
Das Wesen des Lebens 
Ordnung als wesentliche Eigenschaft 

der belebten Materie 

von 

Gerhard von Frankenberg 

Friedr. Vieweg & Sohn Akt."Ges .. Braunschweig 

1 9 3 3 



AIle Rechte vorbehalten I 

ISBN 978-3-322-96161-7 ISBN 978-3-322-96299-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-96299-7



Deo immanenti naturae! 

Wie eine Festung steht das L e ben dig e innerhalb des 
bloB S e i end e n. Aber das Reich des Lebens beschrankt 
sich nicht auf die Organismen, es dehnt sein Wirken 
und seine Gesetze auch auf tote Dinge aus. Das W e r k ::; 
z e u g (in des Wortes weitester Bedeutung) ist Materie, 
die das Leben in seinen Bann gezogen hat. In diesem Sinne 
wage ich es, die Technik als einen Sonderfall biologischen 
Geschehens aufzufassen, j a, als dessen Typus heuristisch 
zu verwerten. 

Es gibt ja kaum Vorgange, die uns bekannter und ver::; 
standlicher waren als die Veranderungen, die wir selbst 
bewuBt an den leblosen Dingen in unserer Umwelt vorzu::; 
nehmen pflegen. 

Stellen wir uns irgendein Werkzeug vor, etwa eine 
Zange, und denken wir uns, daB dies Instrument umge::; 
schmiedet wiirde in einen unregelmaBigen Eisenklotz. D~::; 
mit ist der Wert, den es fUr uns hatte, fast vollstandig ver::; 
nichtet. Was aber ist eigentlich vernichtet worden? N atiir::; 
lich nicht S t 0 f f, denn das Eisen ist ja noch da. Auch 
nicht Ene r g ie, denn die Zange war praktisch ebenso 
ohne Energieinhalt wie es der Klotz ist. Zerstort ist die 
For m, in der sich das Eisen befand, die raumliche An::; 
ordnung seiner Teilchen. 

lodes mit der Form hing in diesem Falle noch etwas 
anderes zusammen. Gerade sie war es, die uns dies Stiick 
Eisen wertvoll machte. Es war ja keine regellose, gleich::; 
giiltige oder zufallige Form, wie sie jetzt der Klotz hat, 
sondern eine wohlbegriindete. Wohlbegriindet im Sinne 
des Kausalgesetzes ist freilich seine jetzige Form ebenfalls. 
Und in ursachlich begriindeter Weise war einst auch die 
Form der Zange zustande gekommen. Aber es ist ein 
grundlegender Unterschied vorhanden, der uns auch voll::; 
kommen gelaufig ist: Die Zangenform war "z w e c k::; 
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m a Big", das Eisen hatte diese Form bekommen nicht 
allein aus kausalen Grtinden, sondern zugleich aus 
fi n a len. 

Wollen wir den Zustand, in dem das Eisen sich befand, 
als es noch eine Zange war, nicht nur physikalisch beur~ 
teilen, wollen wir die Form, die es hatte, nicht nur raum~ 
lich bewerten, so mtissen wir zugeben, daB dieser Zustand 
vor allem doch deshalb anders war, weil er einen fin a len 
Sin n hatte, der nun fehlt. Die Zangenform darf ver~ 
ntinftigerweise n i c h t lediglich damit chara.kterisiert 
werden, daB die Eisenteilchen die und die Anordnung im 
Raume haben usw. Eine Definition, die in das Wesen der 
Sache eindrange, mtiBte bei einer solchen Art von Form 
nicht nur auf das eingehen, was i s t , sondern auch auf das, 
was sein w i r d oder sein k ann. DaB eine Zange so und 
so geformt ist, ist nicht das eigentlich Wichtige an ihr, wohl 
aber, daB sie sich zu den und den Z w e c ken gebrauchen 
UiBt. 

Wir wollen nun Anordnung von Stoffen und Kraften, 
soweit sie finale Bedeutung besitzt, also zu w irk e n be~ 
stimmt erscheint, als 0 r d nun g bezeichnen, ohne uns 
zunachst tiber das Wesen der Finalitat naher zu auBern. 
Ordnung kann in bezug auf Werkzeuge u. dgl. voriaufig 
auch definiert werden als Zustand der Brauchbarkeit. 

Ordnung beruht auf "Geformtsein" im weitesten Sinne, 
ist nur ausdrtickbar in Materie. Aber Stoff und Form 
haben dabei n i c h t die Hauptbedeutung. Sie stellen je:o 
weils nur eine spezielle Moglichkeit dar, wie Ordnung ver~ 
korpert sein kann. Ware die Zange in ein anderes Werk~ 
zeug von gleicher Brauchbarkeit umgearbeitet worden, so 
hatte die Ordnung des Eisensttickes in dieser neuen Form 
wei t e r bestanden. 

Freilich besteht Ordnung, wie wir noch sehen werden, 
oft gerade darin, daB flir Hervorbringung einer bestimmten 
Form gesorgt ist. Aber diese Form wird dann eben nur um 
ihrer Ordnung willen hervorgebracht. 
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Die Zahl der Falle, in denen wir mit geordneter Materie 
zu tun haben, ist geradezu unermeBlich. Denn wir haben 
uns gleichsam mit Ordnung umschanzt, urn uns dagegen zu 
schtitzen, daB der Zufall unsere Kreise stort. Und aIle 
Arbeit pflegt darauf gerichtet zu sein, die Materie weiter 
zu ordnen oder zerstorte Ordnung wiederherzustellen. Es 
ist unser Bestreben, einen Zustand zu schaffen, der uns 
"Herrschaft tiber die Natur" verleiht. 

Der Weber, der aus Faden ein Tuch verfertigt, and e r t 
i h reA nor d nun g, nichts sonst. Wir konnen ja auch 
Substanz und Energie weder vernichten noch schaffen. 
Unsere Einwirkung auf die Gegenstande vermag nur deren 
Struktur und energetische Beziehungen umzuwandeln. 

Nun ist aber Ordnung etwas, das de m nor m a len 
Ablauf des Geschehens entgegengesetzt 
ist. DaB sie "von selbst" entsteht, ist eine Seltenheit. Der 
gewohnliche Lauf der Dinge arbeitet sogar dauernd an der 
Z e r s tor u n g v 0 r han den e r 0 r d nun g. Auch 
hier konnen zunachst wieder die Werke des Menschen als 
Beispiel dienen. 

Wie ein Stein in der Brandung zerrieben wird, so 
werden alle unsere Werke - die einen schneller, die 
andern langsamer - zermahlen in der rastlosen Mtihle 
der Zeit. Der Zufall - also hier die Sum me der nicht 
unserm Willen unterworfenen, nicht von uns herbeige~ 
ftihrten oder zugelassenen Vorgange in unserer Umwelt
arbeitet fast itmmer g e g e nuns. 

Das ist ja alltagliche Erfahrung. Was wir schaffen, 
.kann wohl wirken, doch nicht dauern. Ohne unsere unab~ 
liissige Erneuerungsarbeit ware es rasch vorbei mit unserer 
Herrschaft tiber die Natur. Die Hauser wtirden verwittern, 
die StraBen verfallen, Motten und Rost fraBen unsere 
Gtiter; all die tausend Faden, die wir zwischen den Dingen 
gesponnen haben, wtirden zerrissen, kurz, das C h a 0 s er~ 
oberte sich das ihm mtihsam abgerungene Gebiet zurtick. 
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Der Dingkreis 

Bei dem Versuch, den Wert oder Grad einer gegebenen 
Ordnung, also z. B. den "Gebrauchswert" eines Gutes, ab~ 
zuschatzen, ergibt sich, daB sich die Ordnung eines Gegen~ 
standes nur bewerten laBt, wenn er i m Z usa m men ~ 
han g mit einem oder mehreren anderen, zu ihm ge~ 
horigen, betrachtet wird. Ein Gewehr ohne Patron en ist 
wenig niitze; ein Mikroskop hatte unter Wilden nur MetaH~ 
wert. 

Wir werden spater immer wieder sehen, daB Ordnung 
Eingestelltsein auf bestimmte Moglich~ 
k e i ten ist. Nur in bezug auf diese Moglichkeiten besteht 
sie. Sie laBt sich deshalb kaum flir sich allein betrachten, 
sondern eben nur in dem Zusammenhange, in den sie 
hineingehort, flir den sie - wenn wir menschliches Tun 
zugrunde legen - geschaffen ist. 

So kommt es bei der Beurteilung der Ordnung eines 
Gebrauchsgegenstandes auf den Gebraucher und die son~ 
stigen Umstande an, auf das Vorhandensein unentbehr~ 
licher Hilfsmittel, die Erflillung klimatischer Bedingungen, 
kurz die "Situation" im weitesten Sinne. Will man also 
von der Ordnung eines Dinges sprechen, so muB man 
eigentlich jeweils einen ganzen K rei s von Dingen be~ 
trachten, die durch wechselseitige Beziehungen zusammen~ 
gehoren. Einen solchen Beziehungskreis oder "Dingkreis" 
bildet z. B. ein Jager mit seinem Gewehr und dem Wilde, 
auf das er zielt. Je nach der Treffsicherheit des Schiitzen, 
der Giite der Waffe, der SteHung des Opfers usw. werden 
,vir die Ordnung dieses Dingkreises hoher oder niedriger 
veranschlagen. 

SoIl trotzdem von der Hohe der Ordnung eines Dinges 
oder einer Teilsituation die Rede sein, so wollen wir 
darunter den Grad von N aturbeherrschung verstehen, der 
sich unter nor mal e n Verhaltnissen ergeben wiirde. 
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brdnung schafft Ordnung 

Alles Handeln besteht in Benutzung von Ordnung. Der 
Sinn unserer Arbeit aber ist, Ordnung zu erhalten oder zu 
schaffen. Es gehort zum W e sen der Ordnung, daB sie 
auf Erhaltung oder auf Schaffung von Ordnung gerichtet 
ist. Und es m u B ja auch so sein, weil, wie wir sahen, Ord~ 
nung standig zerfallt. Dazu kommt, daB wir seIber genotigt 
sind, Ordnung zu zerstoren, wenn wir Ordnung gewinnen 
wollen. Es gibt kaum eine Art der Benutzung, die nicht 
zugleich Abnutzung ware. Um aus einem Stiick Eisen ein 
Werkzeug Z1.l formen, muB der Schmied einen Teil der 
Ordnung seines Gerats, seines Feuers usw. aufwenden. 

Darum suchen wir mit unsern Handlungen stets einen 
D b e r s c huB an Ordnung zu erzielen. Alles verniinftige 
Handeln hat Erhohung der Ordnung zum Ziel, es ist 
Ordnen. 

Die Ordnung der Lebewesen 

'Boten uns bisher die W e r k z e u g e die besten Bei; 
spiele geordneter Materie, so wollen wir uns nun erinnern, 
daB wir das griechische Wort fiir Werkzeug zur Bezeich" 
nung der an g e b 0 r e n e n Werkzeuge, der 0 r g an e , 
gebrauchen. Und in der Tat: Jedes unserer Organe, ja, 
unser ganzer Korper ist geordneter Stoff. Was die Orga" 
nismen von den unbelebten N aturkorpern unterscheidet, 
ist nichts anderes, als ihre besonders hohe und eigenartig 
gerichtete Ordnung. Das Lebendige hat, wie schon 
Go e the seherisch erfaBte, "gepragte Form"; Leben ist 
Ordnung, die sich in bestimmten Formen selbst erhalt 
und sich ohne fremde Hilfe zu steigern vermag. Das 
men s chI i c h e Streb en nach Ordnung ist nur eine 
AuBerung des gleichen, freilich unbewuBten Strebens, das 
in a II e m Lebendigen wirkt. 

7 



N u r Ordnung kann es sein, was belebten Stoff von 
totem verschieden macht. Es wiederholt sich hier, was wir 
eingangs iiber das Werkzeug sag ten, dessen Ordnung zu~ 
gleich mit seiner Form zerstort wurde. Was wird zerstort, 
wenn ein OrganisInus stirbt? Da lebendes EiweiB aus den~ 
selben Grundstoffen besteht wie totes, kann nur deren 
"Anordnung" im Leben eine andere gewesen sein. Selbst 
w.enn wir aber das Gemenge komplizierter Verbindungen, 
aus denen das Plasma sich zusammensetzt, herstellen 
konnten, hatten wir noch kein Lebewesen geschaffen: 
Auch der physikalische Feinbau, der Bau der Zelle und 
bei den Vielzellern die Anordnung der Zellen zu Geweben 
und Organen, der ZusammenschluB der Individuen zu Ver~ 
banden usw. gehort zur Ordnung des Lebewesens. 

In den Organismen und ihren Werken finden wir eine 
besondere Art von Form, namlich fin a I bed e u t sam e. 
Demgegeniiber ist die Form des ungeordneten Stoffes in 
der Regel final belanglos und nicht entscheidend fiir 
wesentliche Eigenschaften. Zerschlagen wir einen Koch~ 
salzkristall, so bleiben die Triimmer Kochsalz mit all 
seinen kristallographischen und chemischen Merkmalen. 
Die Organismen aber konnen schon durch Zerstorung 
physikalischer Formeinzelheiten "getotet", d. h. ihres 
wesentlichen Gehalts, eben ihrer Ordnung, beraubt 
werden. Andererseits kann, wie wir noch sehen werden, 
ein Organismus seine Form andern, ohne seine Ordnung 
einzubiiBen. 

Bezeichnend fiir Formen, die Ordnung verkorpern, ist 
ferner, daB nicht nur die Anordnung und das GroBenver" 
haltnis ihrer Teile von Bedeutung ist und darum mehr oder 
weniger feststeht, sondern auch ihre absolute GroBe. 
Wahrend ein Bergkristall immer ein Bergkristall bleibt, ob 
er nun mannshoch oder mikroskopisch klein ist, hat jedes 
Lebewesen und jedes Werkzeug innerhalb bestimmter 
Grenzen seine ihm eigentiimliche GroBe. Ebensowenig wie 
eine Taschenuhr von 100 m Durchmesser bei im iibrigen 
unveranderter Konstruktion funktionieren konnte, ware 



eine Spinne von der GroBe eines Elefanten lebensfahig. 
Das erklart sich nicht nur aus inneren Grunden, sondern 
auch aus der Bedingtheit der geordneten 
For m d u r c h die U m welt. 

Ordnung und Form 

Zu den Eigentumlichkeiten der Organismen rechnet 
man bekanntlich, daB sie in gewissem Sinne s tat ion ii r e 
G e b i 1 d e sind, d. h. ihre Form erhalten, obwohl der Stoff, 
aus dem sie bestehen, standig wechselt. Leben ist nicht 
nur Sein, sondern auch G esc h e hen, muB es sein, weil 
ja Ordnung zerfallt und imlffier wieder ersetzt, erneuert 
werden muB. 

Aber die Lebensvorgange sind geordnetes Geschehen, 
- und das kann nur zustande kommen auf Grund von 
Or d nun g. Auch das ist uns aus der Welt unserer Werk" 
zeuge vertraut. Beobachten wir die Tatigkeit einer ver" 
wickelten Masehine, etwa eines mechanisehen Webstuhls, 
so sind wir uns klar daruber, daB dies geordnete Geschehen 
auf niehts anderem beruht, als auf einer sinnreiehen An" 
ordnung. Kein Zweifel ferner, daB diese Anordnung von 
vornherein fur Bewegung, fur Gesehehen eingeriehtet ist. 
Aber gerade das erkannten wir ja als Charakteristikum der 
Ordnung uberhaupt: Sie ist nur im Hinbliek auf Kunftiges, 
auf Veranderung. Ordnung, die sich im Sein ersehopft, 
die nicht irgendwann zu wirken bestimmt erseheint, gibt 
es nieht. 

Die Lebensvorgange sind die Wirkung von Ordnung. 
Das normale Wirken von Ordnung aber besteht darin, daB 
w i e d e rum 0 r d nun g geschaffen wird. Hierbei ent" 
steht nun keineswegs immer wieder dieselbe For m. Wenn 
wir die von uns "kunstlieh" hergestellte Ordnung be" 
trachten, entdecken wir, daB in vielen Fallen die Form, in 
der sie niedergelegt war, sich vollig wandelt. Wir be" 
nutzen z. B. ein Messer, um einen Bleistift zu spitzen. Da" 
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bei wird die Scharfe des Messers, die ein Teil seiner Ord::: 
nung war, vermindert. Dafiir haben wir den Bleistift in 
einen Zustand hoherer Ordnung gebracht. Ordnung ist 
gleichsam von dem Messer auf den Bleistift iibergegangen, 
hat sich in ganz anderer Form verkorpert. 

Und Entsprechendes gilt von Form und Ordnung der 
Lebewesen. Der SproB, der bliiht und Samen ansetzt, wird 
dadurch etwas anderes, als er war. Der wachsende Embryo 
wandelt jeden Augenblick seine Form. Der Polypengenera::: 
tion folgt die ganz anders gebaute Generation der Me::: 
dusen usw. Rhythmisch freilich pflegt das Leben zu den 
fUr die Art charakteristischen Formen z u r ii c k z u::: 
k e h r e n. Doch gilt auch das nur bedingt. Zu Zeiten, etwa 
im Zusammenhange mit Wandlungen der Umwelt, wan::: 
delt der Organismus end g ii 1 t i g seine Form. 

Die Lebewesen sind daher doch etwas anderes und 
mehr als stationare Gebilde. D as e i n zig e un u n t e r::: 
b roc hen D a u ern d e i nih n e n i s tOr d nun g. 
Erst mit ihrer Zerstorung endet das Leben. 

DaB aber die Ordnung der Lebewesen immer wieder, 
wenn auch nur in jener rhythmischen Art und innerhalb 
stammesgeschichtlicher Grenzen, in derselben oder an::: 
nahernd derselben For m auf tritt, ist doch besonders 
kennzeichnend fiir j ene Art geordneten Geschehens, die 
wir Leben nennen. Parallelerscheinungen finden sich frei::: 
l;ch, wie wir gleich sehen werden, auch an nicht belebter 
Ordnung. 

Der Satz, daB Ordnung nicht leicht anders als unter 
dem EinfluB von Ordnung entsteht, gilt um so ausschlieB::: 
Hcher, je komplizierter sie ist. Mit Hilfe von Ordnung aber 
lassen sich selbst verwickelte Formen iiberraschend schnell 
schaffen, wenn sie bereits einmal bestanden und so etwas 
wie eine "geordnete Spur" hinterlassen haben. Auch un::: 
belebte Ordnung hat dadurch vielfach einen Schimmer von 
Unzerstorbarkeit, auch sie neigt oft zur Erhaltung be::: 
stimmter Formen. 
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Messer z. B. sind eine seit Jahrtausenden bewiihrte 
Form, die in dem Dingkreis, den wir mit unsern Werk~ 
zeugen usw. bilden, stets aufs neue erzeugt wird. Sie 
braucht nicht mehr erfunden zu werden, sie ist vorhanden 
in Millionen Vorbildern, und wenn aIle diese zerstort 
wtirden, konnten wir sie dennoch reproduzieren. 

Was ist es denn aber, was von einer Form erhalten 
bleiben und uns ihre Wiederherstellung ermoglichen kann? 
Man konnte es die Ide e der Form nennen. Es ist aber 
etwas Korperliches, es ist Ordnung der Materie. 

Nehmen wir als Beispiel einen einfachen Apparat, etwa 
ein Barometer. Seine Form liiBt sich wiederherstellen, wenn 
sie vernichtet wurde. Denn sie ist "niedergelegt", etwa in 
einer gedruckten Beschreibung. Man konnte die Beschrei~ 
bung sogar auf t?iner Grammophonplatte tiberliefern. Die 
Anordnung der Wellenlinien auf der Platte hat dann mit 
einem Barometer scheinbar nicht den geringsten Zu~ 
sammenhang mehr, aber sie ist Ordnung und kann (inner~ 
halb des zugehorigen Dingkreises) mit Leichtigkeit zur 
Wiederherstellung der zerstorten Form dienen. AuBer in 
dieser Weise konnte die Idee des Apparates aber auch im 
Gehirn eines Menschen aufbewahrt sein. Und auch in 
diesem Falle, wo wir ja wirklich von einer Idee sprechen, 
handelte es sich lediglich um Ordnung, um materielle An~ 
ordnung von eigenartiger Wirkfiihigkeit. Eine Anzahl Ein~ 
drticke, die in bestimmter, psychologisch erforschbarer 
Weise miteinander verbunden sind, bilden hier den 
Niederschlag der Form jenes Apparates. 

Ordnung ist also unter Umstiinden imstande, Form, die 
dann nattirlich in der Regel Ordnung verkorpert, zu repro~ 
duzieren und hierdurch mit tel bar, auf einem seltsamen 
Umwege, zu e r h a I ten. Das gilt fUr die Form unserer 
Werke, in besonders hohem MaBe aber ftir die Form der 
lebellden Wesen. 

Auf diese Weise pflegt Form, wenn sie Ordnung ver~ 
korpert, zu d au ern, wiihrend andere, also zufiillige For~ 
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men, gewohnlich endgliitig dahin sind, sob aId sie zerstort 
werden. Wir haben es bereits ais ein Kennzeichen der Ord~ 
nung ansehen gelernt, daB sie Ordnung schafft. Flir die 
Lebewesen konnen wir nun noch hinzusetzen, daB in ihnen 
eine auf Form beruhende Ordnung i m mer wi e d e r 
die s e 1 be, einen bestimmten Grad von Ordnung ver~ 
korpernde Form schafft, - bis im Laufe der Entwickiung 
eine andere Form an deren Stelle tritt. 

Es ist deshalb begreiflich, wenn gemeinhin die E r ~ 
h a I tun g d e r For m als ein Charakteristikum der Lebe~ 
wesen angesehen wird. In Wahrheit aber ist das Wesent~ 
Hche die Erhaltung der 0 r d nun g. Die Ordnung der 
Lebewesen erhiilt sich allerdings eben dadurch so gut, daB 
sie in erster Linie auf Hervorbringung gerade jener flir die 
betreffende Art "bewiihrten Form" gerichtet ist. 

Erhaltung der Ordnung 

Die meisten Organismen entsprechen dem, was man 
"gut durchkonstruierte" Maschinen nennt. DemgemiiB sind 
ihre wichtigsten Teile so angeordnet, daB sie von den Ein~ 
fllissen ihrer natiirlichen Umgebung wenig geschiidigt 
werden konnen. Es ist das gleiche Prinzip, nach dem wir 
eine Uhr so bauen, daB ihre empfindlichen Teile gegen 
Staub, Feuchtigkeit, mechanische Beschiidigung usw. ge~ 
schlitzt lie gen. 

Die den Umwelteinfllissen am meisten ausgesetzten 
Teile pflegen aus besonders widerstandsfiihigem Material 
zu bestehen, wie die Rinde der Biiume, der Panzer der 
GliederfliBler, die Schale der Weichtiere. Daran schlieBen 
sich Einrichtungen gegen Austrocknen, wie der Wachs~ 
liberzug der Bliitter, oder gegenWiirmeverlust, wie das 
Haarkleid der Siiuger. Auch zahlreiche andere Besonder~ 
heiten, wie Schutzfarbe u. dgl., gewiihren ihrem Tr·iiger 
un mit tel bar - durch ihr bloBes Dasein - Schutz 
gegen Zerstorung seiner Ordnung. 
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Aber n~tiirlich wiirde diese primitivste Art, wie Ord. 
nung sich erhalten kann, fUr sich allein nicht weit reichen. 
Denn es gibt viele U mwelteinfliisse, denen sich die Lebe:! 
wesen auf solche Weise n i c h t entziehen konnten. 

U n mit tel bar e Erhaltung der Form und daruit det 
Ordnung gewiihren aber auch "A b w e h r tn e c h a :! 
n ism en", nur ist das Mittel hier etwas komplizierter. 
Die Schalen einer Muschel bekommen ihren vollen Wert 
erst dadurch, daB sie im Augenblick der Gefahr zusatnmen:! 
klappen. Diesmal ist es also ein M e c han i s tn us, der 
den Schutz bewirkt. 1m Prinzip ist das aber nichts anderes. 
Denn auch hier handelt es sich um Ordnung, beruhend auf 
Anordnung der Materie. Der Reflex, der bei Reizung des 
Mantelrandes die SchlieBmuskeln in Tiitigkeit setzt, ist 
nach Sein und Wirken nicht wunderbarer als irgendeine 
von uns hergestellte Schaltung, etwa eine elektrische 
Klingelanlage. Und das Vorhandensein solcher Reflex:! 
anordnung in den nervosen Elementen ist im Prinzip nicht 
schwieriger zu erkliiren als die Ausbildung der Kalkschale, 
die ebenfalls auf einer besonderen "Anordnung" in den sie 
abscheidenden Zellen beruhen muB. 

Beispiele solcher Einrichtungen bei Pflanzen sind die 
Blattstellungsmechanismen, die vor zu greller Bestrahlung 
schiitzen, ferner die Zellen, die bei Trockenheit selbsttiitig 
die Spaltoffnungen schlieBen u. v. a. Die Tiere haben sich 
in Form des Nervensystems ein Organ geschaffen, das u. a. 
gerade dies em Zwecke zu dienen bestimmt erscheint. Ein:! 
richtungen der geschilderten Art, von einfachsten Zu:! 
sammenziehreflexen bis zu komplizierten Fluchtreaktionen 
usw. finden wir in der Tierwelt fast iiberall. 

Das Wesen der Abwehrmechanismen besteht darin, 
daB der EinfluB, der die Ordnung storen konnte, auto:! 
tnatisch einen Apparat in Tiitigkeit setzt, der gerade 
diesem schiidigenden EinfluB den Z u g a n g s per r t. 
Ais von Menschenhand geschaffenes Beispiel einer der:! 
artigen Anordnung diene ein Ventil, das sich bei Druck 
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aus einer bestimmten Richtung selbsttatig schlieBt und da~ 
durch schadliche Wirkungen buchstablich "ausschlieBt". 

An die Abwehrmechanismen schlieBen sich die A u Ii ~ 
g 1 e i c h s m e c han ism e nan, deren Sinn darin liegt, 
daB der storende EinfluB zwar zugelassen wird, aber auto~ 
matisch eine weitere Anderung 1m Korper hervorruft, die 
seine Wirkungen irgendwie wieder aufhebt. Als Beispiele 
seien die Warmeregulationsmechanismen herausgegriffen 
und mit den ganz analogen Mechanismen, die sich an 
Warmschranken finden, in Vergleich gesetzt. - Auch die 
Ausgleichsmechanismen zeigen tibrigens, daB es nicht auf 
Erhaltung der Form, sondern auf Erhaltung der Ordnung 
ankommt. 

Aber trotz aller Schutzeinrichtungen wird die Ordnung 
eines Organismus doch haufig ganz oder teilweise z e r ~ 
s tor t. Indes Ordnung vermag selbst dagegen sich zu 
schtitzen. 

Der Schutz liegt in ihrer Fahigkeit, sich au s z u ~ 
b rei ten. Wo einmal Ordnung ist, kann sie leicht ver~ 
mehrt werden. Sie vermag sich verhaltnismaBig leicht auf 
Ungeordnetes zu tibertragen, wenn auch oft in anderer 
Form: So ermoglicht die Ordnung eines Pfluges, ein Feld 
in einen bestimmten geordneten Zustand zu versetzen. Die 
in den Lebewesen verkorperte Ordnung aber ist, wie wir 
schon sahen, vor aHem so beschaffen, daB sie - wiewohl 
haufig auf Umwegen - sich selbst in einer bestimmten 
Form zum Ziele hat. Sie vermag sich in dieser Form abzu~ 
pragen, d. h. in neuem Stoff wiederzuschaffen. 

Und das ist der Grund, weshalb sie sich nach Storungen 
wiederherstellen kann. Das darf nicht so aufgefaBt 
werden, als ob buchstablich die zerstorte Auspragung der 
Ordnung sich selbst wiederherstellte. Vielmehr erfolgt 
die Wiederherstellung stets durch noch intakt gebliebene, 
sozusagen in Reserve gehaltene Ordnung, die eine ganz 
andere Form haben kann. Die Ordnung eines Organismus 
liegt ebenso wie die einer Organismenart gleichsam i n 
z a h 1 rei c hen E x e m pIa r e n vor und ist dadurch so 
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unangreifbar wie die eines Buches, dessen ganze Auflage 
manzerstoren mtiBte, um die in ihm enthaltene Ordnung 
unwiederbringlich zu vernichten. 

Nicht nur jedes Individuum enthiilt normalerweise die 
fUr die Art bezeichnende, auf die Hervorbringung be", 
stimmter, bewiihrter Formen gerichtete Ordnung, sondern 
auch innerhalb des einzelnen Organismus ist diese Ord", 
nung m e h r f a c h niedergelegt. Selbst viele Einzellel' 
tragen mindestens einen Teil ihrer Ordnung zweimal in 
sich, niimlich einmal sozusagen en t f a I t e t in Form der 
Zelle mit ihren Organellcn usw., zum anderen aber "P 0 '" 

ten tie II" in ihrem Zellkern, der zerstorte Struktur'" 
einzelheiten wiederherstellen kann. Bei den Vielzellern ist 
die Artordnung ursprtinglich i n jed e r Z e II e vollstiindig 
vorhanden, und die Zellen niederer Organismen sowie 
mindestens die Fortpflanzungszellen der tibrigen behalten 
sie auch ungeschmiilert - es kann daher nicht wunder:: 
nehmen, wenn sie d a s G a n z e des Individuums wieder:: 
herzustellen vermogen. . 

Mag die iiuBere Form eines solchen lebendigen Bau:: 
werks zerstort werden, die in ihr verkorpert gewesene und 
zu gleichartiger Verkorperung wieder fiihige Ordnung ist 
noch in einer anderen Form, wie in einer Art Bauplan. 
erhalten geblieben und kann deshalb, falls die sonstigen 
Voraussetzungen gegeben sind, also z. B. gentigend "Bau:: 
material" zur VerfUgung steht, alsbald wieder in der alten 
Form erstehen. Die "Idee" des Baues ging nicht verloren. 
Eine Idee muB jedoch, um tiberhaupt zu sein, irgendwie 
real niedergelegt sein. Eben diese Realisation, diesel' 
Niederschlag der Idee in Materie aber ist das, was wir Ord", 
nung nennen. 

Die Wiederherstellungzerstorter Ordnung kann auf 
verschiedene Weise vor sich gehen, je nachdem ob das 
Individuum noch zu retten ist oder nicht. War die Ver", 
letzung zu schwer oder die Regenerationsfahigkeit des 
Organismus zu gering, so geht er zugrunde oder wird ein 
Krtippel. Zur Rettung der Artordnung aber bleibt dann 
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noch ein anderer Weg, der nur in verzweifelten Fallen nicht 
zum Ziele £Uhrt. Es zeigt sich nun, wie wertvoll es ist, daB 
die Ordnung der Art nicht nur in einem, sondern in zahl~ 
reichen Individuen aufbewahrt wird: Ihre VervieWiltigung 
durch For t p f I a n z u n g muB den Ausfall decken. 

Abpriigung von Ordnung 

Das Lebensgeschehen erfordert Zufuhr von K r aft 
und, da diese als chemische Energie aufgenommen oder, 
wie bei den griinen Pflanzen, als chemische Energie ge~ 
bunden werden muB, auch Aufnahme von S t 0 f f. AuBer 
zum Betrieb der Karpermaschine ist ferner Stoffzufuhr 
natig, urn abgangige Teile des Organismus zu ersetzen. 
Die Lebewesen vermagen auf Grund ihres eigenartigen 
Baues und mit Hilfe von Katalysatoren selber die Stoffe 
aufzubauen, aus denen ihr Karper besteht. An diese 
chemische Assimilation schlieBt sich eine r au m lie he: 
Durch Wirkung der Plasmamaschinerie erhalten die neu~ 
gewonnenen Baustoffe auch die S t r u k t u r des lebenden 
Plasma oder der von ihm abgesonderten Gebilde. 

Assimilation ist also Ordnen bisher ungeordneter 
Materie, sei es, daB diese lediglich als Reservoir chemischer 
Energie dienen solI, sei es, daB sie zum Aufbau der eigenb 
lichen Karpermaschinerie verwendet wird. Nur so kann 
die Ordnung, die j a durch alle LebensauBerungen standig 
in Anspruch genommen wird, erhalten bleiben. 

Die Lebewesen beschranken sich jedoch nicht darauf, 
dasjenige, was ihren Zellen durch Dissimilationsprozesse 
oder ihrem Karper durch Abnutzung verlorengeht, zu er~ 
setzen, sondern sie schaffen, wo es nur maglich ist, noch 
einen V 0 r rat a nOr d nun g. Sie ordnen so viel 
Materie, wie sie kannen. Oft zunachst durch Aufspeiche~ 
rung stattlicher Mengen von Reservestoffen, stets aber mit 
dem Ziel, diese Ordnung zum Aufbau der fiir ihre Art 
charakteristischen Form, also zur Schaffung von ihres" 
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gleichen zu verwenden. Dies geschieht zuniichst durch Ver" 
vielfiiltigung oder Abpriigung der Zellordnung. Die Zellen 
teilen sich, indem sie die in ihnen verkorperte Ordnung 
verdoppeln. 

In dieser "qualitativen Halbierung" (R 0 u x) liegt eine 
Leistung, die uns die auBerordentlich hohe Ordnung selbst 
der primitivsten Lebewesen erkennen liiBt. Auch tote 
Ordnung vermag freilich neue Ordnung zu schaffen. Die 
Ordnung der Lebewesen aber vermag sich selbst in gleicher 
Form neu zu schaffen, sich abzupriigen. Ordnung k ann 
nur durch stiindige Ausbreitung und Vervielfiiltigung er::: 
halten bleiben, Leben k ann nur bestehen, indem es stiindig 
toten Stoff zum Leben erweckt. 

Aus dem Streben der Ordnung, sich in ihren Struktur::: 
elementen zu vervielfiiltigen, liiBt sich unmittelbar die 
"p h y s i 0 log i s c heR e g e n era t ion", der stiindige 
Ersatz der sich normalerweise abnutzenden Struktureinzel::: 
heiten, herleiten. Der Stoff, aus dem ein Lebewesen be::: 
steht, erneuert sich stiindig, wahrend seine Form, und damit 
seine Ordnung, erhalten bleibt. Die Griechen bewahrten 
in Delos ein heiliges Schiff auf, an dem jede Planke, sobald 
sie morsch zu werden begann, durch eine neue von gleicher 
Form ersetzt wurde. So wurde dies Schiff im Laufe der Zeit 
mehrmals vollig erneuert und blieb doch das gleiche. Ganz 
so verhalten sich Form und Stoff bei den Lebewesen; die 
Ordnung ist es, die jene strukturelle Assimilation zuwege 
bringt. 

Fortpflanzung 

Fortpflanzung ist urspriinglich Wachs tum iiber das indi::: 
viduelle MaB hinaus. Die zu groB gewordene Zelle muB 
sich aus physiologischen Griinden teilen. Und auch die 
Vielzeller wiirden lebensunfiihig, wenn sie immer weiter 
wiichsen. Da aber Ausbreitung nun einmal zum Wesen der 
Ordnung gehort, so wird der naheliegende Ausweg be::: 
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schritten, daB neue Einheiten der geordneten Form, neue 
Individuen, abgetrennt werden. Und da, mindestens ur~ 
sprtinglich, jed e Z e 11 e ein Abbild der gesamten Ordnung 
des Organismus in sich tragt, so ist es begreiflich, daB eine 
kleinere An~ahl Zellen, j a eine einzige gentigt, urn die 
Ordnung eines vielzelligen Lebewesens fortzupflanzen. 

Wieder zeigt sich, daB wir recht daran taten, Form und 
Ordnung zu unterscheiden. Wenn eine "Propagations~ 
zelle" den elterlichen Organismus verlaBt, so hat sie dessen 
For m verloren, aber seine 0 r d nun g tragt sie in sich 
wie ein Kolonisator, der auszieht, urn die Ordnung seines 
Heimatlandes in eine-m neuen Gebiete aufzurichten. 

Die Vielzeller entstanden stammesgeschichtlich, wie 
man annehmen darf, durch das Beisammenbleiben der 
Nachkommen einer Zelle, die sich dann, sobald die Kolonie 
eine bestimmte GroBe erreicht hatte, gegenseitig an regel~ 
10sen weiteren Teilungen hinderten. Diese N euerung nun 
pragte sich in jeder Zelle irgendwie aus; die Gewohnheit, 
mit ihresgleichen zusammenzuleben, auch sie, wenn sie 
fehlen solI ten, durch Teilung hervorzubringen usw., wurde 
zu einem Bestandteil der Z e 11 ordnung. Die Ordnung des 
ganzen Zellenstaates wurde niedergelegt in jeder Einzel~ 
zelle. Und wenn auch mit wachsender Arbeitsteilung die 
einzelne S p e z i a 1 zelle immer weniger fahig wird, die ihr 
ursprtinglich durch die Zellteilung tiberlieferte Ordnung 
des Ganzen wirkfahig aufzub.ewahren und weiterzugeben, 
so halten doch tiberall wenigstens die For t p f 1 an" 
z un g s zelltm die Gesamtordnung des Organismus fest. 

Bei der Fortpflanzung bilden freilich materielle Teile 
des elterlichen Organismus die Grundlage flir den des 
Kindes. Diese Teile sind aber, zumal bei der cytogenen, 
d, h. das Einzellenstadium durchlaufenden Fortpflanzung, 
meist so verschwindend gering und gehen zudem j a auch 
durch den Stoffwechsel so schnell verloren, daB wir sagen 
konnen: Was die Eltern dem Kinde vererben, ist tatsach" 
lich nicht der S t 0 f f , aus dem sie bestehen, sondern ihre 
Or d nun g, und damit ihr eigentliches Wesen, ihr Selbst. 
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Fortpflanzung ist Wachs tum auf Vorrat. Durch Ab~ 
pragung der Ordnung in zahlreichen Individuen wird dafiir 
gesorgt, daB sie nicht verloren geht. Diese Art, Ordnung 
zu erhalten, namlich durch vorsorgliche Abpragung der 
geordneten Form in neuem Stoff, erweist sich als hervor~ 
ragender Schutz gegen auBergewohnliche, nicht vorher~ 
zusehende und darum auch nicht abzuwehrende Zersto~ 
rungen. Es ist vielleichter und aussichtsreicher, Ordnung 
auf diese Weise zu erhalten, als dadurch, daB man sich auf 
die Erhaltung des Einzelexemplars versteift. An dem Stoff 
an sich ist ja nichts gelegen. Er ist nichts als Baumaterial 
und wird urn nichts brauchbarer dadurch, daB er sich be~ 
reits einmal in brauchbarer Form befunden hat. In diesem 
Sinne bemerkt L e s sin g einmal: Es helfe einem Kiinstler 
nichts, wenn er zu einem Standbild dasMetall einer ein~ 
geschmolzenen antiken Statue verwende. 

Gegen j ene griindliche Zerstorung der belebten Ord~ 
nung, die wir Tod nennen, ist das Regenerationsvermogen 
naturgemaB machtlos. Da erweist sich denn die gekenn~ 
zeichnete Methode, die Rettung der Ordnung durch Aus~ 
pragung in zahlreichen Individuen, als Ausweg. 

Ais ein im Wesen der Sache liegender Ausweg! Denn 
Organismen sind ihrem We sen nach nichts Materielles, 
sondern eine realisierte Ide e, eine Methode, ein Fabri~ 
kationsverfahren gleichsam. GewissermaBen ist ja jed e 
Organismenart die Losung einer Aufgabe, 
des Problems namlich, wie sich Ordnung innerhalb einer 
gegebenen Umwelt (also auch trotz ihrer) ohne fremde 
Hilfe erhalten kann. DaB meist mehrere solche Losungen 
moglich und auch verwirklicht sind, zeigt nur wieder, daB 
die For m der Lebewesen gleichgiiltig ist, wenn sie nur 
Ordnung darstellt. 

Was einen Haufen Materie zum Organismus macht, ist 
die Ordnung, die eine Generation nach der andern, d. h. 
immer neuen Stoff, belebt. Ordnung ist freilich ein Zustand 
der Materie, zugleich aber etwas G e i s t i g e s, Finales, 
das in Materie ausgedriickt, in geformtem Stoff verkorpert 
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wurde. Das Wesentliche an den Organismen ist deshalb 
nicht die Materie, aus der sie bestehen, sondern die Ord~ 
nung, die dieser Materie vorlibergehend eine Bedeutung 
gibt, die sie sonst nimmermehr haben wlirde. 

DaB die Ordnung der Lebewesen auf die Schaffung be~ 
stimmter For men gerichtet ist und daher immer wieder 
in diesen Formen in die Erscheinung tritt, ist begreiflich: 
Die Erhaltung einer bewahrten Form ist das nachstliegende 
Mittel zur Erhaltung von Ordnung. 

Wie die Form des Hammers, weil sie Ordnung dar~ 
stellt, sich seit den Anfangen menschlicher Arbeit bis heute 
erhalten hat, indem sie immer wieder neue Hammer 
schmieden half, so hat sich seit Urwelttagen die zierliche 
Struktur gewisser Urtiere erhalten, obwohl der Stoff, aus 
dem sie bestanden, sich dauernd erneuerte: die Ablagerun~ 
gen ihrer Schalen am Meeresboden zeugen davon, welche 
Berge von Material nach und nach durch diese Pragewerk~ 
statt des Lebens hindurchgegangen sind. 

Fortpflanzung und Assimilation haben ein Gemein~ 
sames: sie beziehen neuen Stoff in die fUr die Art charak~ 
teristische Ordnung ein und arbeiten dadurch dem zu 
erwartenden Ausfall an Ordnung entgegen. 

Das Leben ist auBerstande, ein GefUge zu schaffen, das 
den zerstorenden Einfllissen der Umwelt ewig zu trotzen 
vermochte. So ist denn die Fortpflanzung eine An pas ~ 
sun g and e n To d, an die Verganglichkeit jedes aus 
Stoff aufgeflihrten Baues. Nur dadurch, daB die Flamme 
des Lebens auf immer neues Gebiet liberspringt, bleibt sie 
vor dem Erloschen bewahrt. Nur weil das Wesen der Ord~ 
nung S c h a f fun g von Ordnung ist, vermag sie sich im 
Kampf mit dem Chaos zu erhalten. 

Keimesentwicklung 

Cytogene Fortpflanzung der Vielzeller konnte nur da~ 
durch moglich werden, daB sich in den Zellen ein Mecha~ 
nismus bildete, der sie zu genau geregelten Teilungen, zur 
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Absonderung beeinflussender Fermente usw. veranlaBte. 
Es unterliegt denn auch keinem Zweifel, daB die Ordnung 
eines groBen Organismus von verwickeltem Bau in kon~ 
zentriertesterWeise in jeder seiner Fortpflanzungszellen 
niedergelegt ist. Jede Anlage hat dort ihr materielles 
1\quivalent. Inwieweit dabei an strukturelle oder an 
chemische Anordnung zu denken ist, braucht hier nicht 
erortert zu werden. 

Die Ordnung der Lebewesen vermag demgemaB ihre 
verbliiffendste Leistung, sich abzupragen, selbst dann zu 
vollbringen, wenn sie auf den Raum einer Fortpflanzungs~ 
zelle zusammengedrangt ist. Nur um unmittelbare Ab~ 
pragung, wie bei der Teilung eines Einzellers, handelt es 
sich freilich bei der Keimesentwicklung nicht: Die For m 
des wachsenden Keimes andert sich, seine 0 r d nun g 
aber bleibt erhalten, ja im Hinblick auf den Beziehungs~ 
kreis, in den er hineingehort, erhoht sie sich so gar. 

Wir miissen den Unterschied zwischen der Ordnung 
des Keimes und der des fertigen Organismus genauer be~ 
trachten. Die Ordnung eines Apparates wird lm allge~ 
meinen nicht wesentlich niedriger dadurch, daB er zerlegt 
und verpackt wird. Worin liegt der Unterschied zwischen 
der Brauchbarkeit im verpackten und im arbeitsbereiten 
Zustand? Das Instrument reprasentiert auch im ersten 

. FaIle zweifellos Ordnung. Aber damit diese wirksam wird, 
miissen erst gewisse Bedingungen erfiillt werden. Man 
konnte von "potentieller" Ordnung sprechen, um einen 
Zustand zu bezeichnen, der erst einen andern hervorrufen 
oder ermoglichen muB, aber nicht un mit tel bar nutz~ 
bringend wirken kann. Ordnung dagegen, die auf g e g e n ~ 
war t i g e Umweltverhaltnisse eingestellt und darum 
unmittelbar wirksam ist, HeBe sich als "kinetische" be~ 
zeichnen. 1m Keim ist die Ordnung'des Organismus unge~ 
schmalert bewahrt, aber sie ist groBtenteils noch potentielL 

Die Keimesgeschichte der ersten Vielzeller war ver~ 
mutlich die getreue Wiederholung einer kurzen Stammes~ 
geschichte. Das Erlebnis der Ahnen, Vereinigtbleiben und 
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etwa eine primitive Arbeitsteilung, muBte von jeder neuen 
Generation ebenso durchgemacht werden. Urspriinglich 
war also der Keirn noch auf jedem ontogenetischen Stadium 
funktionsHihig, ebenso wie der Organismus auf jedem 
phylogenetischen Stadium funktionsfiihig gewesen sein 
muB. Die Ordnung blieb, wie wir jetzt sagen konnen, 
wiihrend der Onto genese kin e tis c h. 

Abweichungen von diesem Entwicklungswege, sei es 
durch U m w e g e, wie Larvenanpassungen und Eihiillen, 
oder gerade durch A b k ii r z u n g phyletisch bedingter 
Umwege, konnten allmiihlich erworben werden und sind 
nicht wunderbarer als andere zweckmiiBige Neuerwer~ 
bungen. 

Regeneration 

E c h t eRe g e n era t ion, bei der Ordnung, die in~ 
folge eines Eingriffs zerstort wurde, ersetzt wird, ist mit 
der physiologischen Regeneration durch allerlei Dbergiinge 
verbunden und liiBt sich am besten aus dem normalen 
Wachstum, wie es im Zusammenhang mit der Fortpflan~ 
zung auftritt, ableiten. Keimesentwicklung und Regene~ 
ration sind im Grunde dasselbe: Die Ordnung des Ganzen, 
die in den schon oder in den noch vorhandenen Zellen des 
Organismus potentiell niedergelegt ist, baut sich wieder 
kin e tis c h auf. 

Assimilation, Fortpflanzung und Regeneration beruhen 
nicht auf je einem mystischen "Vermogen", sondern darauf, 
daB Ordnung auf Schaffung von Ordnung gerichtet ist. 
Dies im einzelnen erforschbare Geordnetsein steigert sich 
bei den Lebewesen dahin, daB ihre Ordnung sic h 
s e 1 b s t ii b e r 1 i e fer t. 

Wir betonten schon, daB sich bei der Regeneration die 
gestorte kinetische Ordnung n i c h tau s e i g e n e r 
K r aft wiederherstellt, sondern daB es die dem Organis~ 
mus verbliebenen Res e r v e nan pot e n tie II e r 
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o r d nun g sind, die das Verlorene neu schaffen. Es ist 
charakteristisch, wie sich auch bei diesen W i e d e r her ~ 
s tell u n g s m e c han ism e n zeigt: Ordnung besteht 
im Geriistetsein, im V orbeugen. 

N utzungsmechanismen 

Die Ordnung der Lebewesen ist aber nicht nur dar auf 
gerichtet, S c had I i c h k e i ten a b z u w e h r en, son~ 
dern der Zweck zahlreicher Mechanismen besteht umge~ 
kehrt darin, v 0 r t e i I h aft e Sit u a t ion e n a u s z u ~ 
s c hop fen. Ahnlich also wie z. B. bei einem Windmotor, 
der sein Schaufelrad mittels einer Steuerflache automatisch 
auf die Windrichtung einstellt, oder wie bei einer Uhr, 
die sich mit Hilfe der von einer luftleeren Dose aufgenom~ 
menen Schwankungen des Luftdrucks selbsttatig aufzieht. 

Einrichtungen dieser Art ("Nutzungsmechanismen") 
bewirken es, wenn die Pflanze ihre Blatter dem Licht zu~ 
wendet, das Tier durch den Anblick seiner N ahrung zum 
Zuschnappen veranlaBt wird usw. 

Der Lebenskreis 

Wie die "Ordnung eines Dinges", so ist auch die "Ord~ 
nung eines Lebewesens" ein relativer Begriff. Sie ist in 
ihrem ganzen Umfange erst zu wiirdigen, wenn man die 
zugehorige U m wei t kennt. 

Urn sich zu erhalten, muB die Ordnung, wie wir fanden, 
nicht nur geriistet sein, Angriffe zu parieren, sondern auch 
Vorteile ausnutzen konnen. Kurz, das Lebewesen muB, 
positiv wie negativ, auf seine Umwelt e i n g est e II t sein. 
Korperbau und norm ales Umweltgefiige bilden wegen ihrer 
finalen Verkniipftheit eine hohere Einheit, sie stellen einen 
Kreis harmonischer Beziehungen dar, den wir den 
"L e ben s k rei s" des betreffenden Organismus nennen 
wollen. 
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Die Harmonie zwischen Bau und Umwelt, die "Ord~ 
nung des Lebenskreises" ist es nun eigentlich, auf die es 
ankommt; und wenn wir von der Ordnung eines Lebe~ 
wesens sprechen, so ist bei ihrer Beurteilung in Gedanken 
stets hinzuzusetzen: "innerhalb seiner normalen Umwelt". 
Entsprechend wiirde von der "Ordnung der Umwelt" nur 
in bezug auf eine Organismenart zu sprechen sein. 

Ordnung besteht im Eingestelltsein auf Moglichkeiten, 
die sich im Normalfalle, also im Ordnungskreise, mit 
Wahrscheinlichkeit ergeben. Fiir alles, was aus der Um~ 
welt auf den Organismus einzustiirmen pflegt, sind Ein~ 
richtungen getroffen, die es zum Guten lenken. Jede 
giinstige Moglichkeit wird ausgenutzt, jeder schiidlichen 
wird begegnet, soweit es diese Einrichtungen vermogen. 
Das Ergebnis ist Erhaltung, Ausbreitung und gelegentlich 
auch Erhohung der Ordnung. 

Wir haben oben einen Unterschied zwischen der poten~ 
tiellen Ordnung des Keims und der kinetischen des er~ 
wachsenen Organismus gemacht. Wir wollen nun hinzu~ 
setzen, daB die Lebewesen gewohnlich b e ide Arten von 
Ordnung in sich tragen. Die Ordnung eines Samenkorns 
oder eines Eies ist freilich groBtenteils latent, nur poten~ 
tiell vorhanden, nur darauf berechnet, sich unter dem Ein~ 
fluB giinstiger iiuBerer Bedingungen in kinetische, d. h. auf 
die Moglichkeiten der Umwelt unmittelbar eingestellte 
umzuwandeln. Ein Teil der Ordnung ist aber selbst wiih~ 
rend des Ruhezustandes "fertig zum Eingreifen", bereit, 
drohende Angriffe abzuwehren und sich bietende V orteile 
auszunutzen. So sind Dauerstadien gewohnlich gegen 
Austrocknen und Beschiidigung gut geschiitzt, gelegentlich 
sogar mit Einrichtungen versehen, die ihrer Verschleppung 
von Ort zu Ort und damit der Verbreitung der Art dien~ 
lich sind. 

Umgekehrt ist beim erwachsenen Organismus wohl 
stets noch dne betriichtlicheReserve von nicht unmittelbar 
nutzbringender, also nur potentieller Ordnung vorhanden. 
Die gewaltige in den Fortpflanzungszellen aufgespeicherte 

24 



Ordnung, die Reserven des Korpers an chemischer Energie, 
die Fahigkeit zahlreicher ZeIlen, notfalls iiberraschende 
regeneratorische Leistungen zu vollbringen, sind Beispiele 
solcher Ordnung, die zwar keinen u n mit tel bar e n 
Nutzen zu bringen vermag, fiir den Organismus oder die 
Art aber nichtsdestoweniger betrachtlichen Wert besitzt, 
weil mit ihrer Hilfe rechtzeitig Ordnung hervorgebracht 
werden kann, die einem bestimmten Zustande der Umwelt 
entspricht. 

U nd gerade das ist, wie wir immer wieder sehen, 
charakteristisch fUr das Lebende, daB es sich stets noch 
Reserven, noch Moglichkeiten der Entfaltung zu sichern 
sucht. 

Wir konnen das Verhaltnis zwischen Bau und Umwelt 
geradezu als den Priifstein fUr die Ordnung einer Art an~ 
sehen. Je verschiedenartiger die Moglichkeiten sind, auf 
die ein Organismus eingestellt ist, je .groBer die Zahl der 
FaIle ist, fUr die er sich geriistet zeigt, desto hoher ist seine 
Ordnung. 

Finalitat 

Um uns iiber die Bedeutung des Wortes "Ordnung" zu 
verstandigen, hatten wir uns des Begriffs der Fin a lit a t 
bedient. Diesem Begriff miissen wir nun nahertreten. Man 
hat im Finalen eine Aufhebung oder Umkehr der Kausalitat 
sehen wollen. Ein Kiinftiges, so lehrte man, wird hier zur 
gegenwartig wirkenden Ursache, indem es die Wahl des 
Mittels bestimmt. 

Aber de r K a usa I n ex u s lei d e t k e i n e Un t e r " 
b r e c hun g. Der EinfluB des Zukiinftigen ist nur 
s c h e i n bar. Die ZweckmaBigkeit, die wir in der be~ 
lebten Natur finden, besteht iiberhaupt nicht darin, daB in 
jedem FaIle mit nachtwandlerischer Sicherheit zu einem 
bestim'mten Ziel das geeignete Mittel ergriffen wird. Son~ 
dern sie beruht auf einer sol chen Anordnung, daB dadurch 
i n d erR e gel bestimmte Ziele erreicht werden. 
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Die Auffassung, daB Kommendes vorauswirken, gleich~ 
sam vorspuken konne, ist mystisch. Zukiinftiges k ann 
nicht auf Seiendes wirken. Aber Seiendes kann so sein, 
daB es auf die i n d erR e gel z u e r war ten den 
auBeren Einfliisse mit Reaktionen antwortet, die einen be~ 
stimmten Erfolg haben. N i c h t die Z u k u n ft wi r k t 
also auf die Gegenwart, sondern die Ge~ 
genwart bestimmt vermoge einer beson~ 
deren Struktur innerhalb gewisser Gren~ 
zen die Z u k u n ft. Es ist ein "S e in, auf daB 
e twa sse i", ein Eingestelltsein oder, wie wir es genannt 
haben, ein G e 0 r d net s e i n. 

Wir fan den Anordnung dieser Art in unseren Werk~ 
zeugen, wir fanden sie besonders ausgepragt in den Orga~ 
nismen. Und wir fanden, daB das Z i e I, das durch sie bei 
den Lebewesen innerhalb ihres Lebenskreises erreicht zu 
werden pflegt, in der. Erhaltung ihrer eigenen Ordnung und 
womoglich in deren Steigerung besteht. 

Trotz ihrer erstaunlichen Wirkungen bleibt Ordnung 
streng innerhalb der Grenzen der Kausalitat. DaB sie 
trotzdem ein "Ziel" - wiederum Ordnung - zu erreichen 
vermag, ist nur moglich, weil sie nur auf die wah r ~ 
s c h e i n lie hen Umwelteinfliisse, also eine b e ~ 
g r e n z t e Zahl von Moglichkeiten, eingestellt ist. Deshalb 
kommt sie j a auch nur innerhalb ihres eigenen Ordnungs~ 
kreises voll zur Geltung. 

Auch hier wieder ergibt sich, daB nicht Form, sondern 
Ordnung das wesentliche Merkmal der belebten Materie 
ist. Die Form der Lebewesen hat nur Wert durch ihr 
V e r h a I t n i s z u r For m d e rUm wei t. Andert sich 
die Umwelt, so 0 p fer t der Organismus unter Umstanden 
seine Form, um seine Ordnung zu erhalten, er bildet sich 
um, paBt sich neu an. Wie das Individuum in der Regel 
dem Tode preisgegeben ist, nachdem es seine Ordnung 
den kommenden Geschlechtern iiberliefert hat, so wird 
auch auf die Form selbst kein Wert gelegt, wenn nur die 
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Ordnung sich irgendwie aufs neue verkorpern kann. "Alles 
Vergangliche ist nur ein Gleichnis." 

Auslosungsmechanismen 

Es ist, wie wir sahen, charakteristisch fUr die Orga,: 
nismen, immer geriistet zu sein, immer eine schlagfertige 
Antwort bereit zu halten. Die "Antwort" erfordert aber 
oft betrachtlichen Aufwand an Stoff und Energie. Diesen 
Aufwand vermogen die Organismen zu leisten, weil sie 
Stoff und Energie auf s p e i c her n , und zwar so, daB ein 
schwacher Reiz sie frei machen kann. Energetisch steht der 
Reiz oft in auffalligem MiBverhaltnis zur Reizwirkung. Und 
auch die Art der Wirkung ist gewohnlich sehr ver,: 
schieden von derjenigen, die an einem toten Korper auf,: 
treten wiirde. Wie der Knopf einer elektrischen Klingel 
auf einen Fingerdruck, so sind die Organismen auf zahl,: 
reiche bestimmte Einfliisse eingestellt, sie besitzen A us,: 
los u n g s m e c han ism en, von denen wir einen Teil 
schon als Abwehr,:, Ausgleichs,: und Nutzungsmecha,: 
nismen erwahnt haben. Fast fUr jede normale Verande,: 
rung der Umwelt ist im Organismus so etwas wie eine 
gespannte Feder vorhanden. Und gerade diese Eigentiim,: 
lichkeit tragt viel zu der Eigenart und Seltsamkeit der 
Lebewesen beL 

Benetzen wir ein Stiick Gelatine mit Wasser, so quillt 
es ein wenig auf. Tun wir aber dasselbe mit einem Samen,: 
korn, so entfaltet sich, unter Freiwerden erheblicher 
Mengen von Energie, eine junge Pflanze daraus. Fallt das 
Bild eines am Himmel kreisenden Raubvogels auf die Netz,: 
haut eines Huhnes, so bewirkt die Schaltung der Nerven,: 
bahnen, daB in zahlreichen Muskeln die aufgespeicherte 
Energie sich in Bewegungsenergie verwandelt. Wir miiBten 
schon unsere verbliiffendsten Apparaturen, etwa die Fern,: 
steuerung eines Schiffes durch elektrische Wellen, zum 
Vergleich heranziehen, urn ein ahnliches MiBverhaltnis 
zwischen Reiz und Effekt zu sehen. 
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Eigengesetzlichkeit 

Zu den iiberraschendsten Leistungen der Lebewesen 
gehoren diejenigen, die etwa in dem Sinne wie das Lauten 
einer Weckuhr auf einem z e i t I i c h wei t z u r ii c k ~ 
lie g end e n auBeren EinfluB beruhen. Scheinbar ohne 
auBeren AniaB geht das Tier zur Tranke, treibt die Pflanze 
einen neuen SproB usw. Der Eindruck, als handle der 
Organismus in solchen Fallen spontan, d. h. ausschlieBlich 
aus inneren Ursachen, entsteht dadurch, daB eine in der 
Umwelt beginnende Ursachenkette langere Zeit inn e r ~ 
h a I b des Organismus weiterlauft, ehe sie eine fur uns 
sichtbare Wirkung hervorbringt. 

Von echter Spontaneitat konnte man sprechen, wenn 
eine Handlung nur auf der Ordnung des Lebewesens selbst 
beruhte. Aber wann ist das der Fall? Die Ordnung selbst 
wird j a von auBen her standig beeinfluBt und gezwungen, 
sich in anderen Formen zu manifestieren. Hangen nicht 
Abmagerung, Wachstum, Vermehrung mindestens mit 
von der Umwelt ab? Es ist der L e ben s k rei s, der die 
LebensauBerungen bewirkt. 

,Wichtig ist aber, daB es eine E n t w i c k I u n gin 
Ric h tun g auf S p 0 n tan e ita t gibt. Der Sinn der 
Ordnung ist, die Umwelteinfliisse so abzuschwachen, umzu~ 
wandeln oder zu benutzen, daB sie das geordnete Geschehen 
moglichst nicht storen, sondern fordern. Ais Beispiel einer 
solchen Empfangseinrichtung fUr auBere Einflusse diene 
uns nochmals die Uhr, die sich selbst aufzieht, indem sie 
Schwankungen des Luftdrucks in Energie der Lage um~ 
wandelt. 

Mit wachsender Ordnung wachst die Freiheit von 
auBeren Einflussen, die Unabhangigkeit vom Zufall, d. h. 
vom richtungslosen, nicht geregelten Geschehen. 

Zufall kann auf zweifache Weise unschadlich gemacht 
werden. Namlich einmal dadurch, daB die U m wei t 
g e 0 r d net wird. Das ist die Art, wie besonders der 
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.M ens c h schadliche Einfliisse, die ihn treffen konnten, 
von v 0 r n her e i n auszuschalten versteht. Zum andern 
aber kann das Lebewesen selbst eine hohere Stufe der Ord~ 
nung erklimmen, d. h. besser darauf eingestellt werden, 
durch seinen Korperbau, seine Reflexe usw. Storungen aus~ 
zuschlieBen. In beiden Fallen wird dann das Verhalten des 
Organismus weniger von auBeren Faktoren als von seiner 
eigenen Ordnung bestimmt. Determiniert aber bleibt es, 
wird es erst recht . 

.Mit wachsender Ordnung unserer Werkzeuge wachst 
unsere Her r s c h aft ii b e r die Nat u r. Ordnung be~ 
deutet ganz allgemein N aturbeherrschung, mehr oder 
minder weitgehende "B e f rei u n g von den Nat u r ~ 
g e set zen". Freilich nicht in dem Sinne, daB diese durch~ 
b roc hen wiirden, daB sie im Reiche des Lebendigen 
keine Geltung hatten. Aber eigentlich in einem noch viel 
ungeheuerlicheren Sinne: Die Naturgesetze gelten wohl, 
aber sie hemmen sich gegenseitig, sie heben sich zum Teil 
in ihren Wirkungen auf, und was resultiert, ist trotz allem 
ein Geschehen e i g e n e r Gesetzlichkeit, eben g e 0 r d ~ 
net e s Geschehen. 

Dem Erg e b n i s nach sind die Naturgesetze im Be~ 
reich des Lebendigen vielfach unwirksam; der E f f e k t 
ist so, als galten sie n i c h t. Und das ist der Hauptgrund, 
weswegen die belebten Wesen in so auffalligem Gegensatz 
zu den leblosen Naturkorpern stehen. Sie erscheinen 
geradezu wie die Verkorperung des Unwahrscheinlichen, 
des AuBergewohnlichen, Regelwidrigen. Diese ihre Auto~ 
nomie aber verdanken sie ausschlieBlich ihrer Ordnung. 

Beispiele fUr .Mechanismen, die darauf hinauslaufen, 
daB schadliche Einwirkungen ausgeschaltet werden oder 
sich selbst ausschalten, haben wir schon mehrfach an~ 
gefUhrt. Ais Analogon aus der unbelebten Welt sei noch 
das Kompensationspendel astronomischer Uhren genannt, 
das trotz der ausdehnenden Kraft der Warme bei jeder 
Temperatur die gleiche Lange behalt, weil die Temperatur~ 
anderung auf seine aufsteigenden und absteigenden 
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Schenkel gleichzeitig wirkt und beide in ausgleichender 
Weise verlangert oder verkUrzt. 

Auf ahnliche Art sind die Lebewesen von den auBeren 
Bedingungen bis zu einem gewissen Grade unabhangig. 
Ihre Ordnung bewahrt sie davor, zum Sklaven auBerer 
Gewalten, zum Spielball des Zufalls zu werden. Obwohl 
die Umwelt sie standig mit Zerstorung bedroht, erhalten 
sie sich, d. h. eben diese Ordnung, die die Grundlage ihrer 
Eigenart ist. 

Ein Draht behalt die Biegung, die wir ihm geben, das 
niedergetretene Gras aber richtet sich auf. Ein Schnitt, der 
ein StUck Leder fUr immer unbrauchbar macht, verheilt 
auf der Haut, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die tote 
Materie verfault und verwittert, aber das Lebewesen, das 
aus viel labileren Verbindungen besteht, bleibt unter Be~ 
dingungen, die den Fels zerstoren, frisch und heil. Der 
Schwerkraft zum Trotz bauen die Baume ihren Leib hoch 
in die LUfte empor und heben Wasser in betrachtlicher 
Menge aufwarts. Wenn die hereinbrechende N acht alle 
Gegenstande drauBen abkUhlt, so bewahrt das Saugetier 
seine hohe Blutwarme, geschUtzt durch seinen Pelz und 
durch die Regulationsmechanismen, die die Kalte seIber 
automatisch in Tatigkeit setzt. Umgekehrt finden wir bei 
den Organismen Wirkungen, wo wir keine oder viel 
schwachere erwarteten. Bestrahlung mit Sonnenlicht, die 
in der unbelebten N atur eine einfache chemische Reaktion 
oder einen gewohnlichen physikalischen Vorgang bewirken 
wUrde, veranlaBt etwa eine Pflanze zum BIUhen, also zu 
einer verwickelten Veranderung in Farbe, Bau und stoff~ 
Hcher Zusammensetzung ihrer SproBenden. Eine unwag~ 
bare Spur von der Witterung des Wildes lost bei einem 
Hunde unverhaltnismaBige Mengen von Bewegungsenergie 
aus usw. 

Kurz, bei den Iebenden Wesen stehen U r sac h e u n d 
Wirkung scheinbar nicht miteinander in 
E ink I an g. Gewaltige Naturereignisse, die alles andere 
in ihren Bann ziehen, gehen oft an den Lebewesen spurlos 
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voruber, aber Einflusse, die so schwach sind, daB unsere 
MeBinstrumente sie kaum verzeichnen, konnen bei ihnen 
fast explosionsartige Wirkungen hervorbringen. 

Indes lernen wir ja immer besser, diese scheinbaren 
Ausnahmen von der allgemeinen N aturgesetzlichkeit auf~ 
zukHiren. Die Naturgesetze machen in Wirklichkeit durch~ 
aus nicht Halt vor der belebten Materie. Aber sie treffen 
sie in einer geordneten Verfassung an, die ihre Wirkung 
in geordnete Bahnen leitet, kurz sie werden selbst in diesem 
Bezirke der Ordnung untertan. Die Ordnung eines Lebe~ 
wesens lieBe sich vergleichen mit der eines zivilisierten 
Reiches inmitten nomadischer N achbarstamme. Warum 
brechen sich die Sturme, die drauBen die Menschen durch~ 
einanderwerfen, an den Grenzwallen des Staates? Warum 
prallt hier die Welle der Volkerwanderung ab? Warum 
bewirkt das Herannahen der wilden Reiterscharen, das 
drauBen alles zu schneller Flucht veranlaBte, hier um~ 
gekehrt den Zusammenstrom des Heerbanns an der ge~ 
fahrdeten Grenze? Warum werden aus den rauberischen 
N achbarn harmlos das Land durchziehende Handler oder 
friedliche, sich in das Ganze einftigende Siedler, die nicht 
mehr schaden, sondern nutzen? Warum vermag der Staat 
die gunstigen Situationen auszunutzen, die sich dann und 
wann im chaotischen Spiel der auBenpolitischen Krafte 
ergeben? - Er vermag alles das nur durch seine 0 r d ~ 
nun g, die das einzige ist, was er vor seiner Umwelt voraus 
hat, und zugleich das, was sein Wesen ausmacht. An ihr 
zerschellen die Wogen, ein Teil von ihr sind die Abwehr~ 
mechanismen und nicht minder jene zahlreichen Bin~ 
dungen, die den Burger anders zu handeln zwingen als 
den Barbaren. Kraft ihrer vermag der Staat den gunstigen 
Augenblick zu nutzen, kraft ihrer, die abgepragt ist in jeder 
seiner Provinzen und im Herzen jedes seiner Burger, ver~ 
mag er Storungen auszugleichen und ein Abbild seiner 
selbst in fernen Kolonien zu schaffen. Jeder Burger des 
Staates mag denselben Trieben, denselben physiologischen 
und psychologischen Gesetzen unterworfen sein wie die 
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Barbaren auch. Aber durch die Art ihrer Zusammen~ 
fUgung, durch die staatliche Ordnung, in der sie leben, 
sind die Biirger genotigt, auch wenn sie ihren Trieben 
folgen, dem Ganzen, der Ordnung ihres Staates zu dienen. 

Das Leben ist also nicht eigengesetzlich in dem Sinne, 
daB ein Naturgesetz je auch nur einen Augenblick auBer 
Wirkung trate. Und doch ist es autonom insofern, als es 
sich durch seine Ordnung gegen storendes, ungeregeltes, 
zufalliges Wirken der Naturkrafte in hohem MaBe zu 
schiitzen weiB. Ein Lebewesen ist ein System, das sich 
vermoge seiner Ordnung gegen Eingriffe wehrt und sich 
durch fremde Kausalreihen ("Zufalle") nur wenig beein~ 
flussen laBt. 

Noch ein Beispiel moge das Wesen dieser Eigengesetz~ 
lichkeit, die ohne Durchbrechung der Naturgesetze be~ 
stehen kann, eriautern. Innerhalb eines Staates gelten die 
Gesetze fUr jeden Biirger. Denken wir uns nun einen Staat, 
der seine Grundsteuer gestaffelt hat, und in diesem Staate 
eine Organisation, deren Mitglieder vertraglich vereinbart 
haben, Steuern, die iiber einen bestimmten Prozentsatz 
hinausgehen, insoweit von der Organisation tragen zu 
lassen. Das Steuergesetz wiirde dadurch nicht auf g e ~ 
hob en, aber praktisch doch fUr die Mitglieder dieser 
Organisation abgeandert; der Staffelungsparagraph wiirde 
fUr sie un w irk sam gem a c h t, weil seine Anwendung 
dank der Satzungen hier andere Wirkungen ausloste als 
die iiblichen. Ja noch mehr: der Staat selbst ware ge~ 
gebenenfalls genotigt, die Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen des Vereins gegeniiber einem Mitglied zu 
erzwingen. Seine eigenen Gesetze wiirden also dazu dienen, 
ein anderes seiner Gesetze wirkungslos zu machen. 

Ordnung hat sogar das Bestehen von N aturgesetzen 
z u r V 0 r au sse t z u n g. Nur wei I Naturkonstanten 
vorhanden sind, wei I das Kausalgesetz gilt, jede Ursache 
stets dieselbe, mindestens nach den Wahrscheinlichkeits~ 
gesetzen berechenbare Wirkung hat, vermochte sich Ord~ 
nung zu bilden. Denn Ordnung ist .i aGe r ii s t e t s e i n 
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f ii r reg elm a 13 i g z u e r war ten deE rei g n iss e. 
Gabe es in der Natur keinen regelmaBigen Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung, so konnte Ordnung iiber~ 
haupt nicht bestehen. 

Wir sagten, daB ein Lebewesen um so hoher geordnet 
sei, je mehr Moglichkeiten es geriistet gegeniiberzutreten 
vermoge. Wir konnten uns nun so ausdriicken: Ordnung 
ist um so hoher, einen je hoheren Grad von Una b han ~ 
gig k e i t, von Eigengesetzlichkeit sie verleiht. Nur diirfen 
wir dabei die p 0 sit i v e Seite der Ordnung nicht ver~ 
gessen, die darin besteht, daB neben der Abwehr von 
Schaden g ii n s t i g e Zufalle a u s g e n ii t z t werden. 

Ordnung Macht ihren Trager bis zu einem gewissen 
Grade f rei, sie ermoglicht ihm, dem G e set z s e i n e s 
e i g e n e n W e sen s zu folgen. Hochstes Geordnetsein, 
hochste innere Gebundenheit ist groBte Freiheit vom Zu~ 
fall, vom Ungeregelten, vam Chaos, ja auch vom Zwang 
der Naturgesetze. Die Naturgesetze gelten zwar, aber ihre 
Wirkung geht, wenn sie nicht schon am Bau der Lebewesen 
abpraIlt, durch den geordneten Bezirk hindurch, ohne die 
iibliche Spur zu hinterlassen. Die Ordnung wird von ihnen 
so wenig gestort, wie eine Flamme von einer Revolverkugel, 
die durch sie hindurchschlagt. Ordnung gehort eben gleich~ 
sam einer anderen Dimension an. 

Probiermechanismen 

Wir fanden, daB Ordnung E i n g est e II t s e i n be~ 
deute; Abwehr~ und Nutzungsmechanismen sorgen dafUr, 
daB das Beste aus jeder Situation gemacht wird. Aber es 
gibt zahlreiche FaIle, fUr die sich eine verhaltnismaBig so 
einfache Vorsorge nicht treffen laBt. FaIle, die sich sozu~ 
sagen in ihren Einzelheiten nicht vorher iibersehen lassen. 
Ob ein Samenkorn hier oder dort besseren Boden fande, 
ob dieses oder jenes Jagdgebiet ergiebiger ist, das lehrt ge~ 
wohnlich erst die Praxis. Wie solI Ordnung, die doch auf 
alles geriistet sein muB, es vorhersehen? 
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Nun, sie kann ja iiberhaupt die Schachziige des Zufalls, 
ihres ewigen Widersachers, nicht voraussehen. Sie kann 
aber, menschlich gesprochen, eine Art Wahrscheinlich" 
keitsrechnung aufstellen und sich dadurch in ihrer Vor" 
sorge auf die in de r Reg e 1 in Frage kommenden Zufalle 
beschranken. U nd ferner kann sie Mechanismen schaffen, 
die so lange "p rob i ere n", bis ein gangbarer Weg ge" 
funden ist. Wo sie ein SchloB nicht kennt, gibt sie ihren 
Schiitzlingen statt eines Schliissels einen Schliisselbund 
und dazu den Auf trag, nicht zu ruhen, bis sich der passende 
Schliissel findet. 

So sehen wir denn die Organismen in vielen Fallen die 
Moglichkeiten durchprobieren, die die ihnen zur Verfiigung 
stehende Ordnung erschlieBt. Ein Feuersalamander, der 
einen Regenwurm gepackt hat, schnappt so lange zu, bis er 
ihn - zufallig - mundgerecht bekommt, eine Ameise lauft 
so lange umher, bis sie etwas Brauchbares findet usw. Der" 
artige Mechanismen haben in einfachen Fallen - wie etwa 
bei einem Urtier, das sich durch seine Probierbewegungen 
automatisch unter optimale Bedingungen bringt - nichts 
Ratselhaftes an sich. Das Prinzip ist aber viel verbreiteter 
und gilt in viel weiterem Sinne. Ordnung produziert rast" 
los neue Ordnung, um auf moglichst viele Falle geriistet zu 
sein. Sie "arbeitet" unablassig, um vorzubeugen, sie ver" 
vielfacht sich, um der Zerstorung durch den Tod zu ent .. 
gehen. Sie streut, scheinbar verschwenderisch, statt eines 
Samenkorns deren Hunderte in die Welt, denn nur so ist 
damit zu rechnen, daB einige davon "zufallig" unter pas" 
sende Bedingungen, in den richtigen Lebenskreis hinein" 
geraten. Sie iiberwindet ihren Feind, den Zufall, indem sie 
ihn von vornherein in ihre Rechnung einstellt. Sie sue h t 
mittels ihrer Probiermechanismen giinstige Zufalle auf. 

Stammesentwicklung 

Wenn es noch eines Beweises bediirfte, daB nicht Form, 
sondern Ordnung das Wesen der belebten Materie aus" 
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macht, so lieferte ihn die Proteusnatur der Lebewesen, die 
am deutlichsten im T ran sf 0 r mat ion s v e r m 0 g e n, 
in der Fahigkeit, n e u e Formen anzunehmen, sich phyle~ 
tisch zu entwickeln, zutage tritt. 

Wir haben gepriift, wie der Organismus auf Eingriffe 
von auBen her, auf Storung seiner e i g e n e n Ordnung 
antwortet. Wie aber, wenn die Ordnung des Lebenskreises 
durch dauernde Anderung der U m wei t gestort wird? 
Dann ist mit den Mitteln, die wir bisher betrachtet haben, 
wenig zu helfen. 

Nehmen wir ein Gleichnis: Ein industrieller Betrieb 
kann auf zweierlei Weise geschadigt werden. Entweder 
durch ein Ungliick, das das Unternehmen u n mit tel bar 
trifft, also einen Brand, den Tod eines tiichtigen Mit~ 
arbeiters usw., oder aber durch eine Verschlechterung des 
Mar k t e s , wie sie Anderung der Bediirfnisse, MiBwachs, 
Krieg usw. mit sich bringen konnen. In diesem FaIle wird, 
da die Marktlage kaum zu beeinflussen ist, nichts anderes 
iibrigbleiben, als den inneren Aufbau des Betriebes (seine 
Ordnung) der Marktlage entsprechend umzugestaiten. 

In solcher Lage sind die Lebewesen oft genug. Sie 
miissen dann ihren Bau mit den veranderten Lebensbedin~ 
gungen wieder in Einklang bringen, urn die zerstorte Ord~ 
nung des Lebenskreises wiederherzustellen. Sie miissen 
sich "anpassen". Anpassung unterscheidet sich von Rege~ 
neration, die ja ebenfaIls'WiederhersteIlung von Ordnung 
ist, nicht nur hinsichtlich ihrer Veranlassung, sondern auch 
durch ihr Ergebnis: sie fiihrt zu n e u e n For men. 

Seit Dar win kennen wir das Mittel, durch das Ord~ 
nung diese bewundernswiirdige Leistung vollbringt. Es ist 
wiederum ein Probiermechanismus, den z u r S t r ass en 
treffend als "Prinzip der Schrotflinte" bezeichnet hat. 

Man hat oft gefragt, weshalb bei einer Umweltanderung 
immer gleich eine passende Bauanderung auftrete. Darauf 
ist vor allem zu erwidern, daB das gar nicht immer der Fall 
ist. Unzahlige Arten sind zugrunde gegangen, weil eine 
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heftige Milieuanderung sie iiberraschte und k e i n e 
r:ettende Mutation erfolgte. AuBerdem aber wartet der 
Organismus nicht ab, bis Umweltanderungen eintreten. Er 
probiert s tan dig, sozusagen auf Vorrat. Die Organis::: 
men tasten gewissermaBen mittels ihrer Variabilitat ihren 
Lebensraum rundherum ab, und wo eine Unterart Bedin::: 
gungen findet, unter denen sie existieren kann, da setzt sie 
sich fest. Es ist nicht anders als mit der Regenerations::: 
fahigkeit und den Abwehrmechanismen. Wenn eine der 
regelmaBig zu erwartenden Verletzungen den Organismus 
trifft oder eine der alltaglichen Gefahren ihn bedroht, kann 
er sich dem ja auch nicht erst "anpassen", sondern muB 
die Antwort b ere i t hal ten. Ahnlich kann gegen U m::: 
weltanderungen durch vorheriges Variieren bis zu einem 
gewissen Grade vorgesorgt werden. Variation und Selek::: 
tion miissen durchaus nicht zeitlich zusammenfallen. 

Die Einstellung auf Umwelteinfliisse ist bei den Orga::: 
nismen in der Regel so mannigfaltig, ihre Ordnung also so 
hoch, daB sie gewissen Schwankungen der auBeren Bedin::: 
gungen gewachsen sind. Andernfalls wiirde j a j ede U m::: 
weltanderung den Artentod bedeuten. Es besteht aber 
eben durch das Eingestelltsein auf verschiedene Moglich::: 
keiten eine gewisse E I a s t i zit at, die die Art wohl ein::: 
mal im Sinne Z i m mer s "krankeln", aber nicht gleich 
aussterben laBt. Annahernd gleich gut angepaBte Varie::: 
taten und Arten konnen unter giinstigen Verhaltnissen 
langere Zeit nebeneinander leben. Eine Anderung der 
Umwelt kann dann die eine begiinstigen, die andere zu::: 
grunde richten. Oder es kann eine allgemeine Verschlech::: 
terung der Lebensbedingungen eintreten, unter der die 
ohnehin schwerer ringende Art zusammenbricht, wahrend 
die besser geordnete die Krise iibersteht. 

Ontogenetische und phylogenetische Arterhaltung 
lassen sich in bezeichnender Weise auf das gleiche Prinzip 
zuriickfiihren. Die erste besteht darin, daB die Ordnung 
sich oft genug abpragt, um den Ausfall zu decken, der 
durch den T 0 d, d. h. durch die innerhalb des Lebens::: 
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kreises zu erwartenden irreparablen Schadigungen der 
e i g e n e n Ordnung des Lebewesens entsteht. Urn anderer~ 
seits irreparable Anderungen ihrer U m wei t, also nicht 
vorherzusehende Schadigungen der Ordnung ihres 
L e ben s k rei s e s, zu Uberstehen, pragt sich die Ord~ 
nung der Organismen unter gelegentlichen kleinen Ande~ 
rungen der Form so oft ab, daB ein Teil der N achkommen 
voraussichtlich gerade der v era n d e r ten Umwelt ge~ 
wachsen sein wird. In beiden Fallen erweist sie sich dem 
Zufall Uberlegen, indem sie vorsorglich neue Ordnung 
schafft. 

Hin und wieder fUhrt das Zusammenspiel von Variation 
und Selektion aber doch in Sackgassen, wie der Parasitis~ 
mus eine ist. Der in ihrem Wesen liegende Trieb der Ord~ 
nung, sich auszubreiten, jeden erreichbaren RauIn zu er~ 
fUllen, keine sich bietende Moglichkeit ungenutzt zu lassen, 
macht das erklarlich. Nur wei I die Ordnung der Lebe~ 
wesen diese Eigenschaft hat, findet sie auch Wege, die 
nach oben fUhren. 

Dberhaupt ware nichts verfehlter als die Auffassung, 
daB die Selektion absolut "zielstrebig" arbeite. Sie laBt, 
abgesehen von der seltenen G e g e n a u s I e s e , unbedeu~ 
tende Verschlechterungen, j a gelegentlich selbst erheb~ 
lichere Mangel stehen, beseitigt Rudimente nur zogernd 
usw. Aber auch das Material, das die V a ria t ion der 
Auslese liefert, ist nicht einwandfrei. Die mechanisch 
nicht unbegreifbare N e i gun g z u m V a r i i ere n i n 
b est i m m t erR i c h tun g scheint doch, so wertvoll sie 
unter Umstanden fUr die Weiterentwicklung werden mag, 
mindestens ebensooft schadlich zu wirken und zum Aus~ 
sterben vieler Arten beigetragen zu haben. 

Urzeugung 

Ordnung entsteht in der Regel nur unter dem EinfluB 
bereits vorhandener Ordnung. Indes kann sie auch zufallig 
entstehen, und zwar im allgemeinen urn so eher, je niedriger 
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sie ist. Wir haben ja gesehen, wie die Organismen mittels 
ihrer Nutzungs~ und Probiermechanismen gleichsam die 
Achillesferse des Zufalls zu treffen verstehen. Eben weil 
der Zufall richtungslos arbeitet, muB er dem, der darauf 
warten oder danach suchen kann, schlieBlich auch einmal 
etwas Brauchbares darbieten. 

Es fragt sich nun, ob auch die in den L e b ewe sen 
verkorperte Ordnung einmal von s e I b s t entstanden ist. 
Soviel wir wissen, verstehen ja nur die Organismen selbst, 
toten Stoff in belebten umzuwandeln. Nur sie fiihren das 
Siegel, das die "gepragte Form" ergibt. 

Deshalb ist es begreiflich, daB viele Forscher sich das 
Leben als n i e entstanden, als e wig vorstellen, besonders 
nachdem A r r hen ius seine Obertragung von Stern zu 
Stern durch den Strahlungsdruck als denkbar hingestellt 
hatte. 

Aber sollte wirklich solche uniiberbriickbare Kluft das 
Welt all durchziehen? Wir haben uns bemiiht, zu zeigen, 
daB Ordnung, wie sie das Wesen der belebten Materie 
ausmacht, sich auch in der un bel e b ten Welt findet, 
wenn auch minderen Grades und nicht mit der Fahigkeit 
begabt, sich wie jene abzupragen. Stoff und Kraft bleiben 
freilich innerhalb der Organism en, was sie waren. Wie ein 
Biirger, der einen Dienstvertrag schlieBt, den Gesetzen 
seines Landes untertan bleibt und nur fiir einige Zeit 
daneben noch besondere Verpflichtungen gegen seinen 
Arbeitgeber iibernimmt, dient die Materie voriibergehend 
dem Leben und kehrt dann wieder in ihre urspriingliche 
Ungebundenheit zuriick. Aber es laBt sich nicht leugnen, 
daB Materie die Fahigkeit hat, auch unter dem alleinigen 
EinfluB des Zufalls geordnet zu werden. Freilich handelt 
es sich in den uns bekannten Fallen dieser Art urn niedere 
Ordnung, urn die Ordnung von toten Dingen, nicht von 
Lebewesen. Selbst die primitivsten uns bekannten Orga~ 
nismen stellen schon einen so hohen Grad von Ordnung 
dar, daB kaum noch jemand hofft, sie kiinstlich herstellen 
zu konnen. Vor aHem sind wir weit davon entfernt, einen 
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so vollkommenen Assimilationsmechanismus, wie ihn die 
lebenden Wesen besitzen, erzeugen zu konnen. Und gerade 
Abpriigung der Ordnung durch chemische und strukturelle 
Assimilation, Teilung und Fortpflanzung haben wir doch 
als charakteristisch flir 1 e ben d e Ordnung erkannt. 
Diese Leistung der Ordnung, sich selbst abzupriigen, ist so 
groB, daB sie fast die Grenze des sen bildet, was wir uns 
mechanisch vorzustellen vermogen. Die allgemeine Fiihig~ 
keit von Ordnung, Ordnung zu schaffen, steigert sich hier 
aufs hochste, indem es die e i g ene, lebendige Ordnung 
ist, die neu gepriigt wird. 

Es ist so gut wie unvorstellbar, daB jene Art von Ord~ 
nung, die sich selbst zu schaffen vel'mag, also Leben in den 
uns bekannten Formen gelegentlich durch einen oder einige 
glinstige Zufiille entstehen konnte. Wenn aber genligend 
groBe Zeitriiume zur Verfligung stehen, man also mit einer 
1 a n g e n K e t t e g li n s t i g e r Z u f ii 11 e und beliebig 
vielen Zwischenstufen zwischen toter und lebender 
Materie rechnen darf, so erscheint es nicht mehr undenk~ 
bar, daB Materie sich nach und nach so hoch zu ordnen 
vermochte, bis sie ,,1 e b t e", also die Kraft gewonnen hatte, 
ihre eigene Ordnung in dem uns an den Organismen ver~ 
trauten MaBe zu verteidigen, zu vervielfiiltigen und zu 
steigern. 

Ordnung der U mwelt durch Lebewesen 

,Wir haben gesehen, wie die Organismen Storungen ihrer 
Ordnung abzuwehren oder wenigstens auszugleichen ver~ 
mogen und wie selbst der gefiihrlichste Fall, eine endgiiltige 
Anderung der Umwelt, von ihnen durch phyletische Ab~ 
iinderung ihres eigenen Baues liberwunden werden kann. 
Manchmal haben die Organismen aber auch die Fiihigkeit, 
auf i h r e U m weI t e i n z u w irk en, s i e zu ordnen. 
In solchem Falle kann die durch Anderung der Umwelt 
gestorte Ordnung des Lebenskreises also auf eine ganz 
andere Weise wiederhergestellt werden. 
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In der Regel geschieht die ordnende Einwirkung auf die 
Umwelt jedoch v 0 r b e u g end. Ein Lebewesen erhoht 
die Ordnung seines Lebenskreises dadurch, daB es mittels 
seiner eigenen Ordnung die seiner Umwelt erhoht. Es 
verankert seine Ordnung gleichsam noch fester, indem es 
auch u m sic h her u m Ordnung schafft. 

Diese Methode hat den Vorzug der S c h nell i g k e i t. 
Es ist die Art, wie am raschesten Ordnung entstehen kann. 
Wir haben ja bereits davon gesprochen, daB Ordnung sehr 
bald andere Ordnung zu schaffen vermag. Es gehort auch 
zu ihrem Wesen, sich auszubreiten, sobald sie sich in ihrem 
Beziehungskreise befindet. 

Das Ungeordnete ist leicht zu unterwerfen. Schwer ist 
nur, es auf die D au e r zu bandigen. Und darin liegt der 
N a c h t e i I dieser Methode. Wir haben gesehen, wie leicht 
Ordnung zerfallt, wie schnell besonders die unbelebte ein 
Raub der fessellosen Elemente wird. Die Werke der Lebe~ 
wesen und selbst die des Menschen sind schwache vorge~ 
schobene Posten, die das Chaos nur zu leicht iiberrennen 
und zuriickerobern kann. Wahrhaft gesichert wie in einer 
Festung ist die Ordnung erst in jener konzentrierten 
Form, die wir einen Organismus nennen und die der Zer~ 
storung auch dadurch zu entgehen vermag, daB sie sich 
abpragt. 

Sehr bezeichnend ist aber, daB die von Organismen 
geschaffene Ordnung lebloser Dinge 0 r g ani s c hen 
G e set zen folgt. Die Nester der Vogel und die Gehause 
der Trichopterenlarven "variieren" durchaus, als ob sie 
o r g an e waren. Fiir die Trichopterenkocher konnte 
Wo. 0 s twa I d sogar einen "Stammbaum" aufstellen, als 
seien sie lebende Wesen. Auch die menschliche K lei ~ 
dun g zeigt sich beherrscht von Gesetzen, die fUr das 
Lebendige gelten; sie bietet Beispiele von Funktions~ 
wechsel, richtungslosem Variieren, rudimentaren Bildun~ 
gen usw. Aus ahnlichen Griinden ist es viel mehr als ein 
Vergleich, wenn wir von einer "Entwicklung" der Bau:: 
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kunst, einer "Ahnenreihe" des Automobils usw. sprechen. 
Wir sind dazu berechtigt, weil es sich zwar nicht um Lebe" 
wesen, aber um von Lebewesen geschaffene Ordnung han" 
deIt, die ebenso wie diese selbst einer S e 1 e k t ion unter" 
worfen war. 

Bei den Bauten der Tiere richtet sich die Selektion 
meist noch gegen das Tier selbst. Kocherlarven mit einem 
besonders zweckmaBigen Bauinstinkt haben mehr Aussicht 
im Daseinskampf als andere. Und da Instinkte ja auf 
nichts anderem beruhen als auf Struktureinzelheiten des 
Nervensystems, so sind Instinktbauten auch nichts weiter 
als gewissermaBen nach auBen projizierte Ordnung, Ge" 
bilde, die schlieBlich ebensogut aus den eigenen Baustoffen 
des Korpers bestehen konnten wie aus fremden. Ahnlichen 
Schutz, wie ihn den Trichopterenlarven ihr Bauinstinkt 
gewahrt, genieBen z. B. die Schnecken durch die von ihrem 
Korper abgeschiedene Schale. 

In ein neues Stadium tritt j edoch die Beeinflussung der 
UmweIt, wenn sie nicht in so starrer Weise mittels ange" 
borener Triebe erfolgt, sondern mit Hilfe eines Pro b i e r " 
m e c han ism u s. Gerade die Kocherlarven zeigen An" 
satze zum Probieren, indem sie geeignete Materialien zum 
Bau ihrer Gehause auswahlen, unbrauchbar gewordene 
Gehause verlassen usw. Hier beginnt also der Organismus 
bereits, eine Art Selektion zwischen seinen Werken vor" 
zunehmen, ehe er sich selbst samt seinem Werk der Selek" 
tion durch den Daseinskampf unterwirft. Aber das ist 
erst eine schwache Andeutung dessen, was auf diesem 
Gebiet moglich ist, wenn ein so voHkommener innerer 
Probier" und Auslesemechanismus eingeschaltet wird, wie 
ihn vor aHem der Mensch in seinem Gehirn besitzt. Die 
Werke des Menschen sind das groBartigste Beispiel ord" 
nender Einwirkung auf die Umwelt. 
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Benutzung fremder Ordnung 

Ein Organismus kann sich die Ordnung eines anderen 
zunutze machen, genau wie er auch sonst sich ihm zuHillig 
darbietende Ordnung, etwa eine als Wohnung geeignete 
Hohle oder dergleichen benutzt. 

Das kann "tote" Ordnung sein, wie das Schneckenhaus, 
das der Einsiedlerkrebs sich zur Behausung wahlt. Es kann 
indes auch belebte Materie sein, die etwa um ihrer chemi" 
schen Ordnung willen das Opfer eines Raubers wird. 

Beutetiere aber, die reg elm a Big den Weg eines 
Raubtieres kreuzen, werden dadurch zu einem Bestandteil 
seines L e ben s k rei s e s. Seine eigene Ordnung wird 
sich auf ihren Bau, ihre Gewohnheiten, Fahigkeiten usw. 
einstellen, ebenso wie der Einsiedlerkrebs in Bau und In" 
stinkten auf die Wellhornschnecke eingestellt ist. 

Umgekehrt wird - anthropomorphistisch gesprochen 
- das Beutetier, in dessen Umwelt der Rauber sich fest.. 
setzt und des sen Lebenskreis dadurch eine EinbuBe an 
Ordnung erleidet, oft seine eigene Ordnung erhohen, d. h. 
Schutzmittel, Schutzinstinkte und dgl. ausbilden miissen, 
wenn es nicht zugrunde gehen will. 

Grundsatzlich ahnlich wie mit Raubtieren steht es mit 
den Par a sit e n. Besonders fUr Innenparasiten ist ja 
der Wirt buchstablich die "Umwelt"; es ist also durchaus 
einleuchtend, daB sie sich an ihn ebensogut anpassen, wie 
frei lebende Tiere an das Klima, die Bodenfarbe usw. Ein 
Unterschied zwischen Parasiten und Raubtieren besteht 
allerdings insofern, als der Schmarotzer die Ordnung 
seines Opfers in I e ben dig e m Zustand benutzt. Min" 
destens dem Entoparasiten geniigt nicht die chemische 
Energie, die im Augenblick verfiigbar ist: er laBt die 
komplizierte Maschinerie groBtenteils intakt, um sie dafiir 
for t g e set z t zu benutzen. Sie muB fun k t i 0 " 

n i ere n, wenn er sein Ziel erreichen solI. 
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Diese raffinierte Art der Ausnutzung fremder Ordnung 
leitet iiber zur V e r skI a v u n g anderer Lebewesen -
seien es Tiere oder Pflanzen -, deren Ordnung dann mehr 
und mehr in den Dienst ihres Herrn tritt. Neben einigen 
Tieren ist es j a vor aHem der Men s c h, der es ver~ 
standen hat, Organismen zu Nutzpflanzen und Haustieren 
zu machen. Die hochste Stufe erreicht die Herrschaft einer 
Organism en art iiber die andere, wenn der Sklavenhalter 
zum Z ii c h t e r wird, indem er, den Daseinskampf bis zu 
einem gewissen Grade ausschaltend, seinerseits die Rich~ 
tung bestimmt, in der sich Variationen bewegen miissen, 
um erhalten zu bleiben. Von da an werden die Sklaven 
geradezu zu seinen "Geschopfen". Und wahrend der 
Parasit im aHgemeinen sein Opfer doch in seiner Existenz 
bedroht, gehort hier umgekehrt E r hal tun g wenn nicht 
des Individuums, so doch der Art durch den NutznieBer 
zum Wesen der Sache. 

Gegenseitige Hilfe 

Dadurch wird seltsamerweise eine Briicke geschlagen 
zu den f r e u n d s c h aft I i c hen Beziehungen zwischen 
Organismenarten, d. h. zu solchen, von denen b e ide Vor~ 
teil haben. Gelegentlich, wenn auch begreiflicherweise 
nicht iibermaBig haufig, trifft es sich, daB zwei Arten 
g e g ens e i t i g nutzbare Ordnung fiireinander darstellen 
und sich durch deren wechselweise Erhohung noch weiter 
in diese "Lebensgemeinschaft" hineinsteigern. Wird die 
Symbiose sehr eng, so konnte man von einem Z u ~ 
sammenfallen der beiden Lebenskreise 
sprechen. Die Erhaltung der gem e ins a men Ordnung 
ist nun zur Lebensfrage fiir beide Arten geworden. 

Wahrend diese "gegenseitige Fremddienlichkeit" ihrer 
Entstehungsmoglichkeit nach durchaus verstandlich ist, 
wiirde un e i g e n nii t zig e Fremddienlichkeit, also 
solche, bei der der Gegendienst der andern Organismenart 
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fehlte, aus dem Rahmen des selektionistisch Erkliirbaren 
zuniichst herausfallen. Man hat geglaubt, solche einseitige 
Fremddienlichkeit besonders bei den Gall e n nach~ 
weisen und daraus sehr weitgehende Schllisse ziehen zu 
konnen. lodes die Gallenbildungen sind keine erblich 
fixierten Leistungen der iW i r t s p f 1 a n z e, sondern 
solche der Gall e n e r z e u g e r. Die Fiihigkeit der 
Gallentiere, ihre Wirtspflanze durch irgendwelche Reize 
zu ungewohnlichen Bildungen zu zwingen, konnte aber 
sehr wohl Gegenstand der Selektion sein. Die Gallen~ 
bildungen gehoren somit in das Kapitel der Benutzung 
artfremder Ordnung, die freiHch hier mit Hilfe der eigenen 
in durchaus a b nor mer Weise zu wirken genotigt wird, 
so daB der Anschein entstehen konnte, als sei die Wirts~ 
pflanze der aktive Teil, der sich den Schutz, und die 
Erniihrung der Cecidiozoen angelegen sein lasse. Die 
Ordnung der Galle aber ist nicht in der Pflanze, 
sondern in dem Gallentier niedergelegt. Die Fiihigkeit 
der Pflanze, auf die von diesem ausgesandten Reize so 
zu reagieren, daB eine Galle entsteht, gehort zum 
Lebenskreis des Gallentieres. - Soweit Fremddienlich~ 
keit ohne Gegendienst nicht z u f ii 11 i gist - wie die 
Eignung des Holzes als Werkstoff oder der Niihrwert 
so vieler Tiere und Pflanzen -, ist sie vom N utznieBer 
erzwungen 1). 

Ein Gebiet, das manche Ahnlichkeit mit der Symbiose 
aufweist, bilden die Beziehungen eines Organismus zu den 
eigenen Art g e nos sen, also seine sozialen Bindungen. 
Auch hier wird gelegentlich aus dem Beieinander ein Fiir~ 
einander, auch hier streben dann die Lebenskreise zu" 
sammenzufallen. SchlieBlich kann ein neues Lebewesen 
von hoherer Ordnung entstehen: der S t a a t. Er ist besser 
geordnet als die lndividuen, weil er auf mehr Moglich" 
keiten eingestellt, dem Tode weniger unterworfen, miich" 

1) VgI. G. v. Frankenberg, Kann "fremddienliehe Zweek. 
m iiBigkeit" nieh t d u reh Selektion en tstehen? BioI. Zentral. 
blatt Bd. 49, 1929. 
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tiger ist als sie. Sein Rang als Lebewesen wird freilich 
um so hoher sein, je vollkommener die politische, wirt~ 
schaftliche und sittliche Ordnung ist, die seine Burger ihm 
zu geben vermogen. 

Inn e r hal b d erA r t findet sich auch Dienst ohne 
Gegendienst, bei der Brutpflege so gut wie bei jeder Auf~ 
opferung des Einzelnen flir die Gesamtheit. Es sind dies 
Falle, die besonders schon erkennen lassen, daB es nicht 
auf eine E i n z e I auspragung, sondern auf dauernde 
Sicherung der Artordnung ankommt. Ordnung erschopft 
sich nie im Sein. Sie ist immer um des Kommenden 
willen da. 

Eine Parallele zur Symbiose und zur Staatenbildung 
stellt das geordnete Zusammenleben und Zusammen~ 
wirken der 0 r g an e innerhalb eines Lebewesens, ja der 
Zellen innerhalb eines vielzelligen Organismus dar. Auch 
hier ist Teilung der Arbeit, gegenseitiger Nutzen, Zu~ 
sammenfallen der Lebenskreise. Die mannigfachen Kom~ 
ponenten der Ordnung schutzen einander u n d b e ~ 
w irk eng e g ens e i t i g i h r e n Auf b a u. Das "Sein, 
auf daB etwas sei", wird zum "Fureinandersein". 

Nicht anders steht es mit den Organellen der Einzeller. 
Und von dieser Erkenntnis ist nur noch ein Schritt zu der 
Oberzeugung, daB wir einst, bei besserer Kenntnis der Ei~ 
weiBstoffe und der katalytischen Erscheinungen, eine 
Symbiose zwischen den chemischen Kom~ 
p 0 n e n ten des Pro top I a sma sehen und des sen 
Wachs tum als gegenseitigen Aufbau fermentartiger V erbin~ 
dung en begreifen werden. Solche chemische Symbiose 
konnte zwar langst nicht so leicht entstehen wie ein 
"Lebensstoff". Sie HeBe aber die Leistungen des Plasma, 
insbesondere die Abpragung der eigenen Ordnung, eher 
erklarbar erscheinen. 

1st diese Auffassung des Protoplasma richtig, so ware 
das "Fureinander", die "gegenseitige Hilfe", schon flir die 
ersten Anfange des Lebens kennzeichnend. 
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Das geistige Gescbeben 

Einen besonders hohen Grad von Ordnung er1angt die 
Materie im G e h i r n, zuma1 in dem des Menschen. Die 
Spuren, die die nervosen Erregungen dort hinterlassen, 
werden schon dadurch in einigermaBen gerege1ter Weise 
verkniipft, daB gleichzeitige Eindriicke sich miteinander 
verbinden. So werden Zusammenhange, die in der durch 
die Sinne wahrnehmbaren Welt bestehen, auch im Gehirn 
a1s Zusammenhange festgehalten. Es entsteht ein -
freilich skizzenhaftes und ungenaues - A b b i 1 d d e r 
WeI t im Gehirn. 

Die Ordnung des Denkapparates wird aber noch 
wesentlich dadurch gesteigert, daB er auch diejenigen 
Beziehungen mit abbildet, die wir K au sal v e r ~ 
k n ii p fun g e n nennen. Der Zusammenhang zwischen 
Ursache und Wirkung wird, soweit er mitte1s der Sinne 
erkannt wurde, im Gehirn mit aller nur wiinschbaren 
Scharfe wiedergegeben. Und dadurch wird aus dem bloB en 
Abbild ein Mod e 11 der Welt, an dem sich ausprobieren 
und vorausberechnen laBt, was drauBen geschieht. 

Von allen Probiermechanismen, die das Leben hervor~ 
gebracht hat, ist dies der e1eganteste. Denn er bedarf zum 
Probieren nicht der Materia1mengen se1bst, die geordnet 
werden sollen. Er kommt mit winzigen Verschiebungen 
von Stoffen, mit einem minimal en Umsatz von Energie, 
mit verschwindend k1einen Zeitraumen aus, urn die Ord~ 
nung zu schaffen, die er dann nur noch im groBen wirken 
zu lassen braucht. 1st im Gehirn eines Erfinders das Bild 
einer neuen Maschine fertig geworden, so wird es nicht 
lange dauern, bis sie greifbar vor ihm steht. Ihre 0 r d ~ 
nun g aber war zuerst in seinem Gehirn vorhanden. Dort 
war sie von ib!m in potentieller Form geschaffen. Sie dann 
in kinetischer zu verkorpern, ist der 1 e i c h t ere Teil der 
Arbeit. 
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Dadurch, daB Ursache und Wirkung im Hirn verkniipft 
sind, entsteht auch hier Fin a lit a t. Eine lustbetonte 
oder bejahte Vorstellung ist im Gehirn - auf Grund 
vorhergegangener Erfahrungen - einer bestimmten Ur~ 
sache als W irk u n g zugeordnet. Wir nennen solche er~ 
wiinschte Wirkung einen Z w e c k und die ihn im Labora,: 
toriumsversuch des Gehirns auslosende U rsache ein 
Mit t e 1. Der Mechanismus ist nun offenbar derart, daB 
die Lustbetonung, die der Zweckvorstellung anhaftet, auto~ 
matisch auf die Vorstellung des Mittels iibergeht und so 
den Organismus veranlaBt, dieses Mittel, so fern es in 
seiner Macht steht, zu ergreifen. 

Hierdurch entsteht fUr den oberflachlichen Beurteiler 
wieder jene "U m k e h run g von U r sac h e u n d 
Wi r k u n g", indem ja die Wirkung scheinbar zur Ur,: 
sache wird. In Wahrheit liegt aber ebensowenig eine 
Durchbrechung des Kausalnexus vor, wie bei dem zweck~ 
maBigen Verhaltnis zwischen Bau und Umwelt. Lag dort 
die Losung darin, daB die Ordnung der Lebewesen nicht 
auf jeden bel i e big e n Fall, sondern nur auf die in ihrem 
Lebenskreise wah r s c h e i n I i c hen FaIle eingestellt ist 
- was durch Selektion erreichbar erscheint -, so wird im 
Gehirn der denkenden Organismen die einem gegebenen 
FaIle entsprechende zweckmaBige Einstellung jeweils erst 
e r mit tel t, bevor der Organismus handelt. 1m Gehirn 
findet zwischen den "Laboratoriumsversuchen" eine A us,: 
I e s e statt: Die Kausalketten, die zu unerwiinschtem Er~ 
gebnis fiihren, werden von der Verwirklichung ausge~ 
schlossen. Diejenige aber, die das "richtige" Mittel enthalt, 
geht als Siegerin aus diesem Wettstreit hervor. 

Eine Umkehrung des Kausalnexus findet also auch hier 
nicht statt. Auch hier aber wird durch Ordnung innerhalb 
gewisser Grenzen Z uk ii n f t i g e s bestimmt. Denken 
verdient in ausgepragtem MaBe die Bezeichnung "Ge~ 
schehen, auf daB etwas sei". Es ist ein ausgesprochen v 0 r ~ 
b ere i ten des - und das heiBt natiirlich "geordnetes" 
- Geschehen. Die "ZweckmaBigkeit" indes ist auch hier 
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- wie uberall, wo wir sie treffen - lediglich die Wirkung 
materiellen und energetischen . Geordnetseins. 'Nichts 
Mystisches ist zu ihrer ErkHirung notig. 

Unsere Untersuchung fiihrt uns keineswegs dahin, das 
Geistige zu 1 e u g n e n. Sie notigt uns nur, zu erkennen, 
daB geistvolle Gedanken, wie das menschliche Gehirn sie 
hervorbringt, und sinnreiche Einrichtungen, wie sie sich 
bei den Organismen entwickelt haben, ihrem Wesen nach 
vollig das gleiche sind, namlich 0 r d nun g, und auf 
analoge Weise zustande gekommen, namlich durch das 
Wirken von Ordnung, die, urn sich zu behaupten, neue 
Formen schuf, bis sich darunter brauchbare fanden. Einen 
Fortschritt freilich, den die Organismen in harter, Tau::: 
sende von Generationen umfassender Anpassungsarbeit 
erwerben mussen, erringt der viel beweglichere Probier::: 
und Selektionsmechanismus des Menschenhirns in einer 
einzigen gliicklichen Stunde 1). 

Empfindung 

Wie verhalt sich nun Ordnung zu dem scheinbar fur das 
Leben so charakteristischen Vorgang der Empfindung? 

Insoweit Empfindung ein physiologisches Geschehen 
ist, vermogen wir uns ihr Zustandekotnmen durch die Ord::: 
nung des N ervensystems sehr wohl vorzustellen. Wir 
brauchen nicht mehr mit D e m 0 k r i t anzunehmen, daB 
die Dinge feine Teilchen in unsere Sinnesorgane entsenden. 
Wir wissen, daB diese Organ.e einen auBeren EinfluB in 
Nervenerregung umsetzen, die sich durch die sensiblen 
Bahnen auf das Zentralnervensystem ubertragt, dort 
weiterwirken und schlieBlich auf anderen Nervenbahnen 
etwa zu einem Muskel ge1angen kann. Das Ganze ist im 
Prinzip nicht wunderbarer, als daB ein Sonnenstrahl mit 
Hilfe einer photoelektrischen Zelle einen Motor ein::: 

1) Vgl. G. v. Frankenberg, tiber die Realitit der Ideen. 
Monistische Monatshefte 1931. 
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schalten kann. Soweit Empfindung also Err e gun gist, 
konnen wir sie uns ohne Schwierigkeit als Kette mecha~ 
nischer Vorgange vorstellen, auch wenn wir diese im ein~ 
zelnen noch nicht ausreichend kennen. 

Ratselhaft ist nur, daB der Erregungsvorgang auBer 
dieser objektiven Seite auch eine subjektive hat. Denn 
deren Vorhandensein ist keineswegs selbstverstandlich. 
Wir konnten uns vorstellen, daB das subjektive Moment 
fehlte. 

Wenn man uns einen "kiinstlichen Menschen" vor~ 
fiihrte, der so vorziiglich konstruiert ware, daB er z. B. 
einen Schlag auf seine Hand mit einem Aufschrei bean~ 
wortete und die Hand wegzoge, so wiirden wir deswegen 
trotzdem keinen Augenblick glauben, die Maschine habe 
den Schlag wirklich gespiirt. GewiB, sie hat ihn aufge~ 
nommen, die Erschiitterung hat einen Mechanismus in 
Tatigkeit gesetzt usw. Aber jeder selbsttatig auf auBere 
Einwirkungen antwortende Apparat leistet ja Ahnliches. 

Ebenso konnten wir auch den lebenden Menschen als 
eine, freilich unermeBlich viel feinere und vollkommenere, 
Maschine auffassen, wenn eins nicht ware: Das Gefiihl~ 
werden dessen, was diese Maschine erlebt, also das, was 
wir die subjektive Seite der Empfindung nannten. 

Allerdings weiB jeder nur von seinem. eigenen Empfin~ 
den. DaB seine Mitmenschen mehr sind als fiihllose Auto~ 
maten, ist ein AnalogieschluB. Aber ebenso wie wir an~ 
nehmen, daB die Dinge wirklich existieren, obwohl wir 
streng genommen nur Empfindungskomplexe kennen, 
miissen wir verniinftigerweise annehmen, daB unsere Mib 
menschen gleich uns empfinden. 

Ja wir miissen weiter schlieBen, daB bei den iibrigen 
Lebewesen ebenfalls Erregung mit subjektiver Empfindung, 
wenn auch oft primitivster Art, verbunden ist. Denn im 
Gegensatz zu Erregbarkeit kann subjektive Empfindung 
nicht gut im Laufe der Stammesgeschichte e n t s tan den 
sein. Es ist keine Strukturanderung denkbar, die aus dem 
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Zusammenspiel empfindungsloser Teile plotzlich Empfin~ 
den, und sei es das aUereinfachste, hervorgehen lieBe. Dies 
ist etwas, was Ordnung n i c h t zu leisten vermag. Die 
Reaktionen konnten im Laufe der Stammesgeschichte kom~ 
plizierter werden, sie konnten sich zu Reflexen und Instink~ 
ten auswachsen, es konnte ein Gediichtnis und ein Probier~ 
mechanismus von der Art des menschlichen Gehirns 
entstehen, aber wie soUte durch eine Anderung des Er~ 
regungsablaufs, und sei sie noch so verwickelt, j emals 
Empfindung hinzutreten? 

Es ist unhaltbar, sich vorzusteUen, daB etwa ein Lurch 
noch ein vollig fiihlloser Automat sei, wiihrend ein Reptil 
wegen seines leistungsfiihigeren Gehirns nicht mehr nur 
objektiv empfinde und reagiere, sondern auch etwas dabei 
versptire. Es mogen mehr Stellen sein, die hier empfinden, 
es mogen Bahnen und Hirnteile so ausgebildet sein, daB 
eine Erregung, die den Organismus trifft, einen dort noch 
fehlenden W' ide r h a II in der Vorderhirnrinde findet. 
Aber Empfindung als E I e men tar e r s c h e i nun g 
kann nicht yom Bau des Zentralnervensystems abhiingen. 
N attirlich sind GroBe und Bau des Gehirns von Bedeutung, 
wenn es sich um dessen Lei stu n g e n handelt - so wie 
eine groBe und gut konstruierte Maschine mehr leisten kann 
als eine andere. Aber subjektive Empfindung wtirde man 
in eine Maschine, und wenn man sie noch so groB und kom~ 
pliziertbaute, nicht hineinkonstruieren konnen. Es ist 
tiberhaupt nicht angiingig, sie als spezifische Leistung des 
Gehirns aufzufassen. 

DaB subjektive Empfindung nicht irgendwann in der 
Stammesgeschichte entstanden sein kann, erhellt wohl 
auch daraus, daB sie, so seltsam das klingt, 0 h n ere a I e 
Bed e u tun gist. Eben weil sie keine materielle Wirkung 
hat, ist ja ein Nachweis ihres Vorhandenseins bei unsern 
Mitgeschopfen ausgeschlossen. Sie ist k e i n e 0 r d nun g 
- denn Ordnung ist stets bestimmt zu wirken - und hat 
daher auch, was sehr bedeutungsvoll ist, k e i n e n 
S e I e k t ion s w e r t. 

50 



Stellen wir uns einen Menschen vor, dem die subjektive 
Seite der Empfindung fehlte! Er ware weder seinem Bau 
noch seinem Verhalten nach von anderen zu unterscheiden, 
er tate alles, was ein anderer an seiner Stelle auch tate, denn 
o b j e k t i v kamen j a die Empfindungen in seinem Hirn 
regelrecht zustande, !Osten dort die entsprechenden Ideen~ 
verbindungen und motorischen Erregungen aus und ver~ 
anlaBten ihn so zu zweckentsprechenden Handlungen. 
Aber er ware ein reiner Automat. 

Anmerken konnte man ihm das nicht. Dnd im Lebens~ 
kampfe benachteiligt ware er auch nicht. Denn seine Sinne 
und seine Assoziationsbahnen, sein Gedachtnis und sein 
Abstraktionsvermogen, die gesamte Ordnung seines Hirns 
ware vorhanden und funktionierte ebenso, wie wenn er 
gleich uns empfande. Erregungen, Reaktionen und Denk~ 
vorgange Hefen bei ihm genau so sicher und genau so 
schnell und stark abo Er ware nicht in dem Sinne empfin~ 
dungslos wie ein Hypnotisierter, dem man Nadeln in die 
Hand stechen kann, denn natiirlich wiirden "Schmerz" 
und "Dnlust" sich in seinem Nervensystem materiell und 
energetisch nicht anders als bei uns abspielen, ihn zu Ab~ 
wehrhandlungen veranlassen usw. Er ware auch nicht "be~ 
wuBtlos", denn selbstverstandlich hatte er objektiv ein 
"lchbewuBtsein", d. h. der Begriff "Ich" bestande bei ihm 
aus demselben Komplex materiell vorhandener und wirk~ 
samer Gehirneindriicke wie bei uns. 

Die subjektive Empfindung ist also fUr die Erhaltung 
der Organismen bedeutungslos. Sie erscheint im Daseins~ 
kampfe wie eine iiberfliissige Beigabe, wie ein Luxus. Sie 
macht ihren Trager nicht besser angepaBt, ist auch fUr die 
andern Individuen der gleichen Art gar nicht erkennbar. 
Durch Naturziichtung konnte sie nicht entstanden sein. 
Man miiBte schon an Orthogenese denken, die j a Anlagen 
ohne Selektionswert zu schaffen vermag . . . 

Zwingend ist aber auf jeden Fall die Uberlegung, daB 
bis dahin fUhllose Materie nicht durch irgendwelche 
chemische oder strukturelle Anordnung oder durch eine 
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noch so eigenartige Bewegung dahin gebracht werden kann, 
zu flihlen. Demnach muB wohl jene "subjektive Seite der 
Empfindung" von der objektiven, also der Erregung oder, 
allgemeiner gesprochen, der Zustandsanderung tiberhaupt 
untrennbar sein. Wir kommen so zu dem etwas hylozoi~ 
stisch anmutenden SchluB, daB die Fahigkeit des Empfin~ 
dens im Wesen von Stoff und Kraft selbst begriindet liegt, 
indem Empfindung vielleicht ein allgemeines Attribut von 
Bewegungsvorgangen ist. 

Dagegen bedarf es zum Zustandekommen der geistigen 
Leistungen, wie Erinnerung, LagebewuBtsein, Denken usw., 
einer mehr oder weniger hohen 0 r d nun g , wie sie in den 
nervosen Elementen bestimttlter Lebewesen gegeben ist. 
Und erst aus dem Z usa m men w irk e n dieser mecha~ 
nisch begreifbaren geistigen Vorgange mit der als Elemen~ 
tarerscheinung hinzunehmenden Empfindung ergibt sich 
das uns vertraute Bild unseres eigenen seelischen Erlebens. 
Empfindung ohne Erinnern und ohne BewuBtsein, d. h. 
ohne Beziehung zu irgendeiner Vorstellung oder anderen 
Empfindung, verdient noch nicht die Bezeichnung eines 
geistigen Vorgangs. 

Zum "BewuBtsein ihrer selbst" gelangt Materie nur bei 
den geistig hoher stehenden Tieren, in nennenswertem 
MaBe wohl erst beim Menschen. 

Wir "wissen" denn auch unmittelbar nur von denjenigen 
Erregungen, die sich in bestimmten Gebieten unserer Hirn~ 
rinde abspielen. Denn nur diese werden von unserem 
Denkapparat registriert und geordnet, mit anderen zu VOT~ 
stellungen verb un den, bei erneutem Auftreten wieder~ 

erkannt usw. Ob im iibrigen Korper Empfindungen vor sich 
gehen, konnen wir nur wissen, wenn sie unserem Denk~ 
apparat gemeldet werden, uns also buchstablich "zum Be~ 
wuBtsein kommen". Und nur Erregungen, die sich im 
Lichte des BewuBtseins abspielen, erhalten dadurch, d. h. 
durch das Gedachtnis und die Ideenverbindungen, die sie 
anklingen lassen, jene Res 0 nan z, die flir uns von dem 

52 



Begriff der Empfindung fast untrennbar ist und es deshalb 
so schwer macht, sich liber diese Frage zu verstandigen. 
Jene Resonanz aber wird bewirkt durch die 0 r d nun g 
des Gehirns. 

Das Ordnende 

Das Leben ist eine Welt ftir sich, es schafft sich eigene 
Gesetze und scheint jedes Zwanges zu spotten. Und doch 
ist es nichts Obernattirliches. Es ist aus den die Welt er~ 
fiillenden Stoffen und Kraften erwachsen, indem diese sich 
ordneten. 

Leben ist ein Sonderfall des Seins und Geschehens, es 
ist g e 0 r d net e s Sein, g e 0 r d net e Bewegung. Und 
eben darum Fortschreiten, Werden, ,,streben". 

Man konnte sagen, Ordnung bedeute ein Obergreifen 
des Seins auf die vierte Dimension, die Z e i t. Denn sie 
erschopft ihr Sein nicht im Gegenwartigen, sie ist nur zu 
verstehen im Hinblick auf K li n f t i g e s. Ordnung ist 
Eingestelltsein, ist "Sein, auf daB etwas sei". L e ben aber 
ist Ordnung, die sic h s e I b s t, zunachst in einer be~ 
wahrten Form, zum Ziele hat, die sich e r h a It, indem sie 
immer neuen Stoff ordnet, die sich a b p rag t, ja in vielen 
Fallen sich s t e i g e r t. 

Und diese Ordnung der Lebewesen selbst ist zugleich 
d a s 0 r d n end e, das wie eine Entelechie im Sinne 
Dr i esc h s, wie ein "zielstrebiges" oder "vi tales" Agens 
in den Organismen wirkt. Denn mit der Ordnung kommt 
allmahlich - ohne j ede Durchbrechung des Kausalgesetzes 
- das Telos, die Finalitat, die Beziehung auf das Ktinftige 
in die Welt. Ordnung ist die materielle Grundlage des fina~ 
len Geschehens, - Wirkfahigkeit, gerichtet auf Erhaltung 
und Schaffung von .. Wirkfahigkeit. Der Begriff Ordnung 
schlagt eine Brticke zwischen Materie und Geist: Ordnung 
ist an Materie gebunden, in Materie verkorpert, gleichzeitig 
aber etwas Geistiges, ein Imponderabile. Lebendige Ord~ 
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nung nun gar mit ihren Probiermechanismen ist eine Kon~ 
struktion, die des Konstruierens fahig ist, sie ist W e r k 
u n d S c hop fer i n e i n e m. 

N ach herkommlicher Anschauung konnen freilich finale 
Beziehungen nur durch die Tatigkeit eines denkenden 
Wesens entstehen. Der Mensch hat nun einmal finales 
Geschehen zuerst in einem Sonderfall, namlich an das 
eigene Gehirn gebunden, kennengelernt. Deshalb bedeuten 
"Mittel" und "Zwecke" urspriinglich von einem denkenden 
Wesen v 0 r g est e II t e Ursachen und Wirkungen. Als 
man dann in der belebten Natur iiberall Einrichtungen und 
Vorgange fand, die offensichtlich ebenfalls auf bestimmte 
Ziele gerichtet, namlich objektiv geeignet waren, niitzliche 
Wirkungen herbeizufiihren, da vermutete man auf Grund 
eines kiihnen Analogieschlusses auch dort hinter allem, 
was "zweckmaBig" war, einen Uberlegenden. Einen 
Schopfer zunachst und spater wenigstens ein "zwecktatiges 
Agens" oder doch ein "BewuBtwerden des Bediirfnisses". 

Aber Ordnung und demzufolge objektive ZweckmaBig~ 
keit bestand auf Erden langst millionenfach, ehe es den~ 
ken de Wesen gab, denen sie bewuBt werden konnte. Die 
Zweckhandlungen, die auf dem Auswahlen einer Kausal~ 
kette durch einen Denkapparat, ein Gehirn, beruhen, gehen 
ohne scharfe Grenze aus der unermeBlich viel groBeren 
Zahl der iibrigen "zweckmaBigen" Einrichtungen und Vor~ 
gange hervor. Vom 0 r g a n zum Ins tin k t - den man 
ja bereits einen angeborenen Gedanken nennen konnte -
ist nur ein Schritt. Und der Schritt von da· zum Probier~ 
mechanismus, der aus mehreren im Gehirn entstandenen 
Verkniipfungen automatisch die auf denEinzelfall passende 
auswahlt, ist nicht groBer. 

Allerdings tritt hier und da ein Streben nach Ersetzung 
der Reaktionen, Reflexe und Instinkte durch Denktatigkeit 
zutage, meist aber, so vor aHem bei den Pflanzen, scheint 
es doch ganzlich zu fehlen. Beia II e n Organismen da~ 
gegen findet sich jenes im Wesen der Ordnung liegende 

54 



Streben nach Eigengesetzlichkeit und Selbstbestimmung, 
von welcher BewuBtsein und Denken nur ein Sonderfall ist. 

Leben und Ungeordnetes stehen sich nicht absolut ge~ 
schieden gegenliber. Ein Strom gewohnlicher Materie und 
Energie geht standig durch die Lebewesen hindurch, wird 
in ihnen geordnet, dient dem Leben in dies em Zustand 
eine Weile und kehrt zurlick in das Chaos. Jene 0 r d ~ 
nun gaber, die in immer neuem Stoff und neuer Form 
verkorpert wird, erkannten wir als das einzig Dauernde 
und das W e sen t I i c h e an den Organismen. 

Indes zwischen Leben und Chaos fanden wir ein Gebiet 
minder hoher Ordnung, die das Leben geschaffen hat und 
die ihm zugehorig, gleichsam ein Abglanz seiner eigenen 
Ordnung ist. Hinter ihren W e r ken verschanzt trotzen 
die Lebewesen dem Tode. 

Die Ordnung der bel e b ten Materie ist dem Wesen 
nach nicht verschieden von der niedrigeren Ordnung dieses 
Zwischenreichs der Bauten, der Werkzeuge und Maschinen, 
das den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen bildete. 
Sie ist nur gleichsam k 0 n zen t r i e r t e r, da sie auf 
E r h a I tun g i h r e r s e I b s t in bestimmten Formen ge~ 
richtet ist .. Das "Sein, auf daB etwas sei", die Fahigkeit, 
Klinftiges zu bestimmen, verdichtet sich in den Organismen 
derart, daB der Eindruck des Dbernatlirlichen entstehen 
konnte. Die Lebewesen sind der Kristallisationspunkt, von 
dem aus die Welt sich zu ordnen beginnt. 

Denn im Wesen der Ordnung liegt es, sic h a u s z u ~ 
b rei ten, neue Ordnung zu schaffen. Das Leben strebt 
den Beziehungskreis, des sen Mittelpunkt es ist, zu ver~ 
groBern. In der N atur ist eine Tendenz vorhanden, die 
Materie zu ordnen, dem Sein und Geschehen einen Sin n 
zu geben. Innerhalb einer dem Kausalgesetz restlos unter~ 
worfenen Welt ringt sich eine andersartige Geschehens~ 
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form zur Geltung empor. Ordnung schafft eine z usa t z ~ 
lie h e GesetzmaBigkeit, die darauf ausgeht, den Zufall 
auszuschalten, also fremde Kausalketten unschadlich zu 
machen, und zu bestimmen, was sein soIL 

Dies gesteigerte, in die Zukunft weisende Sein, das allen 
Gewalten zum Trotz dem Gesetz seines eigenen Wesens 
dient und in diesem Sinne f rei ist, - dies Geordnetsein 
und das daraus entspringende geordnete Geschehen ist 
das Leben. 

Der Zweck dieses Buches ist, die seit 1915 von mir ver~ 
tretenen Anschauungen tiber Ordnung, die man mit dem 
Worte "K 0 s m i 0 log i e" (von K 0 s m ion, das Geord~ 
nete) bezeichnen konnte, zum ersten Male in groBerem 
Zusammenhang darzustellen, wobei die Wtirdigung der 
umfangreichen Literatur tiber das Vitalismus~Problem 
spateren Arbeiten vorbehalten bleibt. Eine Sttitze fUr 
meine Ansichten sehe ich unter anderem in dem "Finalis. 
mus" K. Sap per s ("Biologie und organische Chemie". 
Abh. zur theoret. Biologie, herausgegeben von Prof. Dr. 
J. S c h a x e I, Heft 28, Berlin 1930), sowie in der nach Ab. 
schluB der vorliegenden Arbeit erschienenen "Theore. 
tischen Biologie" L. v. B e r t a I an f f y s (Erster Band, 
Berlin 1932). Auch der wertvollen Kritik der wichtigsten 
Systeme durch E. B ti n n i n g sei hier gedacht ("Mechanis~ 
mus, Vitalismus und Teleologie". Gottingen 1932.). 
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