feind gegeniiber, wenn es mit seinem 
Kameraden rauft, es thut so , ais sei es in ernster Bauthatigkeit 
begriffen, wenn es sich nur um eine spielende Bauthatigkeit han
delt, es thut so, ais pflege es ein eigenes Kind, wenn es ein junges 
Thier anderer Art ais Puppe behandelt, es thut so, ais sei es selbst 
das, was es doch nur spielend nachahmt, es thut so, ais handle es 
sich um wichtige Erkenntnisse, wahrend es nur neugierig ist, es 
thut so, ais sei es schoner, gewandter, liebenswiirdiger, ais es in 
Wirklichkeit ist, wenn es seine Bewerbungskiinste ausfiihrt? — 
Nun, offenbar ist die Wahrscheinlichkeit einer bewussten Schein
thatigkeit hier sehr verschieden. Mit einiger Sicherheit tritt das 
Rollenbewusstsein bei den haufig wiederholten Jagd- und Kampf- 
spielen hervor, mit geringerer beim Experimentiren, den Bewegungs- 
spielen, den Pflegespielen und den Bewerbungskiinsten, am

1) A. a. O. S. 21 und „Die bewusste Selbsttauschung ais Kern des 
kunstlerischen Genusses". Leipzig, 1895. S. 13 f. 
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unsichersten ist die Sache bei der Bauthatigkeit, der Neugier und 
— den thierischen Nachahmungsspielen. Worin liegt diese Ver- 
schiedenheit ? Jedenfalls darin, dass bei manchen Spielen nicht 
nur eine Scheinthatigkeit, sondern auch ein Scheinobject vor- 
handen ist, von dem wir annehmen, dass es ein intelligenteres Thier 
ais Scheinobject erkennen muss, wahrend bei anderen Spielen ein 
solcher Stutzpunkt fiir unsere Schlussfolgerung fehlt. Waren die 
Berichte iiber Affen, die leblose Gegenstande ais Puppen beliandeln, 
iiberzeugender, so wiirde diese Art des Pflegespiels sofort in die 
erste Linie wirklicher Illusionsspiele treten. Wurden sich jungę 
Saugethiere bei ihren Bewegungsspielen einen bestimmten Gegen
stand ais Ziel der Bewegung aufstellen, so ware das Gleiche der 
Fali. — Und ferner fehlt eben beim thierischen Spiel die Sprache. 
Das Kind, das den Hut seines Vaters aufsetzt und dazu sagt: „nun 
bin ich Papa“, belehrt uns durch die Sprache, dass es nicht mehr 
bios instinctiv nachahmt, sondern ein Bewusstsein der Scheinthatig
keit hat; der Affe dagegen, der seinen Herrn nachahmt, verrath 
uns durch keinerlei Zeichen, ob er sich dabei spielend in die Per- 
sonlichkeit des Herrn versetzt oder nicht. Noch weniger konnen 
wir es nattirlich beweisen, ob bei den Massenspielen der Thiere, die 
wir ja auch unter die Nachahmungsspiele rechneten, etwas von jener 
Selbstversetzung in das grosse Ganze stattfindet, die bei mensch- 
lichen Massenspielen so wichtig ist.

Wie dem auch sei, jedenfalls wird es ais ausserst wahrscheinlich 
bezeichnet werden miissen, dass bei spielenden Thieren diese so 
merkwiirdige bewusste Selbsttauschung vorkommt. Die Entstehung 
der kunstlerischen Phantasie, d. h. der spielenden Illusion, ist damit 
tief in dem festen Grund der allgemeinen organischen Entwickelung 
verankert: das Spiel ist nothwendig zur Hoherentwickelung der 
Intelligenz; es ist zunachst nur objectiv eine Scheinthatigkeit; es 
wird aber gerade durch die Hoherentwickelung der Intelligenz auch 
subjectiv zur Scheinthatigkeit; indem das Thier seine Handlung 
ais Scheinhandlung erkennt und dennoch weiterspielt, erhebt es sich 
zur bewussten Selbsttauschung, zur Freude am Schein und 
steht damit an der Schwelle kiinstlerischer Production. An der 
Schwelle; denn zur eigentlichen kunstlerischen Production gehort 
der Zweck, auf Andere durch die Scheinthatigkeit suggestiv einzu- 
wirken, und dieser Zweck ist beim Spiel in seinen reinsten Formen 
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noch nicht yorhanden. Nur die Liebesspiele zeigen schon diesen 
Zweck und stehen insofern der Kunst am nachsten.

Wenn wir nun dazu tibergehen, das psychologische Wesen 
dieses Scheines naher zu bestimmen, so wollen wir uns darauf be- 
schranken, zwei wichtige Punkte zu besprechen: 1) die Spaltung
des Bewusstseins in der Scheinthatigkeit und 2) das Freiheitsgefuhl 
in der Scheinthatigkeit. Beide Probleme hangen eng miteinander 
zusammen.

1) Die Spaltung des Bewusstseins in der Scheinthatigkeit.

Wenn wir die hochste psychische Erscheinung des Spiels, die 
bewusste Selbsttauschung, genauer untersuchen, so wird es uns 
auffallen, dass wir hier einem sehr eigenthumlichen Seelenzustand 
gegeniiberstehen. Bei der Besprechung des feinsten unter allen 
Spielen, namlich des asthetischen Geniessens, habe ich diesen Zu- 
stand kurz so beschrieben: „Ich weiss recht gut, dass der Wasser- 
fall. ylessen Bewegungen ich betrachte, in Wirklichkeit nichts von 
der ungesttimen Wildheit empfindet, die ihn zu erfttllen scheint. 
Trotzdem bleibe ich in der Vorstellung befangen, dass es sich doch 
so verhalte. Ich durchschaue die Tauschung und gebe 
mich ihr dennoch hin111). Diese bewusste Selbsttauschung 
zeigt sich schon in den Worten Schiller ’s: „Es versteht sich 
von selbst, dass hier nur von dem asthetischen Schein die Rede ist, 
den man von der Wirklichkeit und Wahrheit unterscheidet, 
nicht von dem logischen, den man mit derselben verwechselt — 
den man folglich liebt, weil er Schein ist und nicht weil man ihn 
fiir etwas Besonderes halt. Nur der erste ist Spiel, da der letzte 
bios Betrug ist11 1 2).

1) „Einleitung in die Aesthetik11, 8. 191.
2) „Ueber die asthetische Erziehung des Menschen11. 26. Brief. — Man 

vgl. auch den wichtigen Ausspruch Kant’s: „Die Natur war schon, wenn 
sie zugleich ais Kunst aussah; und die Kunst kann nur schon genannt werden, 
wenn wir uns bewusst sind, sie sei Kunst, und sie uns doch ais Natur aus- 
sieht.“ („Kritik der Urtheilskraft11 § 45.) — Kant zeigt hier eine Auffassung, 
wie sie neuerdings K. Lange yertritt.

Es ergibt sich hieraus, dass bei jedem Spiel, das sich zur be- 
wussten Scheinthatigkeit erhebt, eine eigenartige und seltsame 
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Spaltung unseres Bewusstseins vorkommt. Mit den leb- 
haftesten Geftihlen versenkt sich das Kind in sein Spiel und scheint 
darin aufzugehen wie in einer ernsten Thatigkeit; und dennoch 
bleibt in ilnn unter all dem Hin- und Herwogen der Gefiihle und 
Vorstellungen — wie das stille tiefere Wasser unter einer vom 
Wind bewegten Seeflache — die ruhige Gewissheit bestehen, dass 
dies Alles doch nur ein blosser Schein ist. Hinter dem „Schein- 
Ich111), das sich vom Spiele mitreissen lasst, steht noch das fest- 
gegriindete Ich des realen Lebens, das jenem Schein-Ich gleichsam 
mit ruhiger Ueberlegenheit zusieht.

1) Vgl. E. v. Hartman, „Aesthetik“, II, 59 f.
2) Pierre Janet, „L’automatisme psychologique“. 2. Ed. l’aris 1894. 

S. 132.
3) Max Dessoir, „Das „Doppel-Ich“. Leipzig 1890.-— Uebrigens findet

sich der Gedanke einer „zwiefachen Personlichkeit11 schon hei Kant,
in den „Traumen eines Geistersehers11 u. s. w. (Hartenstein’s Ausg. von
1838, III, 70, Anm.) — Die Kritik Landmann’s („Die Mehrheit geistiger
Personlichkeiten in einem Individuum“. Stuttgart, 1894) enthalt viel Treffendes,
leidet aber unter einem etwas abstracten Dualismus der Begriffe „cortical11
und „subcortical", der wohl auf Meynert zuriickweist.

Wenn wir uns nun fragen, wie sich diese Erscheinung den 
iibrigen uns bekannten Seelenzustanden gegenuber verlialt, so finden 
wir, dass sie eine gewisse Mittelstellung einnimmt zwischen 
den gewohnlichen Wachzustanden des Bewusstseins und den merk- 
wtirdigen Vorgangen bei Hypnotisirten und Hysterischen, die man 
mit dem etwas gewagten Namen einer Vervielfaltigung, speciell 
einer Verdoppelung der Personlichkeit (dódoublement de la person- 
nalitś)1 2 3 * * * *) oder eines „Doppel-Ich“8 *) bezeichnet hat.

Aus unserem gewohnlichen Wachleben sind uns mancherlei 
Zustande bekannt, die an eine Spaltung des Bewusstseins erinnern, 
nur dass dabei, bildlich gesprochen, der Spalt nicht so tief geht 
wie bei jenen abnormen Erscheinungen. Von dem successiven 
Abwechseln zweier psychischer Existenzformen haben wir hier nicht 
zu sprechen; doch mochte ich erwahnen, dass mir ais passendste 
Analogie aus dem Alltagsleben immer jene unzahligen deutschen 
Familienvater erschienen, die in der Familie die unaussteh- 
lichsten, widerwartigsten und unvertraglichsten Tyrannen sind, wah
rend sie jeden Abend am Biertisch das Urbild des „gemuthlichen 
alten Hauses“ darstellen. Aber auch fiir die simultane Be- 
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wusstseinsspaltung fehlt es nicht an Analogien aus unserem gewbhn- 
lichen Leben. Man wird sich solche Vorgange etwa folgender- 
maassen vorzustellen haben. Es ist eine schon langst wissenschaftlich 
formulirte Thatsache, dass in unserem Bewusstsein eine gewisse 
Oeconomie herrscht; von den unzahligen physiologischen Reizen, 
die bestandig unser Gehirn in Thatigkeit setzen, wird stets nur ein 
beschrankter Theil in unser Bewusstsein aufgenommen — hierfiir 
haben wir den terminus „narrowness of rnind", „Enge des Bewusst
seins". Ferner wissen wir, dass das menschliche Bewusstsein die 
Fiille des Bewussten nicht gleichmassig ausgebreitet zeigt, sondern 
dass der Regel nach das geistige Blickfeld dem optischen zu vei- 
gleichen ist, indem ein Theil des Bewussten vorherrscht, wahrend 
alles Andere sich dienend um diesen geistigen „Blickpunkt" grup- 
pirt (W und t); diese Eigenschaft des Seelenlebens habe ich ais die 
„monarchi sche Einrichtung des Bewusstseins" bezeichnet1). 
Nun scheint es aber in sehr vielen, vielleicht sogar in den meisten 
Fallen vorzukommen, dass psychische Vorgange, die weit ausser
halb des geistigen Blickpunktes liegen, eine relative Selbststandig- 
keit gewinnen; nennt man den geistigen Blickpunkt den Haupt- 
gipfel des Bewusstseins, so wiirde sich in weiter Entfernung von 
diesem noch ein Nebengipfel bilden, dem eine gewisse Unabhangig- 
keit von dem Hauptgipfel zukame. Woraus besteht dieser Neben
gipfel? Er scheint in allen normalen Fallen aus den psychischen 
Erscheinungen gebildet zu sein, die man ais rudimentare Ueberreste 
fruherer intelligenter Vorgange betrachten muss, namlich aus den 
nur noch schwachen, aber fest zusammenliangenden Seelenvorgangen, 
die mit unseren durch Uebung reflexahnlich gewordenen Gewohn- 
heiten verkntipft sind. Ueberall, wo unser Bewusstsein von Vor- 
stellungen erfullt wird, die mit unserem „Gewohnheits-Ich"2) 
nur lose zusammenhangen, wird dieses Gewohnheits-Ich dennoch 
ais ein psychischer Nebengipfel weiterbestehen miissen3), und das 

1) „Einleitung in die Aesthetik", S. 3 f.
2) Ich gebrauche im Folgenden Ausdrucke wie Gewohnheits-Ich oder 

reales Ich und Schein-Ich, ohne damit behaupten zu wollen, dass es sich um 
eine wirkliche Verdoppelung der Personlichkeit handelt.

3) Diese Nothwendigkeit ist vermuthlich auch der Grund der meines 
Wissens noch nicht erklarten Erscheinung: ohne die relative Selbst- 
standigkeit des Gewohnheits-Ichs ware die hohere Intelligenz
entwickelung unmóglich.
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ist die einfachste und normalste Spaltung des Bewusstseins. Diese 
Erkenntniss hat schon Condillac gehabt und mit hochster Klar- 
heit ausgesprochen. „Lorsqu’un geometro,l: sagt er, „est fort occupe 
de la solution d’un probleme, les objets continuent encore d’agir 
sur ses sens. Le moi d’habitude obeit donc a leurs impres- 
sions: c’est lui qui traverse Paris, qui evite les embarras; tandis 
que le moi de rśflexion est tout entier a la solution qu’il 
cherche“

Um es noch deutlicher zu machen, dass in den normalen Fallen 
iener Nebengipfel in dem Gewohnheits-Ich besteht, seien noch zwei 
Beispiele mitgetheilt, die M. Dessoir ais alltagliche Analoga des 
„Doppel-Ichs“ anfiihrt. „Ein Freund besucht mich und erzahlt mir 
eine Neuigkeit, die mich nóthigt, ihn sofort auf einem Gange zu 
begleiten. Wahrend er den hochinteressanten Fali berichtet, rtiste 
ich mich zum Ausgehen. Ich bindę mir einen neuen Kragen um, 
wende die Manschetten, befestige die Knópfe, ziehe den Rock an, 
stecke den Hausschliissel ein, blicke auch wohl in den Spiegel — 
aber dies Alles, indem meine Aufmerksamkeit ausschliesslich mit 
der Erzahlung beschaftigt ist und dies in wiederholten Fragen 
kundgibt. Unten auf der Strasse fallt es mir plótzlich schwer aufs 
Gewissen, dass ich wohl den Schlussel vergessen habe, ich eile 
wieder hinauf, suche vergebens an allen Ecken und Enden, fasse 
schliesslich in die Tasche und finde dort richtig das Gesuchte. Ais 
ich es nachher dem Freunde mittheile, erwidert er: .Das hattest 
Du mir bios eher sagen sollen, ich habe ja deutlich gesehen, wie Du 
das Schlusselbund aus dem Kasten nahmst, den Hausschliissel 
herauszogst und zu Dir stecktest. Wie kann man so zerstreut 
sein!‘ — Noch auffalliger wird die dem Verstand entsprungene 
Regelung automatischer Bewegun gen bei Acten, die wir maschinen- 
massig beginnen, obwohl ihr Ergebniss dem entspricht, was wir 
spater ais unsere Absicht angeben. Ein Beamter z. B. steht des 
Morgens auf, zieht sich an und legt einen langeren Weg zurtick, 
ohne dass die Vorstellung des Endortes auch nur ein einziges Mai 
in seinem Geiste auftaucht; sobald ihn jedoch ein Bekannter auf 
der Strasse trifft und fragt, warum er so friih auf den Beinen sei, 
wird er ohne Besinnen antworten: er miisse nach dem Bureau“ 1 2).

1) Vgl. E. Alix, „L’esprit des nos bśtes“, S. 587.
2) M. Dessoir, „Das Doppel-Ich“, S. 3.
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Nehmen wir nun ein einfaches, sehr hiiufig vorkommendes 
Beispiel aus dem Bereich hypnotischer Versuche. „In der Sitzung 
vom 30. April 1888,“ erzahlt Dessoir, „wurde zum ersten Mai 
mit unserer Hauptversuchsperson, dem Herrn D . . . r, das folgende 
Experiment gemacht. D . . . r erhalt eine posthypnotische Sug- 
gestion mit der Anweisung, er solle sie ausftihren, sobald ich zum 
17. Mai in die Hande geklatscht haben wiirde. Nach dem 
Erwachen verwickelt ihn Herr Dr. Moll in ein lebhaftes Gesprach, 
wahrend ich ziemlich leise und in unregelmassigen Abstanden 
15 Mai klatsche. Gefragt, ob er mich habe in die Hande schlagen 
horen, verneint es D . . . r und versichert auch, nicht zu wissen, 
was er nach dem 17. Klapp thun solle; sobald aber die beiden 
letzten Schlage ertont sind, vollfuhrt er automatisch das An- 
befohlene.“ Doch es ist diesem Beispiel noch etwas hinzuzufiigen: 
„Ais namlich D . . . r eijklart hatte, dass er nichts von dem Hande- 
klatschen wisse, gaben wir ihm ein Blei in die Hand, mit dem 
Bemerken, die Hand wiirde schon von selbst schreiben, wie oft 
Herr Dessoir geklatscht habe. D . . . r lachelte unglaubig, fuhr 
in der Un^erhaltung fort und bemerkte nicht, dass das Blei in lang- 
samen Ziigen ,15 Mal‘ schrieb; ja, er wollte nachher nicht zugebeń, 
dass er das geschrieben haben kónne“ ’). — Ich ftige diesem ein- 
facheren Vorgang noch einen besonders wunderbaren hinzu. P i e r r e 
Jan et machte folgende Experimente mit seiner Versuchsperson 
Lucie. Er legte ihr wahrend der Hypnose fiinf weisse Blatter auf 
die Knie, von denen zwei mit einem Kreuz gekennzeichnet waren, 
und befahl ihr, nach dem Erwachen die so markirten Papiere nicht 
mehr zu sehen. Sie erwachte und war erstaunt, die Blatter auf 
ihren Knien zu sehen. Janet forderte sie auf, ihm die Papiere zu 
geben — sie nahm die nicht markirten auf und behauptete, ais er 
die andern verlangte, dass sonst keine mehr vorhanden seien. Hier 
mussten also die Kreuze von einem „Unterbewusstsein11 bemerkt 
worden sein, wahrend das „Oberbewusstsein“ von dem ganzen 
Vorgang nichts ahnte. Nun fahrt Janet fort: „On peut rendre 
cette suppositionplus vraisemblable encore en compliąuant l’experience. 
Je rendors le sujet et lui mets sur les genoux vingt petits papiers 
numerotes. ,Vous ne verrez pas, lui dis-je, les papiers qui portent 
des chiffres multiples de trois? Reveil, meme oubli et meme

1J M. Dessoir, „Das Doppel-Ich“, S. 18, 22. 
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etonnement de Lucie devant ces papiers qui sont encore sur ses 
genoux. Je la prie de me les remettre un a un: elle m’en remet 
quatorze et en laisse six qu’elle a bien soin de ne pas toucher; 
les six restant sont les multiples de trois. J’ai beau in- 
sister, elle n’en voit point d’autresu *).

Bei den zuerst gegebenen Beispielen aus dem gewohnlichen 
Leben haben wir keine tiefgehende Bewusstseinsspaltung vor uns. 
Wenn ich mich iiber ein interessantes Tliema unterlialte und dabei 
mich umziehe, mir die Haare biirste, die Hande wasche, einen 
Schlussel aus meinem Schliisselbund auswahle u. s. w., ohne mich 
dessen spater zu erinnern, so ist es trotzdem nicht unwahrscheinlicli, 
dass mein Bewusstsein wahrend des Gesprachs verschiedene Mai 
zu dem Gegenstand der Gewohnheitshandlung hiniibergewandert 
ist. Dagegen konnen wir bei den angefiihrten hypnotischen Ex- 
perimenten ein solches Aufblitzen des Wachbewusstseins nicht mehr 
recht annehmen , es ist eine tiefe Kluft zwischen dem Haupt- und 
dem Nebengipfel vorhanden, es haben sich im gleichen Gehirn 
zwei relativ selbststandige dynamische Complexe gebildet. — Wie 
ist es nun bei der bewussten Scheinthatigkeit? Hier ist wohl 
sicher die „Selbstvergessenheit“, d. h. die Loslósung von dem „moi 
d’habitude“ in der Regel betrachtlich grosser ais in den zuerst ge- 
nannten Fallen. Das spielende Kind geht noch ganz anders in dem 
Spiele auf ais der Mann in dem Gegenstand seines Gespraches. 
Und von spielenden Thieren bezeugt mancher Bericht, dass sie in 
ihrer Selbstvergessenheit blind und taub gegen herannahende Ge- 
fahren werden konnen. Auf der anderen Seite aber ist der 
bewusste Connex mit dem realen Leben nicht so vollstandig unter- 
brochen ais bei den negativen oder positiven Hullucinationen des 
Hypnotisirten; denn die Scheinthatigkeit muss doch noch 
irgendwie so charakterisirt sein, dass sie nicht mit der Wirklich- 
keit verwechselt wird. So zeigt sich also die Bewusstseins
spaltung im Spiel in der That ais etwas Mittleres zwischen den 
zwei Gruppen von Erscheinungen, die wir anfiihrten. — Am 
leichtesten lasst sich das Verhalten im Spiel vielleicht gewissen 
Traumen an die Seite stellen. In manchen Traumen tritt nur ein 
Theil des Trauminhaltes in Bezieliung zum Ichbewusstsein, wah
rend der andere Theil, hiervon losgelost, neben diesem Ich bestehen

1) Pierre Janet, „L’automatisme psyehologique“, S. 277. 
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bleibt, ais ein Fremdes, ihm nicht Angehoriges ’). So traumte z. B. 
von den Stein en, ais er mit den nackten Stammen Central- 
brasiliens zusammen lebte, er sei in einer europaischen Gesellschaft, 
in der alle Gaste ohne Kleider erschienen. Er wundert sich 
dariiber, wird aber beruhigt, indem Jemand sagt: „Es machen’s ja 
jetzt Alle so“1 2 3 * * * *). Wir haben also hier ein Zwiegesprach zwischen 
dem eigentlichen Traum-Ich und dem sich leise regenden Wach- 
bewusstsein, das nicht recht an die Traumerscheinungen glauben 
will, wobei aber die beiden Bewusstseinssphiiren noch so stark ge- 
trennt sind, dass sie sich ais Ich und Du gegenlibertreten. Noch 
naher kommen der bewussten Selbsttauschung solche Traume, wo 
kein Gegensatz von Ich und Du mehr vorhanden ist. So traumt 
man z. B. haufig, man milsse noch einmal die Oberprima besuchen 
oder das Abiturientenexamen machen, wobei aber immer wieder 
ganz deutlich das Wachbewusstsein hereinblitzt: es ist ja gar nicht 
wahr, ich habe ja das Examen langst bestanden8). Wenn man 
sich hierbei vorstellen wiirde, dass die Traumbilder dem Wach
bewusstsein nicht wider Willen aufgedrungen erschienen, sondern dass 
dieses zwar ihre Scheinhaftigkeit durchschaute, aber seine Freude 
an dem Schein hatte, so wiirden wir den psychologischen Vorgangen 
beim bewussten Spiel sehr nahe kommen.

1) Vgl. H. Siebeck, „Das Traumleben der Seele". Berlin 1877. S. 38.
2) K. v. d. Steinen, „Unter den Naturvblkern Centralbrasiliens", Berlin, 

1894, S. 64.
3) Dass manchmal auch bei der Hypnose das Wachbewusstsein auf-

taucht, zeigen Binet und Fórd. Und im Anschluss daran sagen sie: „Chacun
de nous peut faire l’experienee de ces curieux dedonblements de la
ponscience, en etudiant ses propres reves. Ici encore nous voyons apparaitre 
la parente du sommeil normal et du sommeil hypnotiąue. En generał, le 
reveur est comme la somnambule qu’on liallucine par suggestion: rien ne le sur 
prend; il voit passer devant ses yeux les plus criantes inyraisemblances. Mais 
quelque fois un reste de sens critiąue se reveille. Au milieu d’une
scene burlesque, on se surprend a dire: ,Mais c’est impossible! Mais c’est un
reve‘.“ (Binet et Feró, „Le magnetisme animal". 3. Ed. 1890. S. 107.)

Man sieht auch hier wieder, wie nahe das Spiel dem asthe
tischen Genuss und der kiinstlerischen Production verwandt ist, 
ja, wie der asthetische Genuss und die kiinstlerische Production nichts 
anderes ais die hochsten Erscheinungen der Spielthatigkeit sind. 
So sagt E. v. Hartmann von dem asthetischen Genuss: „Auch 
die asthetischen Scheingeftihle sind mit einem Subject untrennbar 
verkniipft, aber nicht mit dem realen Subject, sondern mit einem 
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idealen, fingirten, imaginaren Subject, einem Schein-Ich . . . 
„Wer sein asthetisches Scheingefuhl in eine aufsteigende Lerche 
hineinprojicirt, der befindet sich durchaus nicht in der Illusion" 
(Illusion ais wirkliche Tauschung gemeint), „dass er ais reales Sub
ject wirklich mit der Lerche gen Himmel fliege, sondern er bildet 
sich nur die vóllig durchschaute Fiction, alsob sein ideales 
Schein-Ich sich von seinem realen Ich gelost hatte und mit der 
Lerche floge, wahrend ersteres ruhig unten stehen bleibt, 
aber ais solches nicht beachtet wird111). — Dieselbe Be- 
wusstseinsspaltung zwischen dem Schein-Ich und dem realen Ich, 
das den Schein ais solchen durchschaut, zeigt die kunstlerische 
Production, nur dass wohl beim genialen Schaffen das reale Ich 
noch mehr versinkt, sodass die Annaherung an wirklich hypnotische 
Zustande bedeutend grosser ist So schreibt D ick ens einmal von 
einer Arbeit: „Since I coneeived, at the beginning of the second 
part, what must happen in the third, I have undergone as much 
sorrow and agitation as if the things were real; and have wakened 
up with it at night. I was obliged to lock myself in when I finished 
it yesterday, for my face was swollen for the time to twice its 
proper size, and was hugely ridiculous112). Flaubert erzahlt: 
„Die Gestalten meiner Einbildungskraft afficiren mich, verfolgen 
mich, oder vielmehr ich bin es, der in ihnen lebt. Ais ich be- 
schrieb, wie Emma Bovary vergiftet wird, hatte ich einen so deut- 
lichen Arsenikgeschmack auf der Zunge, war ich selbst so richtig 
vergiftet, dass ich hintereinander davon zwei Indigestionen acqui- 
rirte, zwei reelle Indigestionen; denn ich habe mein ganzes Diner 
wieder von mir gebrochen11 8). Balzac fand in sich das Vermogen, 
„wie der Derwisch in Tausend und eine Nacht Kórper und Seele 
der Personen anzunehmen, die er darstellen wollte11, und verglich 
diese Fahigkeit, „seine eigenen moralischen Gewohnheiten zu ver- 
lassen und sich ganz in ein anderes Wesen zu verwandeln, mit 
dem Traum eines wachen Menschen oder mit dem zweiten Ge- 
sicht11 *). — Es sei iibrigens nebenbei bemerkt, dass es ein grosser

1) E. v. Hartmann, „Aesthetik", II, 59 f.
2) John Forster, „The life of Charles Dickens11, I, 84.
3) W. Dilthey, „Dichterische Einbildungskraft und Wahnsinn11, S. 21.
4) W. Dilthey, „Die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine fiir 

eine Poetik". Philosophische Aufsatze. Eduard Zeller zu seinem fiinfzig- 
jalirigen Doetor-Jubilaum gewidmet. Leipzig 1887. S. 344.
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Irrthum ist, wenn man nun meint, das Genie sei da am grossten, 
wo das Schaffen sich am meisten hypnotischen Zustanden annahert1). 
In den Kunstwerken von ewigem Gehalt zeigt sich stets ein recht 
gesundes „reales Ich“ hinter allem Gestalten der Phantasie; bei 
dem ganz grossen Kiinstler ist dieser Connex nicht vollig unter- 
brochen —- er „hat sich in der Gewalt“. Immerhin sagt auch 
ein Goethe, der Versuch, eine wahre Tragodie zu schreiben, wiirde 
ihn zerstoren, er spricht von dem „Hinwiihlen“ bei der Production 
und ist manchmal von dem Schein-Ich mit damonischer Gewalt 
beherrscht. Ich erinnere nur an den grandiosen Anfang zu seinem 
„ewigen Juden“:

1) Dieser verkehrte Standpunkt tritt charakteristisch in dem Beitrag 
iiber die kiinstlerische Production hervor, den Ola Hansson zu der 
„Psychologie der Suggestion11 von H. Selim idkunz (Stuttgart 1892, 
S. 260 ff.) geliefert hat.

Gro os, Die Spiele der Thiere.

„Um Mitternacht wohl fang’ ich an, 
Spring’ aus dem Bette wie ein Toller; 
Nie war mein Busen seelenvoller, 
Zu singen den gereisten Mann . .

— Wenn so in der bewussten Scheinthatigkeit — z. B. bei dem 
jungen Hunde, der seine Herrin mit der Pfote auffordert, den Schuh 
unter dem Rock vorzustrecken, und dann mit allen Zeichen der 
Wuth dariiber herfallt, ohne jedoch wirklich zu beissen — eine 
Bewusstseinsspaltung vorhanden ist, bei der aber dennoch der 
Connex zwischen dem Schein-Ich und dem dahinter verborgenen 
realen Ich nicht vollig verschwindet, so fragt es sich, worin dieser 
Connex besteht. Man konnte annehmen, dass dabei ein bestandiges 
Hiniiber- und wieder Heriiberhuschen des Selbstbewusstseins von 
einer Bewusstseinssphare zur andern stattfande. Das Ich wiirde 
dann, wenn ich ein triviales, aber deutliches Bild anwenden darf, 
dem Circusreiter gleichen, der mit gespreizten Beinen auf zwei 
galoppirenden Pferden steht und nun abwechselnd einmal mehr auf 
dem rechten, das andere Mai mehr auf dem linken Beine balancirt. 
Diese Ansicht hat K. Lange aufgestellt, zunachst in Beziehung 
auf den kunstlerischen Genuss, aber zugleich damit auch in Hin- 
sicht auf das Illusionsspiel uberhaupt. Er spricht in seinem Buche 
iiber die kiinstlerische Erziehung der deutschen Jugend von dem 
„Hin- und Heroscilliren zwischen Schein und Wirklichkeit11, das er 

21
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fiir das eigentliche Wesen des asthetischen Genusses hiilt1) und 
fiihrt dies in dem Aufsatz iiber die bewusste Selbsttauschung naher 
so aus: „Danach wiirde sich also der kiinstlerische Genuss ais eine 
Art schwankender, schwebender Zustand, ais ein freies und be- 
wusstes Schweben zwischen Schein und Wirklich
keit, zwischen Ernst und Spiel darstellen. Und da die 
Gefiihle fiir die Wirklichkeit einerseits und fiir den Schein anderer- 
seits natiirlich nie mais zusammenfallen, sondern 
immer nur miteinander wechseln konnen, so diirfen wir 
das Gleichniss von dem Pendel festhalten, indem wir sagen: der 
kiinstlerische Genuss besteht in einem fortwfthrenden Hin- 
undherpendeln zwischen Realitat und Sehein, zwischen 
Ernst und Spiel. Auf der einen Seite weiss der Geniessende 
ganz genau, dass ihm nur Scheinvorstellungen, Scheingefiihle 
octroyirt werden, auf der andern aber bemiiht er sich doch fort- 
wahrend, diese Scheinvorstellungen, diese Scheingefiihle in Ernst, 
in Wahrheit umzusetzen. Dieser fortwahrende Wechsel der 
Empfindungen, dieses fortwahrende Ineinanderflechten von Schein 
und Wahrheit — wenn Sie wollen, von Verstand und Gefiihl, ist es, 
was das Wesen des kiinstlerischen Genusses ausmacht“ 2).

1) S. 22.
2) „Die bewusste Selbsttauschung ais Kern des kiinstlerischen Genusses", 

S. 22 f.
3) „Das spielende Abwecliseln zwischen dem ausserasthetischen und

dem asthetischen Zustand11. („Einleitung in die Aesthetik11, S. 337 f., 404.)
Aehnlicli auch Kant, „Kritik der Urtheilskraft11 (Kehrbach’sche Ausgabe),
S. 96. 112, 207.

Ich bin Anfangs von dieser so einleuchtenden Erklarung vbllig 
iiberzeugt worden, um so mehr, ais mir selbst bei der Untersuchung 
des Erhabenen und Komischen die gleiche Erscheinung entgegen- 
getreten war3 * * *). Dennoch wurde es mir bei naherer Ueberlegung 
zweifelhaft, ob man das Hin- und Herpendeln zwischen Selbst
tauschung und Erkenntniss der Selbsttauschung ais eine all
gemeine Eigenschaft der Spielthatigkeit bezeichnen kann. Jeden- 
falls scheint mir Lange darin zu weit zu gehen, dass er in diesem 
Oscilliren das eigentliche Wesen des kiinstlerischen (und Spiel-) 
Genusses erblickt. Unsere Selbstbeobachtung wenigstens zeigt uns 
gerade beim hochsten Genuss ein unter Umstanden ziemlich lange 
dauerndes Aufgehen in der Spielthatigkeit, wobei unser „reales 



Die Psychologie der thierischen Spiele. 323

Ich“, wie das Hartmann ganz richtig geschildert hat, ruhig im 
Hintergrunde bleibt und sich nicht bemerklich macht. Ich glaube 
nicht, dass bei dem Knaben, der sich mit einem andern herum- 
balgt, wahrend des Spieles haufig die Erkenntniss der Scheinthatig
keit in die Mitte des Bewusstseins tritt. Und wenn wir die Kerker- 
scene im Faust anhoren, so kann gerade beim intensivsten Genuss 
die ganze Zeit hindurch auch der leiseste Gedanke an unser reales 
Ich verschwunden sein — erst wenn der Vorhang fallt, kehren wir 
mit einem tiefen Aufathmen in die Realitat zuriick und „kommen 
wieder zu uns“. Die Selbstbeobachtung zeigt uns also wohl ein 
gelegentliches Aufzucken des Wachbewusstseins, aber kein eigent- 
liches Oscilliren zwischen beiden Zustanden. Ja, sie weist deutlich 
darauf hin, dass jenes Aufzucken gerade dann am seltensten ist, 
wenn der Genuss am hochsten steht.

Sieht man daraufhin die Ausfiihrungen Lange’s noch einmal 
an, so bemerkt man auch, dass er sich weniger auf die Selbst
beobachtung sttitzt, ais auf einen logischen Schluss: er sucht seine 
Oscillations- oder Pendeltheorie apagogisch aus der Undenkbarkeit 
des Gegentheils zu beweisen. „Da die Gefiihle fiir die Wirklich- 
keit einerseits und fiir den Schein andererseits naturlich nie
mals zusammenf allen, sondern immer nur mit einander 
wechseln konnen", fiihlt er sich zur Annahme des Hin- und 
Herpendelns zwischen beiden Zustanden genóthigt. — Diese Noth- 
wendigkeit scheint mir nun aber nach Allem, was wir iiber die 
Vorgange von Bewusstseinsspaltung wissen, nicht ohne Weiteres 
festzustehen. Wie wir bei den schon angefiihrten Beispielen ge- 
sehen haben, konnen zwei sehr verschiedenartige psychische Ketten 
parallel neben einander herlaufen; es kann ein von dem bewussten 
Ich getrenntes Unterbewusstsein bestehen, das sich selbststandig 
thatig erweist. Wenn z. B. beim posthypnotischen Befehl das 
17 Mai wiederholte Handeklatschen registrirt wird, so ist dabei 
kein Hiniiberwandern des Oberbewusstseins zu dieser Zahlthatig- 
keit vorhanden. Es muss aber trotzdem in sehr vielen Fallen ein 
un b e w u s s te r Connex angenommen werden, gleichsam eine unter- 
irdische Leitung, die vom Unterbewusstsein zum Oberbewusstsein 
hiniiber fiihrt. In einer solchen unbewussten Leitung, die das 
reale Ich mit dem Schein-Ich stetig verbindet, nicht in dem 
bewussten Heriiber- und Hintiberspringen werden wir die Er
klarung dafiir suchen miissen, dass auch bei der tiefsten Versenkung 

21’ 



324 Fiinftes Kapitel.

in das Spiel, wo lange Zeit keine bewusste Erinnerung an das reale 
Ich stattfindet, dennoch niemals eine vollige Verwechselung des 
Scheins mit der Wirklichkeit eintritt.

Eine solche unbewusste Verkniipfung der beiden Bewusstseins- 
spharen kommt nun in der That vor. Ein einfaches Beispiel aus 
dem Bereich hypnotischer Erscheinungen ist folgendes Experiment 
M o 11 ’ s: „Ich gebe X in der Hypnose ein, nach dem Erwachen 
einen Schirm auf die Erde zu legen; der Betreffende erwacht, und 
nun sagę ich ihm, er solle irgend etwas thun, was er thun wolle, 
aber er solle ganz nach freiem Willen handeln; gleichzeitig gebe 
ich ihm ein Stiick zusammengefaltetes Papier, auf das ich geschrieben 
hatte, was er thun wiirde. X fiihrt die suggerirte Handlung aus 
und ist sehr erstaunt, wenn er nachher den Zettel liest. X ver- 
sichert dann ausdrucklich, dass er diesmal ganz sicher geglaubt 
habe, er wiirde etwas Anderes thun, ais das, was ich ihm suggerirt 
habe“ x). Hier muss im Oberbewusstsein eine Bewegungsvorstellung 
entstanden sein, die vom Unterbewusstsein aus unbewusst heriiber- 
geleitet war, ohne dass die Person ahnte, woher sie kam. — Aber 
auch Geflihle konnen auf diese Weise dem Oberbewusstsein zu- 
gefiihrt werden. Die Versuchsperson lacht im posthypnotischen 
Zustand auf irgend ein vorher in der Hypnose angegebenes Zeichen 
vergntigt auf, ohne zu wissen, dass sie einen Befehl ausfuhrt, und 
erfindet auch einen Grund fiir ihr Gelachter1 2). — Noch merk- 
wurdiger sind Binet’s Beobachtungen an Hysterikern mit par- 
tieller Anasthesie. Es ist z. B. die rechte Hand vollig unempfindlich. 
Sie ist es aber nur fiir das Oberbewusstsein; denn die Hand ergreift, 
ohne dass der Hysteriker es sieht oder uberhaupt etwas davon 
weiss, einen Bleistift, den man ihr zwischen Daumen und Zeige- 
finger driickt, sie schreibt ein Wort, das man sie anfangen 
lhsst, allein zu Ende, ja sie corrigirt sogar Fehler, die der 
Experimentator sie absichtlich machen lasst — und das Alles, 
ohne dass die Versuchsperson, d. h. ihr Oberbewusstsein, eine 
Ahnung davon hat. Es muss also hier wohl ein Unterbewusstsein 

1) A. Moll, „Der Hypnotismus“. 8. Aufl. 1895. S. 128.
2) Dass dies durchaus nicht immer so sein muss, zeigen die Versuche, 

wo die Person in demselben Fali wohl auflacht, aber hinterher gar nichts 
von diesem Lachen weiss; hier ist das Gefuhl nicht in das Oberbewusstsein 
gelangt. Vgl. Moll a. a. O. S. 120 f.
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geben, fiir das die Hand nicht anasthetisch ist. Nun haben manche 
Versuche B i n e t ’ s ergeben, dass auch hier eine unbewusste Leitung 
vom Unterbewusstsein zum Oberbewusstsein fiihren kann. Der 
Hysterische hat ein bewusstes Gesichtsbild, das den nur fur das 
Unterbewusstsein vorhandenen Eindriickeu entspricht, von dessen 
Herkunft er aber nichts ahnt; „chez l’hystórique, il se produit une 
image visuelle a la suitę de l’excitation tactile d’une region insen- 
sible.“ „Wenn man z. B. die Flachę der unempfindlichen Hand 
mit einem der Person bekannten Gegenstand, etwa einem Messer, 
in Beriihrung bringt, so weiss die Person nichts von der Form 
des Messers, nichts von Schmerz u. s. f.; alle diese latenten Sensa- 
tionen erzeugen aber ein optisches Gegenstiick in der Sphare des 
ersten Bewusstseins, das Gesichtsbild eines Messers , das an sich 
vollkommen bewusst ist“ *).

Wir kommen unserem Gegenstand naher, wenn wir uns von 
hier aus der Aesthetik E. v. H a r t m a n n ’ s zuwenden. Ich habe 
die Lehre v. Hartmann’s schon angefuhrt, wonach sich beim 
asthetischen Genuss ein von Scheingefuhlen erfiilltes Schein-Ich 
bildet, wahrend das reale Ich ruhig in den Hintergrund tritt und 
nicht bemerkt wird. Ausser diesen Scheingefiihlen existirt aber 
wahrend des asthetischen Genusses auch ein reales Gefiihl in 
uns, namlich die reale Lust am Schein1 2 3). Diese reale Lust, die 
ais solche dem verdunkelten realen Ich angehort, tritt nun 
in die Sphare des Schein-Ichs hin ii ber. „Daher kommt 
es, dass die Seligkeit des asthetischen Genusses selbst ais etwas 
Objectives, am Schein Haftendes erscheint, dass sie nicht ais ein 
in der Seele des Beschauers vor sich gehender Process oder ein- 
geschlossener Zustand, sondern ais ein objectiver Ocean der Wonne 
percipirt wird, von welchem das Subject sich passiv tragen und 
schaukeln und wiegen lasst, in welchem es schwimmt und hochstens 
ein wenig mit nachhelfender Reflexion herumplatschert, wie ein 
Badender sich dem ihn umfangenden Elemente in passivem Wohl- 
behagen hingibt113). — Am deutlichsten tritt dies bei dem eigent- 

1) M. Dessoir, „Das Doppel-Ich“, S. 11.
2) „Aesthetik", II, 64 f. Der Unterschied der Scheingefiihle und des 

realen Lustgefiihls zeigt sieli sehr einleuehtend beim Tragischen, wo auf Grund 
unlustvoller Scheingefiihle eine reale Lust, namlich der asthetische Genuss, 
zu Stande kommt.

3) Ebd. II, 67.
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lichen Schonen hervor, d. h. bei demjenigen asthetischen Genuss, 
der auf der Erhebung des sinnlich Angenehmen in den asthe
tischen Schein beruht. Hier ist die Freude am sinnlich Angenehmen 
eine dem realen Ich angehórende, physiologisch zu erklarende Lust- 
empfindung, die aber durch eine unbewusste Leitung in die Sphare 
der Scheingefiihle hinubertritt und dadurch den Objecten jenes 
freundlich Entgegenkommende, Daseinsfreudige, jene gottliche Heiter- 
keit verleiht, die stets die reine Schonheit auszeichnet1).

1) Vgl. meine „Einleitung in die Aesthetik", S. 254 ff.

Es kommt also in der That haufig und unter verschiedenen 
Bedingungen vor, dass eine unbewusste Leitung vom Unterbewusst
sein zum Oberbewusstsein hiniiberfuhrt. Wir werden daher zu der 
Annahme berechtigt sein, dass beim intensivsten Spielgenuss, wo 
langere Zeit hindurch kein Hinuberhuschen des Bewusstseins zum 
realen Ich stattfindet, und wo trotzdem keine Verwechselung 
des Scheins mit der Wirklichkeit eintritt, ebenfalls solche unbewusste 
Einflusse von dem versunkenen realen Ich aus in das Schein- 
bewusstsein heriibergreifen. Von welcher Art werden diese Ein
flusse sein? Das Einfachste ware nattirlich, wenn wir sagen 
wiirden: obwohl das reale Ich dabei vollig versunken ist, gleitet 
doch die von ihm gebildete Vorstellung: „das ist nicht wirklich“ 
in die Weit des Schein-Ichs hintiber. Dieser Gedanke wiirde aber 
nun in der That von Lange’s Einwand getroffen werden. Es ist 
ja, wie wir sehen, moglich, dass die Durchschauung des Scheins 
und der Glaube an den Schein neben einander bestehen, namlich 
in zwei getrennten Bewusstseinsspharen; dass aber Beides in ein- 
und derselben Bewusstseinssphare simultan vorhanden sein sollte, 
konnen wir uns doch nicht gut vorstellen — insofern hat Lange 
jedenfalls Recht. Und wenn wir unsere Selbstbeobachtung zu Rathe 
ziehen, so flnden wir auch, dass dies ebensowenig stattfindet, wie 
ein Hin- und Herpendeln des Bewusstseins. Weder im intensiven 
Kunstgenuss, noch im voll entfalteten Spiele tritt die bewusste 
Vorstellung: „das ist nur Schein11 zu unseren Scheingefuhlen und 
Scheinvorstellungen hinzu. Wenn ich oben in Uebereinstimmung 
mit vielen anderen Schriftstellern sagte: „Ich durchschaue die 
Tauschung und gebe mich ihr dennoch hin“, so ist da mit der 
Plumpheit des logischen Verstandes das thatsachliche Verhalten des 
Bewusstseins nur sehr unvollkommen ausgedruckt. Eigentlich sagt 
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mir die Selbstbeobachtung nur, dass ich mich der Tauschung hin- 
gebe und sie doch nicht mit der Wirklichkeit verwechsle, und 
es ist nur ein logischer Schluss aus dieser Erfahrung, wenn 
ich hinterher behaupte, ich habe wahrend des Genusses die Tauschung 
bewusst durchschaut.

Die vom realen Ich ausgehende Einwirkung muss also anderer 
Art sein. Es ist eine Thatsache, dass wir im Spiel den Schein 
nicht mit der Wirklichkeit verwechseln, aber es widerspricht den 
Thatsachen, wenn wir daraus folgern, dass wir im Schein die be
wusste Erkenntniss der Scheinhaftigkeit gehabt hatten. Die Losung 
des Problems scheint mir nun einfach darin zu liegen, dass das 
Scheinbewusstsein von vornherein trotz aller Aehnlichkeit mit der 
Wirklichkeit psychologisch etwas Anderes ist, ais das Wirklichkeits- 
bewusstsein. Und zwar kann ich den letzten Grund dieser Ver- 
schiedenheit in nichts Anderem finden, ais in dem Umstand, dass 
wir uns alsUrsache desScheins fiihlen1). Schiller hat 
einmal in den asthetischen Briefen gesagt, das Schone sei zugleich 
unser Zustand und unsere That. Dasselbe konnen wir vom 
Spiel uberhaupt sagen. Wir stossen damit abermals auf den 
fundamentalen Begriff der Freude am Ursache-sein, der uns 
durch die ganze Untersuchung begleitet hat. Das reale Ich fiihlt 
sich ais Ursache der Scheinvorstellungen und Scheingeftihle, die es 
freiwillig aus sich heraus erzeugt; und dieses Gefiihl des Ursache-seins 
wird unbewusst in die Scheinwelt hiniibergeleitet und gibt ihr damit 
einen von der Wirklichkeit verschiedenen Charakter. Die Wirklich
keit erleiden wir, wir fiihlen uns abhangig; im Schein fiihlen wir 
uns ais freie, selbststSndige Ursache; es bedarf daher gar nicht der 
Reflexionsvorstellung: „das ist ja nicht wirklich", sondern jedes 
Scheingefuhl und jede Scheinvorstellung tragt schon von vornherein 
den Stempel des „ipse feci“ an sich und kann darum mit der 
Wirklichkeit auch nicht verwechselt werden. Erst wenn das von 
dem verdunkelten realen Ich heriibergeleitete Gefuhl des Ursache- 
seins wegfallt, tritt die Verwechselung des Scheins mit der Wirklich
keit ein; damit wiirde aber der Bewusstseinszustand den Charakter 

1) Ich habe das schon in meiner „Einleitung in die Aesthetik11 (S. 82 f.)
betont und bin dabei dem Vorwurf begegnet, dass ich unbeweisbare Be- 
hauptungen iiber das Wesen der Seele aufstelle. In Wahrheit handelt es 
sich nur um die unbestreitbare Thatsache, dass wir uns ais Ursache fiihlen; 
ob wir es sind, kann der Psychologie des Spiels gleichgiltig sein.
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des Spiels verlieren und pathologisch werden. — Nehmen wir ein
mal einen in unserer Zeit sehr haufigen Fali ais Beispiel, namlich 
das gefahrliche Spiel mit dem eigenen Gefiihlsleben, 
wobei eine nervos iiberreizte Person sich daran ergijtzt, ihre Ge- 
fuhlsmachte ohne realen Anlass in Thatigkeit zu versetzen. Marie 
Baschkirtzew schreibt ais 13jahriges Madchen in ihr Tagebuch: 
„Wird man es glauben? Ich finde Alles gut und schon, auch die 
Thranen, auch den Schmerz. leli liebe es zu weinen, ich liebe es 
zu verzweifeln, ich liebe es traurig zu sein. Ich liebe das Leben 
trotz allem. Ich will leben. Ich verlange das Gliick und bin 
glucklich, elend zu sein. Mein Korper weint und schreit; 
aber etwas in mir, das iiber mir ist, geniesst das 
Alles"1). Wird man annehmen diirfen, dass das ungliickliche 
jungę Madchen mitten in ihren Gefuhlsstiirmen die deutliche Vor- 
stellung hat: „Diese Gefuhle haben keinen realen Anlass" — und 
dass sie aus dieser Erkenntniss jene merkwiirdige „Wonne des 
Leids" schopft? Wird es sich nicht vielmehr so verhalten: Wah
rend des Geftihlsergusses selbst fehlt ihr diese Erkenntniss; was 
die Wonne des Leids hervorruft, ist das vom realen Ich heriiber- 
geleitete Lustgefiihl des Ursache-seins, das Gefiihl, dass alle 
jene Empfindungen sich ihr nicht wider Willen aufdrangen, sondern 
von ihr selbst hervorgerufen sind, das Gefiihl, activ und nicht 
passiv zu sein, das Gefiihl einer durch psychische Thatigkeit ge- 
steigerten Realitat. Und erst hinterher wird das logisch so aus- 
gelegt: „Mein Kummer, meine Freuden, meine Miihen existiren 
nicht"2) — eine Vorstellung, die im Gefiihlserguss selbst noch 
nicht vorhanden ist, und die — wenn sie darin vorhanden ware — 
den Kummer nur steigern, ihn nicht in einen Gegenstand der 
Freude verwandeln wiirde.

1) Vgl. Laura^Marholm, „Das Buch der Frauen". Paris undLeipzig, 
1895, S. 32 f.

2) Ebd. S. 32.
3) Daher sind wir stolz auf die Fahigkeit, lebliafte Scheingefiihle zu 

haben. Es ist eine Freude am „Konnen" dabei.

Ich glaube also, dass in dem voll entwickelten, intensiven Spiel- 
genuss ein Hin- und Herpendeln zwischen Schein und Wirklich
keit nicht nachzuweisen und auch nicht erforderlich ist. Das un- 
bewusst vom realen Ich heriibergeleitete Gefiihl, dass diese ganze 
Weit des Scheins von uns selbst abhangig ist, dass wir sie frei 
aus uns heraus erzeugen3), gentigt, um uns vor einer Verwechslung 
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des Scheins mit der Wirklichkeit zu bewahren, ohne dass dazu ein 
bewusstes logisches Erkennen und Durchschauen nothig ware1). — 
Dieses Ergebniss ftihrt uns zu dem zweiten Punkt, den wir noch 
besprechen wollten, und erst hier werden wir unsere Frage definitiv 
beantworten konnen.

1) Ich darf zur Unterstiitzung dieser Ansicht wohl noch einmal an den 
tragischen Kunstgenuss erinnern. Wenn die dabei von uns selbst durch 
„innere Nachahmung" freiwillig erzeugten Scheingefiihle so schmerzlieher Natur 
sind, dass sie die Tragkraft der Lust am asthetischen Anschauen iibersteigen, 
kommt es wohl vor, dass wir die bewusste Vorstellung der Scheinhaftigkeit 
zu Hilfe nehmen, um die Gewalt der Scheingefiihle zu dampfen. So lange 
wir aber im vollen asthetischen Geniessen sind, bemerken wir nichts von 
dieser Vorstellung, die hier also nur dann auftritt, wenn wir aus dem Spiel 
heraustreten wollen, nicht aber die eine Halfte des Spielgenusses selbst 
bildet.

2) Schiller, „Ueber naire und sentimentalische Dichtung", Abschnitt 
iiber „die sentimentalischen Dichter".

2) Das Freiheitsgefulil in der Scheinthatigkeit.

Die Verbindung des Begriffes der Freiheit mit dem des Scheins 
weist uns auf die Aesthetik Schiller’s zuriick. — Es gibt 
zweierlei geniale Naturen. Die einen wollen im Wesentlichen das, 
was sie erreichen konnen, die andern wollen im Wesentlichen das, 
was sie nicht erreichen konnen, weil es Niemand erreichen kann. 
„Die einen erhalten ihren Werth durch absolute Erreichung einer 
endlichen, die andern erlangen ihn durch Annaherung zu einer 
unendlichen Grosse"2). Schiller gehort zu der zweiten Classe; er 
ist neben Michelangelo und Beethoven ein Typus des ewig strebenden 
und ringenden Genies, das sich im Kampf um das Unerreichbare 
verzehrt, in dem die kunstlerische Begabung zu dem „lohen Aether- 
strahl" wird, der sich „nur vom Lebenslampenschimmer nahrt". 
Dieser Grundrichtung von Schiller’s Natur entspricht seine Jugend- 
philosophie. Ueber die wirkliche Weit mit ihrem Elend, iiber 
„diesen Traum vom Krieg der Frosch’ und Mause“, iiber „dieses 
Lebens Jahrmarktsdudelei" erhebt sich ihm in strahlender Vollendung 
eine hohere, metaphysische Weit, in die er alles Vollkommene 
verlegt, die Liebe, die Freundschaft, die Freude, die Freiheit. — 
Aber diese schone Weit, schon friih von Yoltaire bedroht, ver- 
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sinkt vor dem kiihlen Hauche des Allzermalmers Kant. Schiller 
hat diesen erkaltenden Eindruck trotz aller spateren Bewunderung 
fiir den Philosophen x) wohl niemals vollig verwunden. Der hochste 
Ausdruck seines Schmerzes um die verlorenen Ideale der Jugend 
sind die „Gbtter Griechenlands11; das „holde Bliithenalter der 
Natur11 ist ihm zugleich die schone Bltithe seines eigenen jugend
lichen Idealismus, und wenn er klagt: „Alle jene Bliithen sind ge- 
fallen von des Nor des schauerlichem Welin11 — so ist in diesen 
Worten viel personlich Erlebtes verborgen.

Die Ideale sind nur ein Traum, ein schoner Schein; gewiss, 
aber damit sind sie uns nicht verloren: in dem schonen Schein 
geniessen wir dennoch — freilich nicht wirklich, sondern nur 
spielend — das Ideał. Mit dieser Wendung erhebt sich der Dichter 
zu einem neuen Aufschwung seiner Personlichkeit, der ihn in die 
eigentlich klassische Periode seines Schaffens hinilbertragt. Man 
muss sich diesen Zusammenhang klar machen, um die grosse sitt- 
liche Kraft verstehen zu konnen, von der die Schiller’sche Aesthetik 
erfullt ist. Die Begriindung der Aesthetik ist fiir ihn nicht nur 
eine neue Erkenntniss, sondern vor Allem ein Sieg seiner sittlichen 
Personlichkeit. Indem er auf die Erkennbarkeit seiner metaphysischen 
Ideale verzichtet, verschiebt er ihren ganzen ethischen Gehalt in 
das Reich des schonen Scheines und fiihlt sich nun in seiner 
Kiinstlerschaft ais ein Priester der Menschheit, dereń Wiirde in 
seine Hand gegeben ist. Hier im schonen Schein findet er alles 
wieder, was seine Jugend iiber den Sternen traumte, Harmonie der 
Gefuhle und Triebe, Seligkeit, Freiheit, hochste Yollendung der 
Humanitat. Hier erobert er sich den verlorenen metaphysischen 
Idealismus wieder zuriick in der Gestalt des asthetischen Idealismus.

Untersuchen wir nun genauer, worin dieses asthetische Ideał 
besteht, so finden wir, dass es in dem Begriff der Freiheit gipfelt. 
Im Spiele des asthetischen Scheins ist der Mensch 
frei, d. h. er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Eine reale 
Freiheit gibt es im Gebiet der Erfahrung nicht. Im realen Leben 
ist der Mensch der Spielball entgegengesetzter Machte. Die 
thierische Seite seines Wesens, die Sinnlichkeit, der Stofftrieb stellt 
ihn unter die Gesetze der Natur, die Vernunft, der Formtrieb stellt 
ihn unter die Gesetze moralischer Imperative, und eine reale Yer-

1) Der ihn zuerst nur mittelbar, durch Korner, beeinflusste.
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einigung dieser Machte ist nicht moglich. „Zwischen Sinnengluck 
und Seelenfrieden bleibt dem Menschen nur die bange Wahl." 
Wo tindet er Befreiung von diesem Widerspruche? Allein im 
Spiel des schonen Scheines. Schon in Mannheim (1784) hat Schiller 
diese Ueberzeugung ausgesprochen. „Unsere Natur,11 sagt er, 
„gleich unfahig, langer im Zustande des Thieres fortzudauern, ais 
die feineren Arbeiten des Verstandes fortzusetzen, verlangte einen 
mittleren Zustand, der beide widersprechende Enden 
vereinigte, die harte Spannung zu sanfter Harmonie 
herabstimmte und den wechselnden Uebergang eines Zustandes 
in den andern erleichterte. Diesen Nutzen leistet iiberhaupt nur 
der asthetische Sinn oder das Gefiihl fiir das Schone." Und 
welche Empfindung herrscht in dem so geschilderten Mittel-Zustand 
vor? „Diese: ein Mensch zu sein"1). — Dadurch also, dass der 
Mensch spielend jene harte Spannung zur sanften Harmonie herab- 
stimmt, befreit er sich von der doppelten Nothwendigkeit der Natur 
und der sittlichen Vernunft, er erhebt sich zur Freiheit und ge- 
winnt dadurch erst seine volle Humanitat; der im Spiel er- 
zeugte Schein ist das „Symbol seiner ausgefiihrten Bestimmung" 2 3). 
„Der sinnliche Trieb," sagt Schiller, „will bestimmt werden, ' 
er will sein Object empfangen; der Formtrieb will selbst bestimmen, 
er will sein Object hervorbringen; der Spieltrieb wird aiso be- 
strebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hatte, 
und so hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet. Der 
sinnliche Trieb schliesst aus seinem Subject alle Selbstthatigkeit 
und Freiheit, der Formtrieb schliesst aus dem seinigen alle Ab- 
hangigkeit, alles Leiden aus. Ausschliessung der Freiheit ist aber 
physische, Ausschliessung des Leidens ist moralische Noth
wendigkeit. Beide Triebe nothigen also das Gemiith, jener 
durch Naturgesetze, dieser durch Gesetze der V e r n u n ft. 
Der Spieltrieb also, ais in welchem beide verbunden wirken, 
wird das Gemiith zugleich moralisch und physisch nothigen: er 
wird also, weil er alle Zufalligkeit auf hebt, auch alle

1) „Was kann eine gute stehende Schaubuhne eigentlich wirken?" 
(Spaterer Titel: „Die Schaubuhne ais eine moralische Anstalt betrachtet.")

2) „Ueber die asthetische Erziehung des Menschen". 14. Brief.
3) Ebd.

Nbthigung aufheben und den Menschen sowohl physisch 
ais moralisch in Freiheit setzen"8). Den Namen „Spiel- 
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trieb“ aber „rechtfertigt der Sprachgebrauch vollkommen, der alles 
das, was weder subjectiv noch objectiv zufallig ist und doch weder 
ausserlich noch innerlich nothigt, mit dem Wort Spiel 
zu bezeichnen pflegt. Da sich das Gemtith bei Anschauung des 
Schonen in einer glucklichen Mitte zwischen dem Gesetz und Be- 
diirfniss befindet, so ist es eben darum, weil es sich zwischen 
beiden theilt, dem Zwange sowohl des einen ais des andern 
entzogen“ ’).

Wir wollen nun von der etwas spitzfindigen Art absehen, mit 
der Schiller, im Bann der alten „Vermogenstheorie“ stehend, die 
Freiheit ais einen Gleichgewichtszustand zwischen den beiden ent- 
gegengesetzten Trieben betrachjpt, die sich wie gleiche Gewichte in 
einer Waage gegenseitig aufheben1 2). Anstatt uns mit diesen ver- 
alteten Vorstellungen zu bemiihen, wollen wir vielmehr untersuchen, 
was in den Schiller’schen Ausfuhrungen in die moderne psycho- 
logische Sprache iibersetzt werden kann. Da finden wir denn, dass 
er ganz das Richtige getroffen hat, wenn er ais lidchste und werth- 
vollste Erscheinung des Spielgenusses das Gefuhl der Freiheit 
bezeichnet hat, und zwar ein Freiheitsgefiihl, das in engster Be- 
ziehung zu dem Gefiihl der Nothigung steht. Wir fuhlen uns ge- 
nothigt und fuhlen uns dennoch frei; so kann man in der That 
das innerste Wesen der Spielstimmung charakterisiren. Wir fuhlen 
uns genóthigt; denn die Scheinthatigkeit ist darin mit den hypno- 
tischen Zustanden verwandt, dass sie den blossen Schein so be- 
handelt, ais ob er wirklich ware. Das Schein-Ich geht folgsam in 
alle Wendungen der Spielthatigkeit ein, es schmiegt sich ais ein 
gehorsamer Diener allen intellectuellen und emotionellen Anregungen 
an, die in dem Spiel hervortreten. Trotzdem ist diese Nothigung 
nicht die gleiche, wie diejenige, die wir bei realen Vorgangen er- 
leiden. Denn irgendwie wirkt in das Scheinbewusstsein doch die 
Thatsache hinein, dass wir selbst die Erzeuger dieser Scheinwelt 
sind. „Die Realitat der Dinge,“ sagt Schiller, „ist ihr (der Dinge) 
Werk; der Schein der Dinge ist des Menschen Werk, und ein 

1) 15. Brief.
2) 16., 20. Brief. Vgl. Kuno Fis che r, „Schiller ais Philosoph". 2. Aufl. 

1892, II, 314: „Jene ,indifferentia aequilibrii‘, welche die Deterministen in 
der Morał verneint und in Ansehung des Willens fiir unmóglich erklart 
haben, gilt vom Zustande der asthetischen Freiheit.11
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Gemiith, das sich am Scheine weidet, ergotzt sich schon nicht 
mehr an dem, was es empfangt, sondern an dem, was 
es thut1*1). Wir sind genothigt, weil wir unter der Gewalt einer 
Illusion stehen, und wir sind frei, weil wir sie selbst hervorrufen.

1) 26. Brief.
2) „Kritik der reinen Vernunft“. Kehrbach’sche Ausgabe (Reclam’s 

Universalbibliothek) S. 435.

Man wird in der That behaupten dtirfen, dass wir 
uns nirgends so frei fiihlen, wie im Spiele. Wenn man 
von allen transscendenten Bestimmungen absieht, so beruht doch 
psychologisch betrachtet das freie Handeln positiv darauf, dass wir 
dabei das Gefuhl haben, etwas nur darum zu thun, weil wir eben 
Lust haben, es zu thun, und aus keinem anderen Grunde; und es 
beruht negatic darauf, dass wir das Gefuhl haben, dieses Thun jeden 
Augenblick, wenn es uns so beliebt, wieder zurucknehmen zu konnen. 
Die populare Vorstellung ist durchaus zutreffend, wenn sie unter 
einem „freien Mann“ den versteht, „der thun und lassen kann, 
was er will“. Man kann das Freiheitsgefiihl kurz so charakterisiren: 
wenn wir uns frei fiihlen, so fiihlen wir uns ais absolute Ur
sache unserer Zustande. Das mag fiir den Erkenntnisstheoretiker 
und Metaphysiker ein Irrthum sein, den er mit loblicnem Eifer 
bekampft; aber ais psychologische Thatsache bleibt es dennoch be- 
stehen, dass wir ein solches Gefuhl haben khnnen, und es unter- 
liegt keinem Zweifel, dass diese Thatsache eine unermessliche prak- 
tische Bedeutung besitzt. — Sehen wir nun genauer nach, worin 
dieses Gefuhl besteht. Wir fiihlen uns ais absolute Ursache: das 
heisst einmal, dass wir den Eindruck haben, vollstandig aus uns 
selbst, aus unserem gegenwartigen Wollen heraus bestimmt zu 
sein. Kein Nicht-Ich scheint uns zu beeinflussen, weder die gegen
wartigen Objecte, noch der Gedanke an unsere friiheren und unsere 
zukiinftigen Erfahrungen. Wir scheinen aus dem allmachtigen, in 
der Zeit verlaufenden Causalnexus herausgetreten zu sein und rein 
das zu vollfiihren, wozu wir eben jetzt Lust haben, unbekiimmert 
um Bedingungen und Folgen. Wir scheinen, wie Kant das aus- 
driickt, eine Causalreihe „schlechthin und von selbst anzufangen11 2). — 
Ausserdem wird das Freiheitsgefiihl noch dadurch erhóht, dass wir 
unter Umstanden bei einer Handlung den Eindruck haben, jeden 
Augenblick innehalten und von ihr zuriicktreten zu konnen. „Noch 
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bin ich frei" heisst nichts Anderes ais: „noch kann ich zuriick“. 
Auch hierbei ist die Freiheit identisch mit der Ueberzeugung, abso- 
lute Ursache zu sein. Denn nur wenn ich nicht bios im Anfang, 
sondern dauernd die ausschliessliche Ursache einer Erscheinung 
bin, wird diese verschwinden und in nichts versinken konnen, so
bald meine Causalitat aufhort. So erscheint uns das Streben nach 
Freiheit ais die hdchste psychische Begleiterscheinung des Kampfes 
um’s Dasein. Der instinctiye Drang alles Lebendigen, sich selbst- 
standig zu erhalten, jeden gewaltsamen Eingriff in die Machtsphare 
der Individualitat abzusclititteln, erhebt sich zu seiner feinsten 
seelischen Ausgestaltung in dem Streben nach Freiheit. Die Lust 
des Freiheitsgefuhles ist die sublimste Steigerung jener Freude am 
Ursache-sein, mit der wir schon so lange yertraut sind.

Wo aber kann das Gefiihl der Freiheit reiner und intensiver 
auftreten, ais im Reich der bewussten Selbsttauschung, im Reich 
des Spieles? Im realen Leben stehen wir uberall unter dem Zwang 
der Objecte und unter dem doppelten Druck ' von Zukunft und 
Vergangenheit. Die Objecte, beseelte und unbeseelte, fugen sich 
meist nur widerstrebend unserem Willen, oder sie ergreifen sogar 
die Herrschaft tiber uns. Der Gedanke an die Zukunft lasst uns 
angstlich zaudern und zagen und nimmt uns die Freiheit des 
Handelns. Die Vergangenheit, die doch nicht mehr zu unserem 
lebendigen Ich gehort, hangt trotzdem durch eiserne Bandę mit 
uns zusammen und entlasst uns nicht aus ihrem Zwange. Und 
yollends jene dauernde Freiheit, jenes Gefiihl, jeder Zeit die be- 
gonnene Handlung in’s Nichts verschwinden lassen zu konnen? 
Wir haben vielleicht einen Entschluss gefasst, bei dem wir uns 
vollig frei fiihlten; aber sobald er sieli in Wirklichkeit umsetzt, 
fiillt er rettungslos dem allgewaltigen Causalnexus des Welt- 
geschehens anheim, und keine Macht der Erde bringt den Pfeil 
wieder zuriick, der die Sehne des Bogens verlassen hat. Man 
konnte recht gut die Vermuthung wagen, dass Schiller erst aus 
der seligen Freiheit des Scheines heraus die Unentrinnbarkeit alles 
Wirklichen mit solch genialer Gestaltungskraft zu schildern ver- 
mochte, wie er es im Wallenstein gethan hat. Vielleicht ist nirgends 
die Macht des Nicht-Ichs uber das Ich tragischer J) wiedergegeben 
worden, ais hier, wo wir iiberall die „ungluckseligen Gestirne11 in 1

1) Das komische Gegenstuek ist Vischer’s „Tiicke des Objects“.
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das freie Handeln des Helden eingreifen sehen. Nehmen wir die 
Stellen in Wallenstein’s grossem Monolog:

„War's moglich? Konnt’ ich nicht mehr, wie ich wollte? 
Nicht mehr zuruck, wie mir’s beliebt?

In dem Gedanken bios gefiel ich mir;
Die Freiheit reizte mich und das Vermógen. 
War’s Unrecht, an dem Gaukelbilde mich 
Der kbniglichen Hoffnung zu ergotzen? 
Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, 
Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, 
Der mir die Riickkehr offen stets bewahrte? 
Wohin denn seh’ ich plotzlich mich gefiihrt? 
Bahnlos liegt’s hinter mir, und eine Mauer 
Aus meinen eignen Werken baut sich auf, 
Die mir die Umkehr thiirmend hemmt!

Ernst ist der Anblick der Nothwendigkeit. 
Nicht ohne Schauder greift des Menschen Hand 
In des Geschicks geheimnissvolle Urnę. 
In meiner Brust war meine That noch mein. 
Einmal entlassen aus dem sichern Winkel 
Des Herzens, ihrem miitterlichen Boden, 
Hinausgegeben in des Lebens Fremde, 
Gehort sie jenen tuck’schen Machten an, 
Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.“

Hier sehen wir in einem tragischen Beispiel die Gewalt der 
Nothwendigkeit iiber das reale Leben verkorpert. „Ernst ist der 
Anblick der Nothwendigkeit,“ sagt Wallenstein; und „ernst ist 
das Leben “ ruft Schiller im Prolog zu demselben Drama aus. 
Aber — „heiter ist die Kunst". Heiter und frei ist nur der Schein, 
den das Spiel erzeugt. Das geht so weit, dass man sagen konnte: 
wir sehen auch im realen Leben nur da ein wirkliches Freiheits- 
gefiihl auftauchen, wo das reale Handeln noch nicht begonnen hat, 
wo der Mensch noch mit den ihn antreibenden Mo- 
tiven spielt. Was verstehen denn die Vertreter des Indeterminis- 
mus im letzten Grunde unter der Freiheit? Sie ist ihnen die 
Ftthigkeit der Wahl zwischen verschiedenen Motiven. Was ist 
aber diese Wahl? Sie ist nichts Anderes, ais ein Spielen mit den 
motivirenden Vorstellungen, wobei sich der Mensch bald dieses, 
bald jenes Motiv in „bewusster Selbsttauschung" ais realisirt vor- 
stellt. Nur wenn er dieses Spiel getrieben hat, erftillt ihn 
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hinterher die Ueberzeugung: ich habe frei gehandelt. Der Monolog 
Wallenstein’s gewinnt in diesem Zusammenhang noch ein besonderes 
Interesse. Denn wenn er die Freiheit da findet, wo er sich noch 
in dem blossen Gedanken der That „gefallt" und sich an dem 
„Gaukelbilde“ der kóniglichen Hoffnung „ergotzt11, so ist damit in 
klaren Worten ausgesprochen, dass das Freiheitsgefuhl fiir ihn allein 
in dem Spiel der Motive bestanden hat.

Im Spiel also fiihlt sich der Mensch am vollkommensten frei. 
Wahrend die meisten anderen Sprachen das Spiel nur ais einen 
lustvollen Zustand bezeichnen, bedeutet das altdeutsche Wort 
„spilan“ eine leichte, schwankende, schwebende Bewegung1). Das 
heisst im Grunde nichts Anderes, ais dass das Spiel den Eindruck 
der frei en Thatigkeit macht, die, von dem nothwendigen Causal- 
nexus des Weltgeschehens losgelost, frei iiber ihm schwebt, ais etwas 
in sich Abgeschlossenes, eine Weit fiir sich, eine von uns selbst 
geschaffene Scheinwelt, in die wir freiwillig eingehen, und aus der 
wir jeden Augenblick frei heraustreten konnen. Wir scheinen im 
Spiele losgelost von der alles Reale beherrschenden Nothwendig- 
keit, weil wir uns in der bewussten Selbsttauschung ais absolute 
Ursache fuhlen.

1) M. Lazarus, „Ueber die Reize des Spiels". Berlin 1883. S. 19 f.

Wir stehen am Ende unserer Betrachtung. Die Freude am 
Ursache-sein gipfelt in dem hochsten und feinsten Lustgefiihl, in 
dem Geftihle der Freiheit, das sich uns in dem selbsterzeugten 
Scheine erschliesst. Von hier aus gelangen wir nun auch zu der 
tiefsten Auffassung jener eigenthiimlichen Bewusstseinsspaltung, die 
wir erortert haben. Das Problem bestand darin, dass wir im Spiel 
den Schein fiir wirklich halten und ihn trotzdem nicht mit der 
Wirklichkeit verwechseln. Dies kann man sich in manchen Fallen 
gewiss damit erklaren, dass mitten in der Scheinthatigkeit unser 
Selbstbewusstsein wiederholt zu dem realen Ich hinuberspringt. Bei 
dem intensivsten Spielgenuss aber finden wir nichts von einem 
solchen Aufblitzen des Wachbewusstseins, sondern das reale Ich 
bleibt langere Zeit iiber vollig verdunkelt. Wenn nun trotzdem 
auch hierbei keine Verwechselung des Scheins mit der Wirklichkeit 
eintritt, so muss irgendwie eine unbewusste Leitung von dem realen 
Ich zum Schein-Ich hinuberfiihren, die diese Verwechselung aus- 
schliesst. Wir haben eine solche Leitung in dem Gefuhl des
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Ursache-seins gefunden, ohne uns aber iiber die Art dieser 
psychischen Zugabe zum Schein naher auszusprechen. Nun konnen 
wir uns bestimmter dariiber aussern. Ich habe durchweg nicht von 
der Vorstellung, sondern von dem Geftihl des Ursache-seins 
gesprochen. Eine bewusste Vorstellung, dass wir den Schein selbst 
hervorbringen, ist auch in der That in dem intensiven Spielgenuss 
ebensowenig nachweisbar, wie die Yorstellung: „Das ist nur ein 
Schein Was vom realen Ich heriibergeleitet wird und auch in 
der Selbstbeobachtung nachweisbar ist, das ist nur das Lust- 
gefiihl, das da entsteht, wo wir das Ursache-sein geniessen, und 
die hochste Form dieses Lustgefuhls ist das Freiheitsgefiihl.— 
Unsere empirisch gegebenen Gefuhle unterscheiden sich von unseren 
Vorstellungen nicht derart, dass in jenen gar nichts von „Gefiihlston“, 
in diesen gar nichts von Vorstellungsgehalt vorhanden ware. Es 
gibt empirisch keine reinen Gefuhle, keine abstracte Lust oder Un- 
lust1). Die Gefuhle sind in ihrer feineren Qualitat stets durch in- 
tellectuelle Momente bestimmt; aber diese intellectuellen Elemente 
sind in ihnen nur latent vorhanden, sie treten nicht ais Vor- 
stellungen h erv o r, sondern nur in der Schattirung, 
die sie dem Geftihl verleihen. So ist es auch in unserem 
Falle. Das Lustgefiihl der Freiheit, das unsere Scheinwelt durch- 
dringt und dem realen Ich entstammt, hat bios latente Vorstellungs- 
elemente; das Bewusstsein des verdunkelten realen Ich, die ganze 
Scheinthatigkeit aus eigener Kraft2) hervorgebracht und damit iiber 
dem Causalnexus der Wirklichkeit eine freie Scheinwelt geschaffen 
zu haben, tritt in dem Freiheitsgefiihl nicht selbststandig hervor, 
sondern gibt ihm nur einen besonderen, von jedem anderen Lust- 
gefiihl unterschiedenen Charakter. — Dieses eigenartige 
Freiheitsgefiihl aber scheintmir die Ursache zu sein, 
die uns vor der Yerwechselung des Scheins mit der 

1) Alfred Lehmann, „Die Hauptgesetze des menschlichen Gefiihls- 
lebens“. Uebers. von Bendixen. Leipzig 1892. S. 16 f.

2) So sagt auch Th. Ziegler iiber das „Freiheitsgefiihl": „Was ist 
aber nun der Inhaltjdieses Gefiihls? Doch nur das, dass alle meine 
Handlungen von mir ausgehen, dass ich die causa derselben 
bin, nahe verwandt somit mit dem Kraftgefiihl, sozusagen eine Seite des- 
selben isolirt, potenzirt und verallgemeinert, auf das Ganze des Ich bezogen, 
wie umgekehrt das Abhangigkeitsgefiihl sich wesentlich auf die Stellung des 
Ich im Ganzen bezieht." („Das Gefiihl", 1893. S. 293.)

Groos, Die Spiele der Thiere. 22
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Wirklichkeit b e w a h r t. Wir kennen im ausseren Kunstwerk 
allerlei vom Kiinstler gewahlte Mittel, die den Zweck haben sollen, 
uns vor der wirklichen Tauschung zu schiitzen. Theodor Alt 
fasst diese Mittel unter dem Namen des „negativen Moments” 
zusammen1), wahrend sie von Konrad Lange ais „illusions- 
storende Momente” bezeichnet werden2). Hierher gehort z. B. 
in der Malerei der Rahmen, in der Plastik das Postament. Nun, 
etwas Aehnliches wie diese objectiven Mittel leistet bei allem Spiel 
subjectiv das Freiheitsgefuhl. Es gibt der ganzen Scheinwelt von 
vornherein eine besondere, von allem realen Geschehen verschiedene 
Gefiihlsfarbung, die uns auch in der intensivsten Selbstvergessen- 
heit eine Verwechselung des Scheins mit der Wirklichkeit unmoglich 
macht. Wie beim asthetischen Genuss die reale Lust am Anschauen 
(die tibrigens nur eine specielle Aeusserung unseres allgemeinen 
Princips ist) in die Scheinwelt hinubertritt und diese in eine „andere 
und h<5here“ Weit verwandelt, so ist beim bewussten Spiel iiber- 
haupt durch das heriibergeleitete Freiheitsgefuhl die ganze Schein
thatigkeit in etwas Hoheres, Freieres, Feineres, Leichteres ver- 
wandelt, was wir gar nicht mit der Realitat des Weltgeschehens 
verwechseln konnen. Das Freiheitsgefuhl ist subjectiv das Gleiche, 
was objectiv die „illusionsstorenden Momente11 sind. Ernst ist das 
Leben, heiter ist die Kunst.

1) Theodor Alt, „Die Grenzen der Kunst und die Buntfarbigkeit der 
Antike". Berlin 1886. Ś. 5 f. „System der Kiinste". Berlin 1888. S. 23.

2) K. Lange, „Die bewusste Selbsttauschung ais Kern deskiinstlerischen 
Genusses". S. 20.

Nur noch eine kurze, skizzenhafte Bemerkung mochte ich an- 
hangsweise diesem Schlusskapitel beifiigen. Wenn man sich die 
Frage stellt, welche Ar ten der kiinstlerischen Production schon 
bei den Thieren im Keime vorhanden sind, gelangt man zu folgen- 
dem Ergebniss. Zu oberst kommt das allgemeinste aller Spiele, 
das Experimentiren, das mit seiner Freude am Konnen ais die 
Grundquelle aller Kiinste betrachtet werden muss. Einen objectiven 
Hinweis auf menschliche Kiinste haben wir dabei besonders in dem 
Erregen von Gerauschen getroffen; ich erinnere an die Affen, denen 
es ein grosses Yergniigen macht, an hohle Gegenstand e zu schlagen. 
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Aus diesem Grundspiel erheben sich nun drei besondere Formen 
des Spiels, die ais Analoga menschlieher Klinste aufgefasst werden 
konnen, und dereń Unterscheidung uns zugleich auf die drei wich- 
tigsten Prineipien der menschlichen Kunstthatigkeit hinweist, nam
lich die Bewerbungskiinste, die Nachahmungskiinste und die Bau- 
klinste. Die Prineipien, denen diese Dreitheilung entspricht, sind 
die der Selbstdarstellung, der Nachahmung und der 
Ausschmiickung. Diese Prineipien aussern sich in den Kiinsten 
durch den Eindruck des Personlichen, den des Wahre.n und 
den des Schonen. Es gibt keine Kunst, in der nicht alle drei 
Prineipien wirkten, aber bei jeder wird eines von ihnen die Vor- 
herrschaft haben, wahrend die beiden andern mehr dienend hinzu- 
treten. Schon bei den Thieren verhalt es sich so. Der Vogel, der 
sein Nest verziert, wird dabei zugleich das Vorbild anderer nach- 
ahrnen und seine eigene Personlichkeit in sein Werk hineinfiihlen'). 
Der Vogel, der einen anderen nachahmt, wird manchmal zugleich 
seinen eigenen Gesang dadurch verschonern und ausserdem den 
Genuss der Selbstdarstellung haben. Und der Vogel, der sich vor 
dem bewundernden Weibchen in seiner Kunst darstellt, wird auch 
die Prineipien der Nachahmung und Ausschmiickung nicht ver- 
missen lassen. Man konnte so bei den Thieren, und zwar besonders 
boi den mit uns nur indirect verwandten Vogeln (die aber durch 
ihre aufrechte menschenahnliche Haltung uns doch auch wieder nahe 
stehen) ein gewisses Analogon zu unserem System der Klinste 
sehen, ja, man konnte in den einfacheren Erscheinungen, die uns 
die Thierwelt bietet, einen wichtigen Leitfaden fiir das so ver- 
wickelte Problem einer naturgemassen Eintheilung der menschlichen 
Kiinste erkennen. Schon die Nebeneinanderstellung jener drei 
Grundprincipien, die aber doch wieder durch das noch allgemeinere 
Princip des Experimentirens zusammengehalten werden, scheint mir 
gegeniiber der Einseitigkeit so vieler Yersuche nicht unbetracht- 
liche Vortheile zu bieten. Das wichtigste Ergebniss wiirde jedoch 
darin bestehen, dass so alle in der kunstlerischen Production 
wirkenden Machte systematisch auf den centralen Begriff des Spiels 
zuriickgefiihrt waren und damit eine instinctive Grundlage ge- 
winnen wurden.' Es sei daher versuchsweise ein Schema aufgestellt, 
das diese Zusammenhange deutlicher macht:

1) Vgl. oben 160 f.
22*
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Spiel.
E x p e r i m e n t i r e n.

(Freude am Konnen.) 
(Schein; bewusste Selbsttauschung.)

Selbstdarstellung. Nachahmung. Ausschmuckung.

Personliches. Wahres. Schónes.

Thier [ Bewerbungskiinste. Nachahmungskiinste. Bauktinste.

Beim •
Menschen

Erregungstanz.
Musik.
Lyrik.

Nachahmungstanz.
Mimik.
Plastik.
Malerei.
Epik.

Drama.

Kunstgewerbe. 
(Gartenbaukunst.) 

Architektur.
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Enoch. Aesthetische Anschauung und 
Phantasie beim spielenden Hund 306.

Ente. Schwimmenlernen 100. Massen- 
spiel 207.

Erdmann. Ueber die Apperception 
214.

Erholung. Das Spiel ais E. 13 f.
Erkę nnungsz eichen der Thiere 

73, 233, 239, 240.
Erlenzeisig. Sehaukelkiinste 104.
Erziehung s. Belehrung d. Jungen. 
Esel. Bewegungsspiel 108. Kampf

spiel 139.
E s p i n a s. Bewerbungserscheinungen 

243.
Experimentiren 80 f. Bei Nach- 

ahmungsspielen 75, 178, 179. Bei 
Baukiinsten 159. Die Neugier ais 
geistiges E. 210. Werth fiir die 
Bildung von Causalbeziehungen 295. 
Ais Centralbegriff der Kunst 338 f.

Eyra. Jagdspiel 129.

F.
Falkenstein. Ueber den Gorilla: 

Experimentiren 82, Freude am Larm 
(Trommeln) 91, Tanzen 114, Nach
ahmungsspiel 180.

F e 1 d h u h n. Kampfspiel 140.
Fere. Spaltung des Bewusstseins im 

Traum 319.
Filix. Pflegespiel beim Hund 165. 
Finken. Gesang 278.
Finsch. Bewegungsspiel beim See- 

lowen 104.
Fische. Bewegungsspiele 94 f. Neu

gier 220. Bewerbung 96, 267.
Fischer, J. v. Bewerbungserschei

nungen beim Mandril 246 f.
Fischer, K. Ueber Kant 42. Schil

ler^ Theorie der asthetischen Frei
heit 332.

Fischotter. Experimentiren 81. 
Balgerei 137. Liebesspiele 258,268.

Fitch. Pflegespiel bei der Hauskatze 
167.

Flaubert. Spaltung des Bewusst
seins bei der kiinstlerischen Pro
duction 320.
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Fliegenschniipp er,indiseher. Bau- 
kiinste 154.

Flótenwurger. Gesang 280 f.
Flourens. Verhaltniss von Instinct 

und Intelligenz 62 f.
Flugel. Ueber Wasmann 26. Ueber 

die Vererbung erworbener Eigen
schaften 51. Ueber das Waschen 
des Gesichts beim Hunde 185.

Flugfische. Bewegungsspiele 94 f. 
Flughahn. Bewegungsspiel 94.
Flugspiele der Vogel 101 f., 259 f., 

268 f.
Forel. Ueber die Vererbung er

worbener Eigenschaften 51. Ver- 
kiimmerung des Nahrungstriebes bei 
Ameisen 53. Kampfspiele der Amei
sen 135.

Foveau de Courmelles. Primare 
und secundare Instincte 43.

Franek. Nachahmungsspiel derDom- 
pfaffen 192.

Freiheitsgefiihl beim Spiel 10, 
302, 330 ff.

Fuchs. Balgerei 71. Bewegungs
spiel 106. Spiel mit der lebenden 
Beute 117, mit der lebenden Schein- 
beute 123.

Furnarius. Liebesduette 257.

G.
Gal ton. Ueber die Vererbung er

worbener Eigenschaften 51. Ueber 
die Tragweite des Selectionsprin- 
cips 58.

Gans. Schwimmenlernen 100. Massen- 
spiele 207. Neugier 228.

Gardener. Neugier der Motten 221. 
Gartenrothschwanzchen. Flug- 

iibungen 101.
Gazelle. Weitsprung 108. Massen- 

spiele 204. Neugier 218.
Gedachtniss, vererbtes 44.
Gefuhl, ais urspriinglichstes psychi- 

sches Phanomen beim Spiel 70, 293 ff. 
Definition 293 f. Vermischung mit 
intellectuellen Elementen 337.

Gellert. Rationalismus 24.
Gemse. Bewegungsspiele, „Schlitten- 

fahren“ 109. Kampfspiel 139. Neu
gier 218.

Genie. Aeusserer Zweck beim genia- 
len Schaffen 300 f. Yerhaltniss zu 
hypnotischen Zustanden 321.

Gepard. Bewegungsspiel 107. Balge
rei 136.

Gesner. Jagdspiel der Katze 126. 
Bewerbungserscheinungen bei dem 
Mandril 246. Eitelkeit der Pfauen 
270.

Gewohnheit, vererbte 44. 
Gewohnheits-Ich 315 f.
Gib bon. Bewegungsspiel 113. Musika- 

lische Begabung 277.
Gimpel s. Dompfaffe.
Girlitz. Flugkiinste261. Entfaltung 

des Federschmuckes 272.
Girtanner. Zerstorungstrieb beim 

Lammergeier 90.
Glockenvogel. Gesang 281 f. 

Schnabelzierde 281.
Gliihwiirmchen. Bewegungsspiel 94.
Gnu. Necklust 133.
Goethe. Ueber das kiinstlerische 

Producieren 321.
Goldfasan. Entfaltung des Gefie- 

ders 271.
Goldhahnchen. Jagdspiel 124. 

Kampfspiel 140. Begattungsspiel 
254. Entfaltung des Federschmuckes 
273.

Goldregenpfeifer. Flugkiinste 261.
Gol z. Ueber den Gesang der Spott- 

drossel 190.
Gorilla. Experimentiren 82. Freude 

am Larm (Trommeln) 91. Tanze 
113 f. Nachahmung 180.

Gosse. Jagdspiele des Ani 124.
Gould. Baukiinste der Laubenvogel 

153, 156, der Kolibris 154.
Gourcy. Nachahmungskiinste der 

Kalanderlerche 193.
Grasmucke. Flugiibungen 101. Lie

besspiele 260.
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Graupapagei. Pflegespiel 171.Nach
ahmung 199 f. Aesthetische An
schauung 228.

Grischow. Jagdspiel beim Edel
man! er 120 f.

Grosse. Praxis, Spiel und Kunst 297. 
Aeusserer Zweck der kiinstlerischen 
Production 301.

Grossflosser. Liebesspiel 96.
Grosstrappe. Entfaltung desFeder- 

schmuckes 273.
Gru ngrauspecht. Liebesspiele 255. 
Griinling. Flugkiinste 261.
Giinzel. Die Elster: Jagdspiel 124, 

asthetische Anschauung 227.
Guts Muths. Das Spiel ais Er

holung 13.

H.
Haas. Jagdspiel der Hirsche 123. 
Haast. Neugier beim Keanestor 221. 
Habeneck. Musikalischer Hund 183. 
Haeckel. Gegen Weismann 47. 
Hanfling. Entfaltung des Feder

schmuckes 272.
Halsbandsittich. Nachahmung201. 
Hammerkopf. Baukiinste 155.
Hans son. Genie und Hypnose 321. 
Hartebeest. Liebesspiel 258.
Hartmann, v. Das Spiel ais In

stinct 7. Der Instinct und das Un
bewusste 27, 36. Das Bewusstsein 
beim Instinct 59 f. Instinct und 
Intelligenz 63, 67. Unbewusste
sexuelle Auslese 240 , 242. Schein- 
Tch 314, 319 f. Spaltung des Be
wusstseins beim asthetischen Genuss 
319 f., 323, 325.

Hase. Zum Trommeln abgerichtet 90. 
Bewegungsspiel 108.

Haubenlerche. Nachahmung 192 f. 
Hau srothling. Jagdspiel 123. 
Heersćhnepfe. „Meckern“ 286.
Hensei. Concerte der Briillaffen 275. 
Hertwig. Gegen Weismann 47. 
Hinrichtungen bei Thieren 204 f. 
Hirsch. Jagdspiel 123.

His. Ueber die Vererbung er
worbener Eigenschaften 51.

Hóffding. Ueber die Einbildungs
kraft 307.

Hoffmann. Nachahmung beim Hund 
184.

Homeyer. Der Wandertrieb der 
Vogel 101.

Honigdachs. Bewegungsspiel 107 f. 
Huber. Verkummerung des Nah- 

rungsinstinctes bei Ameisen 53; ihre 
Jagdspiele 125 und Kampfspiele 
134 f.

Hudson. Das Spiel ais Aeusserung 
der Lust 9, ais Vererbungserschei- 
nung 10 f., 238. Ueber den Instinct 
derPampaschafe 29, der parra jacana 
38 f. Stimmiibung bei chauna cha- 
varria 92 f, 207. Bewegungsspiele 
der Gluhwurmchen 94. Flugspiel 
bei chauna chavarria 102. Tanz- 
kiinste einer Kiebitzart 103 f. Jagd
spiele beim Puma 120, 129. Bau- 
kiinste der Viscacha 152 f. Nach
ahmung bei Lammern 186, bei dem 
patagonischen Spottvogel 194. 
Massenspiele der Wiesel 204, ver- 
schiedener Vógel 207 f. Hinrich
tungen bei Krahen 205. Neugier 
der Viscacha 219. Aesthetischer 
Genuss bei rupicola crocea 226. 
Ueber sexuelle Auslese 232. Die 
Liebesspiele ererbt 238, aus Kraft- 
iiberschuss erklart 245. Duette bei 
amerikan. Spechtarten 257. Ueber 
das Federkleid singender Vogel- 
weibchen 284. Eine Finkenart, die 
bei der Bewerbung schlechter singt, 
ais sonst 284.

Huggins. Ueber einen musikalischen 
Hund 183.

Huhn. GehenlernenlOO. Nachahmung 
189.

Humboldt. Bewegungsspiele der 
Flugfische 95. Beutespiel beim Ja
guar 117f. Neeklust des Tukan 134. 
Stimmapparat der Briillaffen 276.
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Hu me- Ueber Instinct 36.
Hund. Balgerei 17, 135 f„ 138, 140 f., 

144 f. Leblose Scheinbeute 17, 127. 
163. Experimentiren 81, 85 f., 91. 
Stimmubung 91. „Schlittenfahren“ 
109 f. Bewegungsspiele 110 f. Spiel 
mit Kafern 117. Jagdspiel 118 f. 
Verstellung 119,303. Eindruck eines 
kunstlichen Hundes 162. Pflege
spiel 165 f. Nachahmungsspiel 181 f., 
184 f., 186. Neugier 217. Aesthe- 
tische Anschauung 227. Begattungs- 
spiel 254. Bewerbung durch Be- 
wegungskiinste 257, 268. Bewusst
sein d. Scheinthatigkeit beim Kampf- | 
spiel 298 f. Phantasie 306.

Hyane. Kampfspiel 137. 
Hyanenhund. Balgerei 136.
Hypnotismus 212, 308, 314 ff., 323 f. 
Hysterie 314, 324 f.

J.

Jacana. Massenspiele 208.
Jager. Ueber den „Angstduft^ ge- 

hetzten Wildes 115.
Jagdspiele 114 ff.
Jaguar. Beutespiel 117 f. , 129.

Balgerei 136.
James. Das Spiel ais Instinct 7. 

Der Briitinstinct 39. Vererbung er- 
worbener Eigenschaften 51. Begriff 
des Instincts 57. Instinct und In- 
telligenz 62. Nachahmungstrieb 72, 
173. Acquisitiveness 159 f. Sociale 
Wirkung des Naehahmungstriebes 
202 f. Nutzen der Neugier 210. 
Aufmerksamkeit 214. Neugier beim 
Krokodil 220.

Janet. Verdoppelung der Personlich- 
keit 314, 317 f.

Ibis. Necklust 134.
Ibis, patagonischer. Massenspiel 207. 
Ideenasso ciatio n. Beim Nach

ahmungstrieb 173 f., bei der theore- 
tischen Aufmerksamkeit 214.

Jean Paul. Erklarung des Spiels 
durch Kraftiiberschuss 2. Ueber 
das Experimentiren 80.

J e e n s. Nachahmungstrieb beim Hund 
185.

Illusion beim Spiel und in der Kunst 
297, 308.

Insecten. Bewegungsspiele 93 f. 
Jagdspiele 125. Kampfspiele 134 f. 
Neugier 221.

Instinct. Im Spiel 11 ff. Histo- 
risches 22 ff. Primare und secun- 
dare I. 42 f. Bewusst oder unbe- 
wusst? 56 ff. Definition 62. Ge- 
mischte I. 62 f. Verhaltniss zur 
Intelligenz 62 f. Unvollkommene I. 
64. Beim Nestbau 148 f. ' Besitz- 
trieb 159, 173. Nachahmung ais I. 
12, 65, 71 f., 173 f. Die Liebesspiele 
ais I. 238 f., 245 f. Lust an der Be- 
friedigung des I. 293 f.

Inst rum en tal musik der Affen 91, 
der Vogel 285 f.

Intelligenz. I. der Thiere iiber- 
haupt 23 ff., der Vbgel 251 f. Zuruck- 
getretene I. 46. Verhaltniss zum 
Instinct 62 f. Pórderung der I. 
durch das Spiel 65 f., durch den 
Nachahmungstrieb 71 f.

Jugendspiele. Sie sind das Haupt- 
problem 6, 68, 292.

Jugendzeit. Yielleicht um der 
Spiele willen besteliend 67 f.

Junghuhn. Kletterkiinste der Ja- 
vaneraffen 113.

K.
Kaka. Bewerbungskiinste 259 f.
Kakadu. Zerstorungstrieb 89. Nach- 

ahmungskunste 201.
K a k a p o. Kampfspiel 142 f.
Kalanderlerche. Nachahmungs- 

kiinste 193.
Kampf um’s Dasein 40 (vgl. Se

lection).
Kampflaufer. Kampfspiel 146 f. 
Kampfspiele 129 ff.
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Kanar ienvogel. Experimentiren82. 
Flugiibungen 97 f. Schaukeln im 
Ring 104. Singenlernen 188. Nach
ahmung 190. Sprechende K. 190 f. 
Neugier 222. Intelligenz 252. Ge
sang der Weibchen 284. Coquet- 
tiren 290.

Kaninchen. Nachahmung 177.
Kant. Hinweis auf die kiinstliche

Ziichtung 41 f. Analogien mit Weis- 
. mann 50. Natur- und Kunstgenuss 

313. Doppel-Ich 314. Pendeltheorie 
322. Einfluss auf Schiller 330. Be- 
griff der Freiheit 333.

Kapuzineraffe. Experimentiren87f. 
Bewegungsspiel 113. Nachahmungs
spiel 181.

Karolinasittich. Zerstorungstrieb 
89.

Kast ner. Nachahmungskiinste der 
Papageien 199. Aesthetische An
schauung beim Papagei 228.

Katze. Spiel mit der leblosen Schein- 
beute 17, 19, 125 f. Experimentiren 
81,91. Stimmiibung 91. Bewegungs
spiel 108 f. Spiel mit der Maus 
116, mit der lebenden Seheinbeute 
120. Balgerei 136. Pflegespiel 
167 f. Nachahmung 177. Massen- 
spiel 207. Lauern 211. Neugier 
218. Concerte 276 f.

Keanestor. Neugier 221, 222.
Keilschwanzsittich. Nachahmung' 

201.
Keimplasma 46.
Keller. Historisches iiber die Nach- 

ahmungslust der Affen 178 f., iiber 
den Nachtigallenschlag 280.

Kiebitz. Tanzauffiihrung des spur- 
winged lapwing 103 f. Bewerbungs- 
kiinste im Zorn 251. Flugkiinste 
261. Tanzkiinste 265.

Kieferkreuzschnabel. Flugkiinste 
261.

Kirchner. Historisches iiber den 
Instinct 29. Intelligenz der Vogel 
252.

Klammeraffe. Kletterkiinste 112. 
Kleiber. Kampfspiel 140. 
Kleinspecht. Jagdspiel 124. 
Kleptomanie 160.
Klumpp. Der Ernst im Spiel 69.
Kohlmeise. Neugier 223.
Kohn. Ueber die Aufmerksamkeit 

211, 213.
Kolibri. Baukiinste 154.
Kolkrabe. Diebsgeliiste 154. Pflege

spiel 171. Nachahmungskiinste 197 f. 
Neugier 221.

Kondor. Tanzkiinste 266.
Kormoran. Beutespiel 118.
Kornweih. Flugkiinste 262.
Krahe. Diebsgeliiste 154. Nach

ahmung 177. Hinrichtungen 205. 
Massenspiel 207. Tanzkiinste 266.

Kraftuberschuss 1 ff., 106, 234 ff, 
293.

Kragengeier s. Lammergeier.
Kranich. Flugspiel 101 f. Jagd

spiel 129. Liebesspiel 262. Intelli
genz 263. Tanzkiinste 263 f.

Krauss. Flugiibungen der Storche 98.
Kreuzschnabel. Liebesspiele 255.

Flugkiinste 261. Entfaltung des 
Gefieders 272.

Kristan vonHamle. Ueber Papa
geien 198.

Kr oko dii. Neugier 220.
Kropotkine. V ersteckspiel einer

Katze 120.
Kuckuck. Liebesspiele 273. Co- 

quettiren 290.
Kiilpe. Ueber die Aufmerksamkeit 

211, 212 f. Ueber die Erinnerung 
307.

Kuguar s. Puma.
Kuh. Kampfspiel 141. Massenspiele 

204. Eine „Hinrichtung" 205. Neu
gier 217.

Kuliantilope. Jagdspiel 123.
Kunst. Das Experimentiren ais Vor- 

stufe der K. 93, 338. Vorstufe der
K. bei den Baukiinsten 160. Die 
drei Hauptprincipien derK. 160,338 f. 
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Verhaltniss der K. zum Spiel 297, 
305 f., 338 f. Negatives Moment in 
der K. 300 , 338. Aeusseres Zweck 
in der K. 300 f. Spaltung des Be- j 
wusstseins bei der kiinstlerischen | 
Production 320 f. Kunst und Frei
heit 330 f. System der Kiinste 339 f.

Kunstbauten der Thiere 150.
K u r o 1. Flugkiinste 261. 
Kussmaul. Ueber Reimarus 34.

L.

Lammergeier. Experimentiren, Zer- 
storungstrieb 90. Kampfspiel 143. 
Neugier 223.

Lam arek ’sche Theorie 39, 40, 43, 50.
Landmann. Ueber das Doppel-Ich 

314.
Lange. Bewusste Selbsttauschung 

297,308 ff. Natur- und Kunstgenuss 
313. Pendeltheorie 321 ff. Die 
illusionsstbrendeu Momente in der 
Kunst 338.

Laubenvogel. Baukiinste 151, 153, 
155 f. Coąuettiren 290.

Laubsanger. Liebesspiel 256. 
Laubvogel. Flugiibungen 101.
Lazarus. Spiel ais Erholung 14. 

Geistesarbeit beim Skat 18. Ueber 
den Spieltrieb 69. Das Wort 
„spilan“ 336.

Lehmann. Definition des Lust- 
gefiihls 293. Vermischung der Ge- 
fiihle mit intellectuellen Elementen 
337.

Leibnitz. Nachahmungskiinsteeines 
Hundes 183.

Lenz. Kletterlust der Ziegen 108. 
Beutespiel des Edelmarders 117, des 
Fuchses 117. Neugier der Nage- 
thiere 219. Intelligenz derKraniche 
264. Gesang der Finken 278.

Leopard. Balgerei 136.
Lerche. Gesang der Weibchen 284. 
L e r oy. Die Intelligenz der Thiere 23.

L. ais Yorlauter Lamarck’s 44. Die 

Aufmerksamkeit der Thiere 210. 
Verstellungskunst der Wólfe 304.

Lessing. Zur „Freude am Ursache- 
sein11 83.

Leutemann. Nachahmungsspielbeini 
Orang-Utan 180.

Levaillant. Verstellungskunst eines 
Affen 303 f.

L e w e s. „Lapsing of intelligence11 43.
Liebe. Flugiibungen der Wander- 

falken 98 f. Tanzkiinste des Kiebitz 
265.

Liebesspiele 230ff. IhreVererbung 
238 f., 245 f. Eintheilung 253.

Lin den. Zerstorungstrieb b. Kakadu 
89. Necklust beim Molukkenkakadu 
133.

Lindsay. Baukiinste der califor- 
nischen Waldratte 153.

Loango-Expedition 78 (vgl. Fal- 
kensteiu, Pechuel-Loesche).

Lockwood. Ueber amerikanische 
Singmause 278.

Los che. Bewegungsspiele beim Del- 
phin 105.

Lówe. Stimmiibung 91. Balgerei 
136. Nachahmung 206.

Lor i. Nachahmungskiinste 201.
Lot ze. Ueber Instinct 37. Erweite- 

rung des Ichgefiihls 161.
Lubbock. Verkiimmerung des Nah- 

rungsinstinctes bei Ameisen 53.

M.
Mac Cook. Kampfspieleder Ameisen 

135.
M a d a g a s k a r w e b e r. Entfaltung des 

Hochzeitsschmuckes 269.
Marzente. Liebesspiel im Wasśer 

263.
Mai er. Sprechender Wellenpapagei 

201.
Makak. Kletterkiinste 113.
Malebranche. Schilderung ge- 

spannter Aufmerksamkeit 215.
Mandril. Bewerbungserscheinungen 

246.
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Mant ega z z a. Das Coąuettiren in | 
der Thierwelt 290.

Marholm. Das Tagebuch von I
M. Baschkirtzew 328.

Marshall. Wandertrieb der Vogel 
101. Historisches iiber die Papageien 
198. Geplauder der Papageien 198. 
Das Trommeln der Spechte 285.

Massenspiele 202f., 245.
Matthes. Pflegespiel beim Hund 166. 
Maus. Neugier 219.
Meerkatze. Zerstorungstrieb 86. 

SelbstgefertigteSchaukel 114. Pflege
spiel 170.

Meier, G. F. Seine Bedeutung ais 
Thierpsychologe 34.

Meise. Liebesspiel 255. 
Metaphysik 28.
Meynert. Ueber die Vererbung er- 

worbener Eigenschaften 51, 55 f.
Middendorff. Eintungusischer Bali 

209, 226.
Milan. Flugkiinste 261, 262.
Mili, James. Ueber den Nach- 

ahmungstrieb 72, 173 f.
Mittelschnepfe. Bewerbungs- 

kiinste 273.
Monchsgrasmucke. Gesang im 

Winter 283.
Mohrenpavian. Necklust 131. 
Moll. Hypnotische Experimente 324 f. 
M olukk en kaka du. Necklust 133. 
Morgan. Spiel aus Instinct 19. Ueber 

primare und secundare Instincte 43. 
Neugier einer Katze 218. Ueber 
sexuelle Auslese 232.

Muller, A. und K. Das Spiel ais 
Aeusserung der Lust 8 f. Ueber 
Instinct 36. Verhaltniss von In
stinct und Intelligenz 63. Das Ex- 
perimentiren junger Hunde 81. Flug- 
iibungen der Sperlinge 98, der Zug- 
vogel 101. Bewegungsspiel beim 
Edelmarder 106, beim Damwild 
108. Jagdspiel beim Wiesel 117, 
beim Fuchs 123, beim Eichhornchen 
123, beim Steinmarder 123, bei der 

Katze 125. Balgerei beim Wiesel 
137, beim Dachs 138, beim Damwild 
139. Ueber den Nestbauinstinct 
149 f. Baukiinste des Zaunkónigs 
151, 154, der Bastardnachtigall 154. 
Nachahmung beim Steinmarder 186 f., 
beim Raben 197. Ueber die Paarung 
der Vogel 244 f. Intelligenz dei’ 
Vogel 251. Liebesspiele des Stein- 
marders 258, des Fischotters 258, 
derRothschwanzchen 272. Paarungs- 
ruf der Rohrdommeln 286. Coquet- 
tireu der Eichhornchen, Wasser- 
spitzmause, Rehe 289f. Verstellungs- 
kunst eines Huhnerhundes 303.

M u 11 er, H. Experimentirenbeijungen 
Nestvogeln 82. Flugversuche der 
Kanarienvogel 97. Das Gehenlernen 
junger Nestv6gel 100. Nachahmung 
bei jungen Nestvogeln 189.

Miitzel. Jagdspiel des Nasenbaren
122.

Murmel thiere. Jagdspiele 123. 
Musang. Jagdspiel 129.
Musik. Das Experimentiren ais Vor- 

stufe der Vocal- und Instrumental- 
musik 90 f. Musikalische Hunde 
182 f. Musikalische Bewerbungs- 
kunste 274 ff.

nr.
Nachahmung. Das Spiel ais N. 5 f.

N. ais Instinct 12, 65, 71 f., 173f.
N. beim Singenlernen der Vogel 
64 f., 274, 284. N. der Intelligenz- 
entwickelung dienend 71 ff., 176. 
Bei gesellig lebenden Thieren 73, 
177. Beim Nestbau 148 f. Ais eines 
der Grundprincipien der Kunst 160, 
339 f. Bei den Baukiinsten 161. 
Beim Menschen 177. Sociale Wir- 
kung 202 f. „Innere Nachahmung" 
157, 215.

Nachahmungsgefuhle 215, 224. 
Nachahmungs spiele 75, 173 ff.,

224 f., 311.
Nachtfalke. Liebesspiele 260.
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Nachtigall. Flugiibungen 101, Neu
gier 223, Gesang 278 f.
achtreiher. Kampfspiel 145. 
apoleonsvogel. Entfaltung des 
Hochzeitsschmuckes 268.
asenbar. Jagdspiele 122.
a u mann, Wandertrieb der Vogel 
37 f., 101. Vogel, die sich schaukeln 
104. Jagdspiel beim Hausrothling
123. Kampfspiele der Bachstelzen 
140, der Nebelraben 142, der Dohlen 
143, der Kampflaufer 146. Der 
Nestbauinstinct 149, 150. Pflege
spiel beim Teichhuhn 172. Singen- 
lernen der Buchfinken 188. Nach
ahmung beim Bluthanfling 192, beim 
Kolkraben 197. NeugierderKohlmei- 
sen, Staare, Rothkehlchen 223. Intel
ligenz der Storche 251, Distelfinken 
252, Kraniche 264. Liebesspiele der 
Bekassinen 261, Storche 262, 265, 
Kraniche 262, 264. Wespenbussarde 
263, Marzenten 263, Blaumeisen 269, 
Kuckucke 273. Gesang der Nach
tigall 278 f., 280, des Bluthanf lings 
283. Trommeln der Spechte 285. 
Klappern der Storche 286. Gebrull 
der Rohrdommeln 286 f.
ebelkrahe. Kampfspiel 142. 
Diebsgeliiste 154.
ebelparder. Beutespiel 117. 
eckerei 131 ff.
eodarwinismus 46, 50 f. 
eolamarekismus 50.
estvogel, jungę. Experimentiren 
82. Flugversuche 97 f. Gehenlernen 
100. Nachahmung 189.
eugier 179, 210ff. Lustgefiilil bei 
der Befriedigung der N. 295. 
ietzsche. Der Kampf um die Macht 
295.
ilpferd. Bewegungsspiel 108. 
ordlinger. Jagdspiel beim Wiesel 
121 f.

No 11. Bewegungs- und Jagdspiele 
bei den Bitterlingen 94.

O.
Ocyphaps lophotes. Entfaltung 

des Federschmuckes 272.
Oelzelt-Newin. Intelligenz der 

Vbgel 252.
Orangevogel. Entfaltung des 

Federschmuckes 273.
Orang-Utan. Experimentiren 81, 

87. Bewegungsspiel 112. Pflege
spiel 168. Nachahmungsspiel 180.

Oscilador. Flugkiinste 259.
Overflow of energy 1 ff., 16 (vgl. 

Kraftuberschuss).
Owen. Musikalische Begabung des 

Gibbon 277.
Ozelot. Jagdspiel 129. Balgerei 136.

P.
Pampastrauss. Tanzkiinste 265.
Panmixie 54, 63.
Panther. Experimentiren 81.
Papagei. Zerstorungstrieb89. Schau

keln 104. Pflegespiel 171. Nach
ahmung 198 f. Neugier 221. Ver- 
stellungskunst 304 f.

Paradie svogel. Eitelkeit 270. Ent
faltung des Federschmuckes 270, 
271. Rasseln mit den Federkielen 
285.

Par di es. Musikalische Hunde 183.
P a r r a j a c a n a. Macht des Instinctes 

38 f. Massenspiele 208.
Paske. Neugier beim Raben 221. ,
Pavian. Experimentiren 86. Neck- 

lust 132. Pflegespiel 163, 168 f. 
Bewerbungserscheinungen 246, 268.

Pechuel-Loesehe. Zerstorungstrieb 
beim Pavian 86. Schaukel, von 
einer Meerkatze verfertigt 114. 
Kampflust eines afrikanischen Ham- 
mels 141. Pflegespiel beim Pavian 
163, bei Meerkatzen 170. Aesthe- 
tische Anschauung bei cerocebus 
albigena 227.

Pereira. Die Thiere ais Automaten 
23.



Register. 353

Personi fi kation, aesthetische 215, 
339 f.

Pfau. Eitelkeit 269. Entfaltung des 
Federschmuckes 271. Das Rasseln 
mit den Federkielen 285.

Pfeifente. Massenspiel 208.
Pferd. Bewegungsspiel 108. Jagd

spiel 120. Necklust 133. Balgerei 
139. Massenspiel 204. Neugier 217.

Pflegespiele 162 if.
Pflegethiere 164ff. Wirkungen des 

Nachahmungstriebes beiPfl. 184.188.
Phantasie 305f.
Philostratus. Nachahmungstrieb 

beim Affen 178.
Pieper. Kampfspiel 140.
Pierąuin de Gembloux. Ueber 

musikalische Hunde 183.
Pietruvsky. Pflegespiel beim Kolk- 

raben 171.
Plato. Die Anamnesis 74.
Polyplektron. Entfaltung des 

Federschmuckes 271.
Po sit i vismu s 27.
Potts. Flugkiinste der Kakas 259. 
Potwal. Bewegungsspiel 105 f.
Po uch et. Instinct und Intelligenz 62. 
Praxiteles. Linie des P. 266.
Preyer. Instinctive Gehbewegungen 

beim Kind 39. Der Instinct ais 
vererbtes Gedachtniss 44. Bewusst
sein der Scheinthatigkeit bei spielen
den Kindern 71. Das Experimen- 
tiren 80. Die „Freude ąm Ursache- 
sein“ 83. Verwandtschaft der Grau
samkeit mit sexuellen Regungen 130.

Prinzenvogel. Baukiinste 156.
Puma. Experimentiren 81. Jagd

spiel 120, 129. Kampfspiel 136.
Puppe, Spiel mit der 162 f.

R.
Rabę. Zerstorungstrieb 90. Diebs- 

geliiste 154. Nachahmungskiinste 
195 f. Neugier 221 f.

Rabenkrahe. Flugspiel 102.
Raffles. Jagdspiel des Nebelparders 

117.
G r o o s , Die Spiele der Thiere.

Ramsay. Baukiinste des Prinzen- 
vogels 156.

Ratel s. Honigdachs.
Ratte. „Hinrichtungen" 205.
Raubvogel. Flugspiele 102f., 262f. 
Ray-Lankester. Ueber die Ver- 

erbung erworbener Eigenschaften 
51.

Reh. Aesthetische Anschauung 227. 
Bewerbung 258. Coąuettiren 289.

Reimarus. Ueber Instinct 22, 24, 
34 f. Ueber das Saugen an der 
Brust 35 f.

Rengger. Stimmiibung beim Cay- 
Affen 91. Kletterkiinste der Kapu- 
zineraffen 113. Jagdspiel bei 
Jaguar, Chibi-guazu und Eyra 129. 
Necklust beim Cay-Affen 132.

Rey. Zerstorungstrieb beim Karo- 
linasittich 89 f. Neugier beim Sper
ling 222.

Ribot. Ueber den Instinct 22. In
stinct ais conscience óteinte 44. 
Gegen Weismann 47. Ueber die 
Aufmerksamkeit der Thiere 210. 
ZurTheorie der Aufmerksamkeit215. 

Richter. Pflegespiel beim Hund 166. 
R i n d. Kampfspiel 139.
Robbe. Neugier 220.
Rosę. Ueber den Gesang des Gim- 

pels 192.
Rohrdommel. Paarungsruf 286 f. 
Rollenbewusstsein. 127, 140, 302 

(ygl. Scheinthatigkeit).
Romanes, G. J. Begriff des In- 

stinctes 24. Instinct junger Kanin- 
chen und Frettchen 38. Primare 
und secundare Instincte 42 f. Ueber 
Weismann 47,49. Ueber Vererbung 
erworbener Eigenschaften 54 f. 
Ueber die Spiele der Thiere 77. 
Ueber das Bewusstsein beim Instinct 
59. Ueber das Spiel der Fische 95. 
Jagdspiel beim Hunde 111. Ueber 
das Spiel mit der lebenden Beute 
116. Baukiinste der syrischenSpecht- 
meisen, Bayavogel, Hammerkópfe 

23
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154 f. Ueber einen verruekten 
Tauber 158. Eindruck einer Puppe 
auf Affen 162. Musikalische Hunde 
183. Ueber den Yogelgesang 188. 
Nachahmungskunste der Amsel 194. 
„ Hinrichtungen" bei Thieren 205. 
Neugier beim Hund 217, bei den 
Fischen 220, bei Insekten 221. In
telligenz der Vogel251. DerSchlauch 
am Schnabel der Glockenvógel 281. 

Romanes, Miss. Experimentiren und
Zerstorungstrieb beim Kapuziner- 
afifen 87 f. Nachahmungsspiele beim 
Kapuzineraffen 181.

Rothkelchen. Neugier 223. Ge
sang ausserhalb der Paarungszeit
283. Gesang der Weibchen 284.

Rothschwanzchen. Entfal tung
des Federschmuckes 272.

Routh. Nachahmung beim Hund 185. 
Rudolf, Kronprinz v. Oesterreich.

Flugkiinste des Milan 262.
Rupicola crocea. Aesthetischer 

Genuss 226. Liebesspiele 270.
Russ. Nachahmung beim wilden 

Kanarienvogel 190. Sprachverstand- 
niss bei V6geln 190. Sprechende 
Kanarienvogel 190 f. Nachahmungs
kunste der Haubenlerchen 192 f., 
der Staare 194, der Papageien 199 f., 
der Kakadus 201, der Sittiche 201. 
Liebesspiele der Napoleonsvbgel 
268, Madagaskarweber 269, Dor- 
nastrilden 273. Ycrstellungskunst 
der Papageien 304.

S.
Saatkrahe. Diebsgeluste 154.
Sale. Kampfspiele beim Kakapo 142f. 
Sammeleifer 160.
Saussure. Jagdspiel beim Coati 122. 
S a v a g e. Trommelnde Schimpansen 

91.
Saville Kent. Necklust beim Del- 

phin 133.
Schaeffer. Kampfspiel und Ge

schlechtstrieb 130 f.

Schaf. Bewegungsspiel 108. Kampf
spiel 139, 141 f. Nachahmungstrieb 
176, 186.

S c h a 11 e r. Das Spiel ais Erholung 
13 f. Das Spielen der Kinder 15.

Scharlachwurger. Gesang 280f. 
Scheinbeute, Spiel mit der, 118 ff., 

125 ff.
Schein-Ich. 314ff.
Scheinthatigkeit. 70 f, 127, 128, 

140, 146, 298 f., 302 ff.
S che i tli n. Esperimentiren beim 

Panther 81. Zerstorungstrieb beim 
Elephanten 86. Trommelnde Hasen 
90. Flugspiele beim Kranich 101 f. 
Springubungen junger Katzen 109. 
Spiel der Katze mit der Maus 116. 
Beutespiel der Wildkatze 117. Jagd
spiel beim Pferd 120, beim Storch 
123, beim Affen 128, beim Kranich 
129 Necklust beim Pferd 133. 
Kampfspiele der Alpenkuhe 141. 
Nachahmungstrieb ais Instinct 173. 
Nachahmungsspiel beim Hund 181, 
188. Neugier beim Hund 217, bei 
der Ziege 217, bei der Nachtigall 
217, beim Zeisig 223. Tanzkunste 
der Kraniehe 265. Katzenconcerte 
276 f

Schelling. Begriff des Instinctes 
26 f.

Schiller. Erklarung des Spiels durch 
Kraftiiberschuss 1 ff., 18, 235, 293. 
Ueber die teleologische Naturbe- 
trachtung 39 f. Zur „Freude am 
Ursache-sein“ 83. Bewegungsspiele 
bei Insecten 93 f. Kunst und Spiel
trieb 305. Der aufrichtige Schein 
313. Das Schone unsere That 327. 
Die Entwickelung von SchilleFs 
Aesthetik 329 f. Der Begriff der 
aesthetischen Freiheit 330 f.

Schimpanse. Esperimentiren 86. 
Freude am Larm 91. Nachahmungs
spiel 180.

Schlegel. Bewegungsspiel beim 
Gepard 107.
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S chmette rling. Bewerbung 267. 
Schmidkunz. Zum Problem der 

kunstlerischen Production 321.
Schnabelthier. Balgerei 137.
Schneider. Das Spiel ais Instinct

12. Der Instinct ais vererbte Ge
wohnheit 44, 45, 51. Ueber das Be
wusstsein beim Instinct 59. Die 
Relativitat der Zwecke 60 f. Der 
Nachahmungstrieb 72 f., 173. Wir
kung bewegter Gegenstande auf die 
Aufmerksamkeit 125.

S c h n e i d t. Sprechende Wellensittiche 
202.

Schnepfe. Liebesspiele 261, 269, 
273, 286.

Schonheit. Gefuhl fiir Sch. im 
Thierreich 157, 160, 231 ff., 239f. 
Unterschied von „aesthetisch" und 
„schon" 229, 306. Spaltung des Be
wusstseins beim Genuss des Schonen 
325 f. Verhaltnis zum Princip der 
Ausschmiickung 339 f.

Schomburgk. Entfaltung des Hoch
zeitsschmuckes bei rupicola crocea 
270.

Schopenhauer. Aesthetische An
schauung beim Hunde 227.

Sehreiner. Aesthetische Anschau
ung beim Reh 227.

Schub erth. DerBegriffdesInstinctes 
27.

Schutzfarbung 233, 239.
Schwalbe. Pflegespiel 172.
Schwan. Liebesspiele im Wasser 

263.
Schwanzmeise. Schaukelkiinste 

104.
Sch warz spec ht. Trommeln mit 

dem Schnabel 285.
Schwein. Massenspiel 204.
Sch wein furt h. Liebesspiele dei-

Hartebeests 258.
Sch w endt. Nachahmungskiinstebeim 

Papagei 199.

S c h w i m m v 6 g e 1. Schwimmiibungen 
99 f. Belehrung 99, 189. Bewer
bung 263.

Seehund. Bewegungsspiel 105, 107. 
Jagdspiel 123. Massenspiele 204.

Seeliiwh. Bewegungsspiel 104. Jagd
spiel 123. Kampfspiel 140. Massen
spiel 204.

Seiffertitz. Intelligenz eines 
Kranichs 263 f.

Seitz. Liebesspiel junger Antilopen 
6, 254. Ueber Bewegungsspiele 108. 
Spiel mit der lebenden Beute 116 f., 
mit der lebenden Seheinbeute 118.

Selbstdarstel lung 160f., 253, 339f. 
Selbsttauschung, bewusste. 297, 

308 ff.
Selection. 40, 230, 240, 244, 274. 

Negative S. 54. Tragweite der S. 
58. Wirkungen der S. auf die 
psychischen Begleiterscheinungen 
des Spiels 69 f. Sexuelle S. 157, 
230 ff.

Siamang. Bewegungsspiel 112. 
Necklust 131.

Siebeck. Bewusstseinsspaltung im 
Traum 319.

Sigismund. Das Experimentiren 80. 
Signalreiz. 211, 212.
Sikorski. Spiel und Aufmerksam

keit 210.
Singdrossel. Flugiibungen 101.
Singmaus. Musikalische Begabung 

267 f.
Smitt. Bewegungsspiel beim Orang

utan 112.
Sotheby. Sprechender Kanarien- 

vogel 191.
’ Souriau. Das Spiel ais Instinct 12, 

ais Voriibung 20. Bewegungsbe- 
durfniss junger Thiere 294. Freude 
an energischer Thatigkeit 294 f. 
Zweck beim Spiel 296 f. Freude 
an der spielenden Bewegung 301 f.

Soyaux. Nachahmungskiinste beim 
Graupapagei 200.

23
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Spalding. Ueber denInstinct junger 
Huhner, Schwalben und Katzen 38.

Specht. Liebesduette 257. Trom- 
meln mit dem Schnabel 285.

Speclitmeise, syrische. Baukiinste 
154.

Speckter. Fabel iiber den Nach
ahmungstrieb des Affen 179.

Spencer. Das Spiel ais Aeusserung 
uberschussiger Nervenkraft 1 ff, 18, 
235, 293. Das Spiel ais Nachahmung 
5. Das Spiel gefangener Thiere 12, 
106. Survival of the fittest 40, 231. 
Gegen Weismann 47. Beispiel der 
Vererbung erworbener Eigenschaf
ten 54. Ueber den Instinct 57, 59. 
Ueber den Nachahmungstrieb 73, 
175 f. Nachahmungstrieb bei Vogeln 
175 f., 202, bei Schafen 176. Ueber 
sexuelle Auslese 232. Erklarung der 
Liebesspiele durch Kraftiiberschuss 
245. Ueber eine Drossel, die zur 
Paarungszeit schlechter sang ais 
sonst 284. Ueber die Freude am 
Erfolg 296.

Spengel. Ueber die Yererbung er
worbener Eigenschaften 51.

Sperling. Experimentiren 82. Flug- 
iibungen 98. Kampfspiel 140. Neu
gier 222. Liebesspiele 255.

Spiel. Aus Kraftiiberschuss 1 ff, 21, 
106, 293. Ais Nachahmung 5 ff. Ais 
Instinct 11 ff. Ais Erholung 13 ff. 
Ais Vorubung und Einiibung 6, 20 f. 
Ais Aeusserung der Lust 8 f. Spiel 
und Freiheit 10, Spiel ohne Kraft- 
iiberschuss 16 ff., 293. Biologisclie 
Bedeutung 19 ff. Sp. ais Ergebniss 
der Selection 20 f. Aus vererbten 
Gewohnheiten erklart 45. Der In- 
telligenzentwickelung dienend 65 f. 
Spiel und Ernst 69. Spiel und Be- 
rufsthatigkeit 69. Sociale Bedeutung 
71. Idealisirung des Spiels 75, 302 ff. 
Spiele der Erwachsenen 76. System 
dei- thierischen Spiele 79. Das Ex- 
perimentiren 80 ff. Spiel und Kunst 

93, 160, 297 f., 305 f. Die Bewegunis- 
spiele 93 ff. Erfundene Spiele 109, 
114. Jagdspiele 114 ff. Kampfspiele 
129 ff. Baukiinste 147 ff. Pflege- 
spiele 162 ff. Nachahmungsspiele 
173 ff. Massenspiele 202 f. Neugier 
210 ff. Liebesspiele 230 ff. Psycho
logie der thierischen Spiele 292 ff. 
Bewusste Selbsttauschung beim Spiel 
297, 308 ff. Yerhaltniss zu hypnoti- 
schen Zustanden 314 ff. Die Frei
heit des Spiels 330 ff.

Spieltrieb. Das Wort nicht ganz 
correct 68 f. Bei Schiller 331.

Spinne. Bewerbung 267.
Spottdrossel. Nachahmung ' 190, 

193 f. Flugkiinste 260.
Spraclie. Verstandniss bei Vogeln 

190.
Springbock. Massenspiel 204. 
Sprodigkeit. 243 f., 288 f. 
Sprosser. Gesang 280.
Staar. Kampfspiel 140. Nach

ahmungskiinste 194 f. Gesang 194, 
283. Neugier 223. Liebesspiel 256.

Steinbock. Kampfspiel 139.
Steindrossel. Nachahmungskiinste 

194.
Steinen, v. d. Spaltung des Be

wusstseins im Traum 319.
Stein kr ahe. Diebsgeliiste 154.
Steinmarder. Jagdspiel 123. Nach

ahmung 186 f. Bewerbungskiinste 
258, 268.

Steinthal. Das Spiel ais Erholung 
13.

Steller. KampfspielederBarenrobbe 
139.

Stern. Wirkung bewegter Gegen- 
stande auf die Aufmerksamkeit 125.

Stiehling. Bewegungsspiel 94.
S ti e b e 1 i n g. Das Gehenlernen junger 

Huhner 100.
Stieglitz. Experimentiren 82. 
Stimmiibung, spielende, 91 f. 
Stokes. Baukiinste desLaubenvogels 

155.
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Stoli. Imitatire Suggestion beim Tanz 
209.

Storch. Flugiibungen 98. Jagdspiel
123. Liebesspiele 262,265. Klappern 
93, 286.

Strange. Baukiinste der Atlasyogel 
155.

Strauss. Tanzkunste 265.
Stricker. Ueber den Nachahmungs

trieb 73, 173.
Suggestion. Imitatire S. beim Tanz 

209. S. in der Kunst 300. Hypnoti- 
sche S. 308, 314 ff.

Sully. Ueber Schiller 3. Gegen 
Weismann 47. Ueber den Nach
ahmungstrieb 73, 177. Entstehung 
der Causalbeziehungen 295.

Swammerdam. Instinct der Wasser- 
schnecke 35.

Sycalis luteola. Singt wahrend 
der Bewerbung schlechter ais sonst
284.

Symmetrie der Farbung bei Thieren 
233, 234.

T.
Tanzkunste 263 f.
Tapó. Schwimmiibungen der Ganse 

100.
Tapir. Bewegungsspiel 108.
Tarde. Sociale Bedeutung des Nach- 

ahmungstriebes 203.
Taube. Bewerbungstanz vor einer 

Bierflasche 158. Flugkiinste 261. 
Tanzkunste 266. Entfaltung des 
Federschmuckes 272.

Teichhuhn. Pflegespiel 172.
Tennent. Neugier wilder Thiere 

220. Verstellungskunst des Ele- 
phanten 304.

Tetrao phasianellus. Tanzkunste 
266.

Tetrao umbellus. Kampfspiel 146.
Thierfreundschaften. 164f.

: Tiger. Bewegungsspiel 106. Balgerei
136.

Todtstellen der Thiere 213.
Toussenel. Pflegespiel bei der 

Schwalbe 172.
Tradition bei Thieren. 148, 161,275.
Tragisches. Lust am Tr. 325, 329.
Tragopanfasan. Entfaltung des 

Federschmuckes 271.
Traum. Verhaltniss zum Spiel 318f. 
T rei ber. Musikalischer Hund 182. 
Truthahn Bewerbungsspiel 285. 
Trutz farbung 233.
Tschudi, v. Bewegungsspiel beim 

Dachs 107. Neugier der Ziegen 218. 
Balze des Auerhahns 282 f. Gesang 
der Wasseramsel 283.

Tukan. Necklust 134.
Ty lor. Ueber sexuelle Auslese 232, 

234.

U.
Uferse.hilfsanger. Flugkiinste 260. 

Entfaltung des Gefieders 268.
Unterricht s. Belehrung.
Ursaehe-sein, Freude am. (Freude 

an der Macht, am Konnen, am Er- 
folg) 82 f., 117, 130, 178, 216, 252 f., 
295 f.. 327 f., 334, 336.

V.
Vari-Affe. Kampfspiel 139.
Vererbung erworbener Eigenschaf

ten 40, 43, 46 f., 50 f., 56, 68, 175 f., 
238 f.

Verstellung 119, 126, 303f.
Vielfrass. Bewegungsspiel 107.
Virchow. Ueber die Vererbung er

worbener Eigenschaften 51.
Yiscacha. Baukiinste 152f. Neugier 

219.
Vischer. Die Tiicke des Objects 

334.
Vogt. Gegen den Instinct 31.
Vosmaern. Experimentiren beim 

Orang-Utan 87.
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W.
Wahrheit. Verhaltniss zum Princip 

der Nachahmung 339 f.
Waldratte, californische. Bau- 

kiinste 153.
Walfisch. Bewegungsspiele 105 f. 

Liebesspiele 259.
Wallace. Ueber Hudson 9. Ueber 

den Instinct 30, 64. Anhanger 
Weismann’s 31, 51. Ueber die 
weisse Hinterseite mancher Thiere 
73. Experimentiren beim Orang
utan 81. Ueber den Nestbau 30, 
148. Ueber den Vogelgesang 30, 
64 L, 187 f. Ueber sexuelle Auslese 
232 ff. Schutz- und Trutzfarbung 
233. Erkennungszeichen der Thiere 
73, 233, 240. Bewerbung beim 
Menschen 241. Erklarung derLiebes
spiele durch Kraftuberschuss 235, 
245. Liebesspiel der Paradiesvogel 
271.

Wallaschek. Ueber Spencer 3. 
Das Spiel ais Nachahmung 5, 11. 
Ueber sexuelle Auslese 232.

Walter. Jagdspiel beim Kleinspecht
124.

Walzer-Tanz. Sinnlieher Reiz 267- 
Wanderfalk. Flugiibungen 98f. 
Wandertaube. Nachahmung 176. 
Ward. Neo-Darwinismus und Neo- 

Lamarckismus 50.
Waschbar. Experimentiren 84 f. 

Necklust 132. Balgerei 138. Neu
gier 219.

Was mann. Ueber den Begriff des 
Instincts 25 f. Verkiimmerter Nah- 
rungsinstinct bei Ameisen 53.

Wasseramsel. Gesang 283. 
Wasserratte. Liebesspiel 258f. 
Wasserspitzmaus. Coquettiren 

289.
Waterhouse. MusikalischeBegabung 

bei hylobates agilis 277.
Webervogel. Flechtarbeiten 150f.

Weinland. InstinctjungerSchnapp- 
schildkroten 39. Flugiibungen der 
Kanarienyogel 97 f. Ueber Vogel- 
gesang 188. Nachahmung beim 
Kanarienyogel 188. Neugier beim 
Waschbaren 219.

Weir. Ueber den Nestbau-lnstinct 
148. Entfaltung des Gefieders beim 
Distelfink 272.

Weismann. Ueber die Tragweite 
der exacten Forschung 28. Ueber 
naturliche Auslese 41. Seine Theorie 
46 ff. Ueber Instincte der Ameisen 
52 f. Ueber sexuelle Auslese 231. 
Tradition beim Vogelgesang 275.

Wellenpapagei. Pflegespiel 171. 
Sprachkiinste 201 f.

Wespenbussard. Kampfspiel 143. 
Liebesspiel 263.

Wetteifer. 136, 178, 189, 203.
Wickelbar. Kampfspiel 142.
Wied, Prinz v. Gesang des Glocken- 

vogels 281 f.
Wiedehopf. Entfaltung des Kopf- 

schmuckes 269.
Wiesel. Jagdspiel 117,121. Balgerei

137. Massenspiel 204. Neugier 218.
Wild. Pflegespiel beim Hund 167. 
Wildkatze. Beutespiel 117.
Wilser. Instinct ais Erbubung 44.

Gegen Weismann 47.
Winkell. Kampfspiel beim Fisch- 

otter 137.
Wodzicky. Paarungsruf der Rohr- 

dommeln 287 f.
W olf. Jagdspiel 120. Balgerei 136. 

Nachahmung 184. Yerstellungskunst 
' ' 304. ’
W o o d. Pflegespiel beim Graupapagei 

171.
Wulff. Pflegespiel beim Hund 165.
Wundt. Das Spiel ais Nachahmung 

7f., 125. Fiir die Annahme von 
Instincten 37. Instinct ais mechani- 
sirte Willenshandlung 44. Gegen 
Weismann 47. Ueber die Ent
stehung der Reflexe 59. Yerhaltniss 
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von Instinct und Intelligenz 64. 
Ueber den Nachahmungstrieb 72, 
173. Blickpunkt des Bewusstseins 
315.

Y.
Ypecaha. Massenspiel 208.

Z.
Zaunkonig. Baukiinste 151. Ge

sang 283.
Zebra. Balgerei 139.
Zeisig. Experimentiren 82. Neu

gier 228. Flugkiinste 261.
Zeitschatzung, unbewusste, 215.
Zerstorungstrieb 86f., 204f., 221f. 
Ziege. Bewegungsspiel 108. Jagd

spiel 122. Kampfspiel 139. Neugier 
217.

Ziegenmelker. Be werbungskiinste 
260.

Ziegler, H. E. Ueber Yererbung 

erworbenerEigenschaften 55 f. Ueber 
den Instinct 56, 59 f. Ueber die 
Bewerbungserscheinungen 242.

Ziegler, Th. Das Spiel ais Aeusse
rung der Lust 9. Kritik Wundt’s
125. Ueber das Gefuhl 70. Ueber 
Studentenmensuren 144. Das Frei
heitsgefuhl 337.

Ziehen. Ueber die Vererbung er
worbener Eigenschaften 51. Ueber 
die Unbewusstheit der Instincte 59.

Z o b e 1. Balgerei 137.
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