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Zur Einfiihrung. 

Die Theorie des Mnemismus findet im biologischen Geschehen die
selben Prinzipien wieder, die das psychische Geschehen beherrschen. 
Unsere Psyche ist ja eine Spezialisierung von Funktionen, die jeder 
lebenden Substanz zukommen und die den Unterschied zwischen toter 
und lebender Materie ausmachen. Die Reizbarkeit, die Weiterleitung 
von Reizen, ihre Speicherung infolge von Engrarnmen, die Verschrnel
zung derselben mit friiheren Engrarnmen und die Beeinflussung der 
Reaktionsweise des Lebewesens durch diese aufgespeicherten Erfah
rungen geschieht prinzipiell in derselben Weise in der lebenden Substanz 
wie in unserer Psyche. Die Keirnzellen bilden in dieser Hinsicht keine 
Ausnahme, so daB die Entwicklung der Arten durch die Vererbung 
erworbener Anpassungen nach feststellbaren Gesetzen bestirnmt wird 
und nicht dem bloBen Zufall unterliegt. Unsere Gefiihle sind nur 
ein Teil der allgemeinen Tendenz zur Erhaltung des Lebens, die sich in 
jeder lebenden Substanz nachweisen laBt. Die ZweckmaBigkeit unserer 
Psyche in Bezug auf die Erhaltung des Lebens ist prinzipiell dieselbe, 
wie sie uns in der Anatomie und Physiologie, in der Phylogenese und 
Ontogenese immer wieder entgegentritt. Diese prinzipielle Oberein
stirnrnung ist auch in der Naturwissenschaft von jeher mehr oder weniger 
bewuBt empfunden, aber in neuerer Zeit kaurn mehr in Rechnung ge
setzt worden. Der Mechanismus, der die Identitat der psychischen und 
biologischen Funktion leugnet, verzichtet nicht nur grundlos auf eine 
naturwissenschaftliche Betrachtung der Psyche und verweist die Psycho
logie, die ein Teil der Naturwissenschaft ist, ins Gebiet der Mystik, son
dern muB auch ein tieferes Verstandnis fUr die biologischen Zusarnrnen
hange verlieren. Ebenso unrichtig ist aber auch ein Vitalismus, der in 
die Biologie solche psychologisierende Vorstellungen hineintragen will, 
die zu einem wichtigen Tei! nicht auf Beobachtungen, sondern auf Spe
kulation aufgebaut sind. Die zukiinftige Forschung wird von der Er
kenntnis ausgehen miissen, daB "das Ratsel des Lebens" und "das Ratsel 
der Seele" ein und dasselbe sind, und daB Biologie und Psychologie ver
schiedene Seiten eines einheitIichen Ganzen beleuchten. 

Bleuler, lVlechanismus-Vitalismus-Mnemismus. 
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I. Die Aufgabe. 
Bernhard Fischer! hat uns einen wertvollen Uberblick tiber die 

Probleme des Vitalismus und Mechanismus2 gegeben, der aber, wie mir 
scheint, einer wichtigen Erganzung bedarf, da er nur die Alternative 
"Vitalismus oder Mechanismus?" aufstellt und ein Drittes, das etwa 
mnemischer Monismus oder kurz "Mnemismus"3 genannt werden mage 

und das meiner Meinung nach allein die Fragen nach der Natur des 
Lebens beantworten kann, nicht weit genug berticksichtigt. Natiirlich 
kennt der Autor den Hering-Semonschen Begriff der Mneme, und 
er erwahnt auch, daB tiber die Mneme der "aussichtsreiche" Weg zur 
Erklarung vi taler Vorgange gehe, und sogar, daB das, was wir BewuBt
sein nennen, von den mnemischen Funktionen aus verstandlich werden 
kanne (151), und daB" die in der tibrigen reizbaren Substanz ablaufenden 
Erregungen auch bis zu den Keimzellen gelangen und ... in ihnen mani
festationsfahige Engramme hinterlassen kannen" (17). Er zieht aber 
nicht die Konsequenzen, daB aus der Anerkennung der Mneme 
mit Notwendigkeit auch die Anerkennung der prinzipiel
len, d. h. nicht zufallig entstandenen, sondern im Prinzip 
des Lebens liegenden, Zweckhaftigkeit der vitalen und 
psychischen Funkionen und die Wesensidentitat der vi
talen mit den psychischen Funktionen folgt. Er setzt sich im 
Gegenteil - wie aIle modernen Mechanisten - in scharfsten Wider
spruch mit dem Mnemismus, indem er mit dem Vitalismus auch das 
Zweckprinzip tiberhaupt leugnet, an dessen Stelle richtungslose Varia
tionen und Zufall und Auslese setzt und die vitalen Erscheinungen samt 
ihrer objektiv klaren Zweckhaftigkeit auf spater einmal zu entdeckende 
chemisch-physikalische Eigenschaften "haherer" Molekiilkombinationen 

I Vitalismus und Pathologie. Vortrage und Aufsatze tiber Ent
wicklungsmechanik der Organismen. Herausgegeben von Wilh. Roux. 
Heft 34. Berlin: Julius Springer 1924. - 1m folgenden beziehen sich 
die eingeklammerten nackten Zahlen auf die Seiten des Fischer
schen Buche", unter dessen Ftihrung ich das Material be
spree he. 

2 "Mechanismus" bedeutet in diesen Zusammenhangen nicht eine 
funktionelle Einrichtung, sondern die mechanistische Theorie des Lebens. 

3 Nachtrag bei der Korrektur: Rignano hat, wie ich erst jetzt be
merke, seine ahnliche Theorie "Mnemonismus" genannt. Ich ziehe den 
ktirzeren Ausdruck vor. 
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griinden mochte. So besteht der groBte Teil von Fischer,:; Arbeit gerade 
darin, daB er, ohne es zu wollen, mit dem Vitalismus die Fundamente des 
Mnemismus angreift, die mechanistischen Argumente zusammenstellt 
und rechtfertigt und die psychisierenden Auffassungen als mystisch, 
nicht wissenschaftlich, oder doch nicht naturwissenschaftlich, und fiir 
die Forschung geradezu todbringend bezeichnet. Das Psycheartige, von 
Fischer meist unter dem Namen der Entelechie angefiihrt, ware in 
diesen Auffassungen etwas, das unabhangig vom Organismus, eventuell 
schon vor ihm oder seinen Funktionen, da gewesen ware, vielleicht mit 
dem ganzen Welt all in Zusammenhang stiinde und "autonom" und "ge
setzlos" und "willkiirlich" alles dirigieren miiBte. 

So kommt es, daB der Mnemist gerade bei Bernhard Fischer die 
beste Zusammenstellung der im engeren Sinne mechanistischen Anschau
ungen findet, gegen die er sich wenden muB, weil sie, wenn sie richtig 
waren, auch den Mnemismus widerlegen wiirden. lch darf hoffen, Herr 
Kollege Fischer werde mich entschuldigen, wenn ich gerade seine 
schone Arbeit als Haken beniitze, urn meine gegensatzlichen Betrach
tungen daran zu hangen; er hat ja gezeigt, daB er mehr Verstandnis als 
viele Andere fiir die Verschiedenheit der Ansichten besitzt, und an vielen 
Orten, z. B. in der Kritik der Auswiichse des Vitalismus, sind wir einer 
Meinung. 

Die Tendenz zur mnemischen Erklarung biischer und psychischer 
Erscheinungen liegt in der Luft. Hering ist nicht vergessen, Semon 
wird viel zitiert; beide haben aber die klein en Schritte nicht gemacht, 
die noch notig gewesen waren, urn eine abgerundete Anschauung zu be
kommen und die ganze Tragweite des Mnemebegriffes zu iibersehen. Die 
Experimente von Kammerer wurden "vernichtend" kritisiert, aber 
nicht totgeschwiegen. Pauly' wird beriicksichtigt, wenn auch viel zu 
wenig, letzteres vielleicht deshalb, wei I er mit einigen, allerdings uns 
nebensachlich erscheinenden, Vorstellungen (Weltzweck, Weltentwick
lung, Weltintelligenz) die Grenzen einer Wissenschaft iiberschreitet. 
Rignan02 , den ich zu meinem Bedauern bei Abfassung der Psychoide 
nicht kannte, hat unter dem Namen der "Akkumulation der Nerven-

1 Darwinismus und Lamarckismus. Munchen: Reinhardt 1905. 
2 La memoire biologique. Paris: Flammarion 1923 und Qu'est-ce que 

la vie? Paris: Alcan 1927. Seine Theorie ist auch in den Grundzugen dar
gestellt in v. Bertalanffy: Eine mnemonische Lebenstheorie. BioI. gen. 
3, 405 (1927). 

1* 



- 4 -

energie" eine mnemische Theorie aufgestellt; aber auch er hat die Kon
sequenzenseiner Anschauungen fur die Psyche und a us der Psyche nicht 
gezogen. V. Bertalanffy' stimmt ihm bei, hebt aber lobend heraus, 
daB sich "die Lebenstheorie Rignanos en tschlossen und un ter 
Verzich t auf psychologische Analogien (von mir unterstrichen, 
Bl.) auf den Boden der Energetik stellt". In umgekehrter Richtung weist 
des namlichen Autors Bemerkung: "Wir konnen von Reflexen, Reizbar
keit, autonomer Bewegung, Gedachtnis nicht sprechen, ohne doch in 
irgendeinerWeise wieder Psychologie einzufiihren2 • Ich 3 habe vor sechs 
Jahren die Folgerungen moglichst allseitig darzustellen versucht und 
glaube damit den Problemen des Lebens und des BewuBtseins naher ge
kommen zu sein und eine gar nicht bloB hypothetische Brucke zwischen 
geistigen und korperlichen Funktionen gezeigt zu haben. Von dieser 
Anschauung aus kann man sich sogar - das allerdings nur hypothetisch 
- einen Ubergang von der tot en Welt zur belebten und beseelten 
wenigstens denkbar machen. 

Wirkliche Einwande gegen meine Auffassung habe ich nicht gesehen 
und auch nicht im mundlichen Gesprach gehort; man hat mir nur nackte 
Dogmen entgegengehalten. Bei den Biologen, ebensowohl botanischer 
als zoologischer Richtung, ist das mechanistische Denken allein herrschend 

1 Siehe vorhergehende. Fu/3note. 
2 Kritische Theorie der Formbildung. Schaxels Abhandlungen. Born

trager 1928. Heft 27, S. 104. 
3 Die Psychoide als Prinzip der organischen Entwicklung. Berlin: 

Julius Springer 1925. 
Einzelne der dort angefiihrten, der Literatur entnommenen Beispiele 

mu/3ten seitdem anders ausgelegt werden; andere sind von der Kritik in 
anderer Weise angegriffen, zum Teil in ihrer Tatsachlichkeit bestritten 
worden (z. B. die von Kammerer, der iibrigens nach meiner begriin
deten Dberzeugung zu Unrecht der FaJschung einer Brunstschwiele ge
ziehen wird). 

Der Mnemismus ist aber so vielseitig begriindet, da/3 die 
Theorie als solche deshalb in keiner Weise schwankend wiirde. 
Wenn auch kein einziges Beispiel von Vererbung erworbener 
Eigenschaften der Kritik standhielte, bliebe sie doch noch die 
einzige gut fundierte und mit den Tatsachen nirgends in 
Widerspruch kommende Auffassung. 

Der psychische Teil des Problems ist behandelt in Bleuler: Natur
geschichte der Seele. Berlin: Julius Springer 1921. 2. Auflage in Vor
bereitung. 
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und so selbstverstandlich, daB Forschungen, die nicht von dieser Grund
lage ausgehen, sozusagen nie unternommen werden. Fast nur Outsider 
sehen z. B. noch ein Problem darin, ob es Vererbung erworbener Eigen
schaften gebe oder nicht. Wenn die Grundprinzipien in Betracht kom
men, denkt man nur an Mechanismus (ausgesprochen oder implizite) und 
hochstens noch an Vitalismus, welch letzterer allerdings in manchen 
seiner individuellen Ausgestaltungen der Kritik in die Augen springende 
Anhaltspunkte bietet. Mit dem Mnemismus hat sich, soviel ich weiB, 
noch kein Biologe auseinandergesetzt. Es scheint mir aber der Miihe 
wert, die Anschauungen einander gegeniiber zu stellen in einer Form, die 
zur Stellungnahme drangen kann. 

In erster Linie soUte diese Arbeit also eine Kritik des Mechanismus 
sein, dann aber auch eine Verteidigung des Mnemismus und in vielen 
Stiicken zugleich eine Erganzung der "Psychoide", bei der es sich natiir
lich nur um einen ersten Wurf handelIl konnte, der unvollstandig sein 
muBte und auch jetzt noch mancher Korrekturen bediirfen wird. Leider 
lieB sich nicht umgehen, hier einen Teil des Prinzipiellen aus der friiheren 
Arbeit in aller Kiirze zu wiederholen, da ich die allgemeine Kenntnis der 
"Psychoide" nicht voraussetzen darf; auch so muB ich aber, wie selbst
verstandlich, auf die ausfiihrlichere Darstellung der Wurzeln und Kon
sequenzen der Theorie in der Broschiire verweisen, mit der zusammen 
das Vorliegende erst ein Ganzes bildet. 

Ich bin auf sehr viele Einzelheiten eingegangen und habe die "Be
weise" gehauft; nicht gem; vom nmemischen Standpunkt aus sollte man 
meinen, die Anfiihrung einiger Hauptpunkte diirfte die Unhaltbarkeit 
der mechanistischen Argumente zur Geniige dartun. Die Erfahrung hat 
mir aber gezeigt, daB es hoffnungslos ware, jemanden iiberzeugen zu 
wollen, ohne die ganze Menge der mir bekannten mechanistischen Be
weismittel in Beriicksichtigung zu ziehen, und das ganz besonders, wei I 
ich nicht annehmen kann, daB ich aIle publizierten Argumente der 
Mechanisten kenne, geschweige, daB ich diejenigen voraus erraten und 
widerlegen konnte, die noch kommen werden. Es ware aber schon, wenn 
die erdriickende Menge der Einwendungen den Streit urn den Mechanis
mus endlich erledigen konnte. 

Bernhard Fischer rechnet die Mneme zu den mechanistisch zu 
erklarenden Funktionen. Meines Erachtens hat er so weit recht, als die 
Mneme eine Eigenschaft gewisser Substanzformen ist (siehe IV). Durch 
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sie wird aber so viel Neues zu den chemisch-physikalischen Funktionen 
der Materie hinzugefUgt, daB die mnemischen Theorien, wie eben ange
deutet, in scharfen Gegensatz zu den gelaufigen Formen des Mechanis
mus kommen, und daB die h6chste Entwickiung mnemischer Funk
tionen, die Psyche, als etwas wesentlich und absolut anderes, Inkom
mensurables der iibrigen Welt gegeniibergestellt werden konnte. 
Nur durch die Mneme konnte sich das Organische vom Anorgauischen 
abzweigen. 

So ist es unm6glich, den Mnemismus bloB als Unterform des Mechanis
mus zu behandeln. 

Mit dem Nachweis der Bedeutung der Mneme im physischen Organis
mus ist auch die Identitat der dirigierenden biischen Mechanismen mit 
den psychischen bewiesen. Dadurch bietet uns unsere altere Bekannt
schaft mit der Psyche den Vorteil, unter vorsichtiger Beriick
sichtigung der Unterschiede in den AuBerungen der beiden 
Funktionsgruppen, Analogieschliisse von der Psyche auf 
die biischen Zusammenhange zu ziehen, hat aber andererseits 
den Nachteil, daB wir die Verhaltnisse auch fiir die "Psy
chologie des K6rpers" (Psychoide) nur in psychischen Aus
driicken kurz und doch verstandlich bezeichnen k6nnen. 
Wenn wir also von "Wissen", "Kenntnis", "Erfahrung", "Be
greifen", "Abstraktion", "Uberlegung", "Reagieren", "Han
deln" bei k6rperlichen Funktionen der Psychoide reden, 
so darf man sich ja nichts dabei denken, das von BewuBt
sein oder Willkiir im Sinne unserer Psychologie begiei tet 
ware. Man stellt sich diese Dinge besser vom anderen Ex
trem aus als Automatismen vor, oder, auf Grund der En
gramme, als physische Vorgange. All das macht es n6tig, nicht 
allein von der Psychoide zu sprechen, sondern auch noch den hier allein 
brauchbaren naturwissenschaftlichen Begriff der Psyche darzustellen, 
der noch recht wenig bekannt ist. So lieB es sich nicht anders machen, 
als daB ein Psychologe die ganze Sache bearbeiten muDte. Wie weit ent
fernt ich aber davon bin, die in Betracht kommende biologische Literatur 
zu beherrschen, ist mir bewuBt; auch kann nur der iiber die Tragweite 
und Schliissigkeit der einzelnen Experimente ein volles Urteil haben, der 
seIber in der Materie gearbeitet hat, und das habe ich Ieider nicht. Aber 
ich weiB anderseits, daB die Prinzipien, die in Frage kommen, an Hand 
des mir bekannten Materials immerhin zu beurteilen sind, und daB zum 
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Verstehen des Mnemismus die Kenntnis der Elementarpsychologie not
wen dig ist, die den Biologen entschieden noch mehr abgeht als mir die 
Kenntnis der Biologie. 

II. Mechanismus. Zufall und Auslese. 

A. Mechanismus. 

Die meisten Biologen lei ten die Lebensfunktionen aus chemisch
physikalischen Eigenschaften bestimmter Atom- oder Molekiilkombina
tionen ab, ohne ein zweckhaftes Prinzip anzunehmen oder ein Zwischen
glied, das, wie z. B. die Mneme, ganz neue Zusammenhange zu den 
chemisch-physikalischen hineinbrachte. Wenn der Mechanist die Atom
kombinationen einer Amobe oder eines Goethe mit allen ihren physika
lischen Eigentiimlichkeiten genau nachmachen wiirde, so hatte er eine 
lebende Amobe oder einen Dichter geschaffen (126). Die biologischen 
Mechanisten beriicksichtigen zwar meist die Psyche nicht ausdriicklich, 
oder dann weichen sie ihr bewuBt aus und perhorreszieren wie B. F i s c her 
die Einfiihrung psychisierender Vorstellungen in die Biologie oder sogar 
in die Hysterie, wie neuestens Kinnier Wilson. Aber es ist einfach un
moglich, die korperlichen Funktionen von den psychischen abzugrenzen 
(siehe Abschnitt VI), auch hat keill Mechanist nur versucht, es zu tun. 
Wenn man nicht von biologischer Seite zum Verhaltnis von "Gehirn und 
Seele" kam, ist denn auch seit dem Beginn des naturwissenschaftlichen 
Zeitalters die Psyche von den meisten Naturwissenschaftern, die sie 
iiberhaupt beriicksichtigen, als physiologische Gehirnfunktion betrachtet 
worden, und z. B. in der modernen Medizin ist das die gewohnliche Vor
aussetzung, wenn auch niemand sich genauere Vorstellungen dariiber 
macht. 

Der Pathologe B. Fischer kommt von seiner Spezialwissenschaft 
aus zu dem Problem der Natur biischer Vorgange. Er denkt sich - und 
das ist typisch fiir den Mechanismus - eine naturwissenschaftliche Bio
logie habe zur "Vorbedingung" "die Gesetzma13igkeit der organischen 
Welt"!. Ich meine nun, Vorbedingungen gebe es in dem Stoff einer 
Wissenschaft nicht; diese hat sich mit dem zu beschaftigen, was sie 
findet; insofern sie dariiber hinaus geht, ist sie keine Wissenschaft; nur 

I Hiibsche Parallele: Vor gerade lOa Jahren erklarte Cuvier "die 
Unveranderlichkeit der Spezies sei eine notwendige Bedingung fiir die 
Existenz der wissenschaftlichen Naturgeschichte". 
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aus Tatsachen kann sie auf logischem Wege Auffassungen und Postulate 
ableiten. Dem Mechanisten liegt ferner der EinfluB einer Theorie auf 
seine Wissenschaft am Herzen. Dnd weil er meint, die GesetzmaBigkeit 
werde in Frage gestellt durch den Vitalismus, lehnt er diesen ab, d. h. 
neben die wissenschaftliche Petitio principii der GesetzmaBigkeit setzt 
er eine zweite, wunschgeborene. Darauf brauchen wir nicht mehr zu
ruck zu kommen. Wenn die Forschung einmal erweisen sollte, daB es 
Vorgange gibt, die nicht streng gesetzmaBig sind, so hatten wir uns ein
fach damit abzufinden; deswegen bliebe die Wissenschaft doch Wissen
schaft, nicht aber, wenn sie etwas nicht Wahrgenommenes und nicht zu 
ErschlieBendes voraussetzt und darauf ihr Gebaude aufrichtet. Wird aber 
iiberhaupt jemand Vorgange ohne GesetzmaBigkeit annehmen? Man 
k6nnte doch h6chstens von Vorgangen sprechen, deren Gesetze wir noch 
nich t kennen. 

Bemerkenswert ist, daB der Mechanismus, der darauf pocht, mtr auf 
GesetzmaBigkeit abzustellen, in der Entwicklung und in der harmonischen 
Gestaltung und auBeren und inneren Anpassung der einzelnen Organe 
und Funktionen aneinander und an das Ganze, also an der wohl wich
tigsten Synapse, auf den Zufall abstellt, welcher Begriff gebildet wurde 
gerade fur Verhaltnisse, die prinzipiell die GesetzmaBigkeit ausschlieBen 
- "GesetzmaBigkeit" speziell in dem Sinne, worauf es hier ankommt. 
Was wir unter Dmstanden "Gesetze des Zufalls" oder der Wahrschein
lichkeit nennen, bezieht sich ja nicht auf die Zusammenhange, die fur 
uns in Frage kommen. Ob eine Giraffe ein Horn oder Federn bekomme 
(nicht ob sie das Bekommene behalte), steht fur den Mechanisten auBer
halb aller Zusammenhange, die wir erfassen und als kausal bezeichnen 
konnen. Fur ihn, nicht fur den Mnemisten oder Vitalisten, wie der 
Mechanist meint, fallt die eine Halfte der biologischen Fragestellung, die 
nach dem Warum?, nach den kausalen Zusammenhangen der biologi
schen Erscheinungen unter sich dahin; er kann sich bloB mit dem Wie? 
beschaftigen, mit den chemisch-physikalischen Apparaten und ihrer 
Funktion, die der eigentlich biologische Organismus sich schafft und 
benutzt. Seine Beschrankung ist noch empfindlicher, als wenn die Psy
chologie sich mit der "exakten, physiologischen" Laboratoriumspsycho
logie begnugen wollte, die sich an der Peripherie der Psyche bewegt. 

Der Mechanist sagt (124): "Bestreitet man die mechanistische Erklar
barkeit des Lebens, so ist jede weitere Forschung nach den inneren Zu
sammenhangen der Vorgange beiseite geschoben, und das psychische Agens 
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wird zum Hemmschuh fur die wissenschaftliche ErkHirung. Sobald ein
mal ein psychisches Agens ... als maBgebend fur alle Formbildung in der 
organischen Welt anerkannt wird, ist selbstverstandlich eine mechanistische 
Erforschung der Lebensvorgange, wenn nicht zwecklos, so doch recht neben
sachlich. Die Vorgange sind ja schon hinreichend erklart, wenn sie als zweck
maBig von einem psychischen Agens hervorgerufen oder wesentlich beein
fluBt bezeichnet sind" (Weigert). Abgesehen davon, daB auch die Psyche 
erforschbar ist, und es uns sehr interessieren kann, aus we1chen Verhalt
nissen heraus und aus was fur Motiven die menschlichen Handlungen ent
springen, meine ich, wer so wenig wissensdurstig ware, daB er sich mit 
dieser Begrundung von der Forschung zuruckzoge, sei uberhaupt kein 
Wissenschafter. Warum soll der Amechanist nicht studieren, mit we1chen 
chemisch-physikalischen Mitteln seine Entelechie den Muskel kontrahieren 
laBt, mit we1chen physikalischen Mitteln und unter we1chen Umstanden 
sie eine Plasmolyse hervorbringt, we1che chemischen Gesetze sie benutzt, 
urn aus Starke Zucker zu fabrizieren? Kurz, das wissenschaftliche 
Interesse an den physikalisch-chemischen Vorgangen bleibt 
genau dasselbe, ob hinter ihnen noch Psycheartiges stecke 
oder nicht. Mit groBerem Recht konnte der Mnemist den angefuhrten 
Satz parodieren: "Sobald einmal der Zufall als maBgebend fur alle Abande
rungen in der organischen Welt anerkannt wird, ist selbstverstandlich eine 
kausale Erforschung der Grundprinzipien der Entwicklungsvorgange so
wohl zwecklos als auch unmoglich." 

"Der Satz von der eindeutigen Bestimmtheit alles Geschehens" zwingt 
uns doch "zu dem Schlusse, daB alle Schicksale, die diese lebendige Sub
stanz erleidet, rein mechanisch deutbar und erklarbar sind" (Weigert). 
Erklarbar mussen sie sein, aber "mechanisch" erklarbar nur dann, wenn 
man das Psychische auch mechanisch nennt. Letzteres kann man tun; aber 
es wird falsch verstanden. Der moderne Naturforscher glaubt doch ohnehin 
wirklich an die eindeutige Bestimmtheit allen Geschehens; da kann er, 
wenn er gerade von biologischen Zusammenhangen spricht, 
nicht auf einmal mit der Psyche eine Ausnahme machen. Das 
Psychische ist ihm genau so gut kausal bedingt wie das Phy
sische, nur ist es so kompliziert, daB wir die Einzelzusam
menhange oft so wenig ubersehen wie bei der Bewegung eines 
Blattes, das einen Bach hinunterschwimmt, oder wir sehen 
die Causae nur von inn en an und nennen sie dann Motive oder 
logische Zusammenhange. Dbrigens ist "der Satz" hier eine Petitio 
principii; es fragt sich ja gerade, ob die vitalen Funktionen samt der Psyche 
mechanistisch zu erklaren und eindeutig bestimmt seien. Wurde diese 
Frage verneint, so ware der Satz als Pramisse nicht mehr moglich. 

Warum sollen ferner eine besondere Lebenskraft oder eine "auBer
materielle" Direktion des Lebendigen, wenn es das gabe, nicht auch ihre 
Gesetze haben? Wir finden ja in Norm und Krankheit wirkliche Gesetz-
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maBigkeiten, so viele man in dies en Komplikationen zu entdecken er
warten kann. Der Amechanist hatte eben nach solchen Gesetzen zu 
suchen, die nicht gerade chemisch-physikalisch ausdriickbar waren. 
Fischer schreibt denn auch selbst (5): "Es ist durchaus moglich, ja 
meines Erachtens heute schon ein zwingender ErkenntnisschluB, daB im 
Bereiche des Lebendigen viele ganz besondere Gesetze herrschen, die in 
der rein-physikalischen, anorganischen Welt nicht vorkommen". 

Diese ganz besonderen Gesetze sind' aber den Mechanisten einfache 
Komplikationen del' chemisch-physikalischen Gesetze, nicht aber "auto
nome", "iibermaterielle" Faktoren, "die in das chemisch-physikalische 
Geschehen der Lebensvorgange selbstherrlich eingreifen." 

Der Mechanismus behauptet nun bewiesen zu haben, daB die 
chemisch-physikalischen Gesetze die ganze ZweckmaBigkeit und Har
monie wirklich hervorbringen konnen. Das ist nicht richtig; denn von 
den als Beweis angefiihrten Einzeltatsachen weist keine einzige auch nur 
mit Wahrscheinlichkeit in diese Richtung, und der Einwand, daB man 
sich eine Ableitung der vitalen Eigenschaften aus physikalisch-chemi
schen nicht den ken konne, wird immer wieder bloB mit der Uberlegung 
abgetan: Wir konnen nur einen klein en Teil der physikalisch-chemischen 
Moglichkeiten kennen; es sei also immer noch "moglich", daB einmal 
auch die Lebensvorgange physikalisch-chemisch erklarbar werden. Nach 
dieser Logik miiBte man auch damit rechnen, daB der Zufall auf mecha
nistischem Wege ein Paar Stiefel oder eine Uhr schaffe. Und ein Beweis 
der bloBen Moglichkeit ware erst noch kein Beweis, daB es wirklich so 
sei. Die angefiihrte Uberlegung hat nur einen Sinn gegeniiber der Be
hauptung der Vilalisten, eine mechanistische Erklarung der Lebensvor
gange sei nicht "denkbar". Aber auch da handelt es sich um einen 
Wortstreit. Der Vitalist weiB doch wie jedermann, daB man sich denken 
kann, das Wasser flieBe auch aufwarts, aber er rechnet nicht damit, 
weil das der Erfahrung nicht entspricht. Ebenso rechnet er nicht damit, 
daB das Leben eine einfache Folge der Komplikation von physikalisch
chemischen Kraften sei, weil das mit der doch heutzutage recht aus
giebigen Erfahrung in Physik und Chemie nicht in Einklang zu bringen 
ist, genau so, wie der Mechanist die Moglichkeit der Vererbung erwor
bener Eigenschaften einzig deswegen leugnet, wei I er sich nicht denken 
kann, wie - und deshalb auch: "daB" -- kol'perlich erworbene Eigen
schaften den Keirn so beeinflussen konnen, daB er sie in spateren Gene
rationen wieder erzeugt. \Venn man irgendeinem Ding besondere Krafte 
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zuschreiben will, die man an ihm nicht sieht, so muB man einen Grund 
dazu ha ben, z. B., daB gewisse T a tsachen n urals Wir kungen solcher, 
von dem Ding ausgehenden Krafte verstehbar waren. Nun kann man 
sich aber ganz wohl andere Vorstellungen von den Zusammenhangen des 
Lebens machen, z. B. vitalistische oder mnemistische, oder man kann sie 
mit einem Schopfer in Verbindung bringen, wahrend man sich eine Ab
leitung des Lebens aus physikalisch-chemischen Kraften so wenig vor
stellen kann, daB man von jeher zu dem Auskunftsmittel gegriffen hat, 
Vorgange des Lebens (wie die der Psyche) als wesensverschieden von den 
physikalisch-chemischen zu betrachten. 

Fischer weist nun allerdings noch auf zwei "logische Beweise" Eugen 
Al brech ts hin, die aber eine unheimliche Ahnlichkeit mit den alten Gottes
beweisen haben (S. 5/6) 1. Wenn die Eigenschaften der Elemente als kon
stant angenommen werden (\Viederherstellbarkeit aus den" Verbindungen"), 
so miissen die Eigenschaften des aus einer begrenzten Zahl derselben zu
sammengesetzten lebenden Korpers eben so durch deren Kombinationen 
nach Art, Masse und Anordnung vollig bedingt und bestimmt gedacht 
werden, wie die Eigenschaften anderer zusammengesetzter Korper, etwa 
der Salze, der Kohlen.hydrate usw." Hier sind Ausdruck und Begriff "kon
stante Eigenschaften" zu Erschleichungen wie gemacht. Fischer fiihrt 
seIber mehrfach aus, daB die chemische Verbindung von 0 und Hz gegen
iiber den beiden Elementen "ganz neue" Eigenschaften bedingen. Sind 
diese "neuen Eigenschaften" wirklich etwas Konstantes? Bleiben die 
Eigenschaften des Eisens konstant, wenn wir es oxydieren oder magneti
sieren? 1st die Kausalitat konstant, wenn sie via Mneme die Form der 
Motive annimmt? Dnd was sind die "ganz besonderen, grundsatzlich neuen 
und eigenartigen Probleme im Bereiche des Lebens"? (Fischer 5). Nehmen 
wir aber Albrecht wortlich: Konnen dann seine Elemente mit konstanten 
Eigenschaften nicht von einem Schopfer, von einer Entelechie oder einer 
mnemischen Psychoide zielgemaB dirigiert werden, so wie ich meine Feder 
mit ihren konstanten Eigenschaften zum Schreiben benutze? Albrechts 
Uberlegung hat nur dann einen Sinn, wenn die (uns bekannten) konstanten 
Eigenschaften eine Petitio principii bedeuten, indem in ihrem Begriff ein
geschlossen ist, daB auch neben ihnen nichts anderes existiere. 

2. Nicht besser steht es urn den zweiten logischen Beweis, aus den physi
kalischen Voraussetzungen: "Der lebende Korper muB sich ... theoretisch -
fiir einen gegebenen Moment vollig durch physikalische Konstanten aus
driicken lassen; daraus folgt, daB der lebende Korper auf allen Stadien ... 
vollig physikalisch ausdriickbar, physikalisch erzeugt sein muB." Auch 
hier ist, abgesehen von der Petitio principii, der SchluB falsch, indem z. B. 
auch eine Maschine sich sowohl als soIche wie in ihrer Tatigkeit vollig 
durch physikalische und chemische Konstanten ausdriicken laBt, und doch 
von auBen durch den menschlichen Geist gebaut ist, und durch ihn gelenkt 
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wird, aber niemals auf chemisch-physikalischem Wege zufiiJlig entstehen 
k6nnte. 

Einen Grund, aus den verschiedenen Moglichkeiten gerade den Mecha
nismus als Ursache der Zielgerichtetheit organischer Funktionen anzu
nehmen, hat bis jetzt noch niemand genannt. Was der Mechanist aus 
seinen Molekiilen erklart, kann z. B. der Mnemist aus seiner Mneme ver
standlich machen - nur, wie mir scheint, plausibler. Der Grund, daB 
die Naturwissenschaft "ein groBes, ja direkt praktisches Interesse" daran 
habe, die mechanische Erklarbarkeit der Lebenserscheinungen voraus
zusetzen, kann doch nicht ernst genommen werden. DaB man sich mit 
so groBem Eifer fur diese Vorste11ungen einsetzt, hangt meines Erachtens 
bloB an der Tatsache, daB die chemisch-physikalischen Wissenschaften 
in den letzten Jahrhunderten ein ganz uberwaltigendes Wissen aufge
hauft haben, das zugleich eine Unmenge von fruher un16sbaren Fragen 
beantwortet oder unnotig gemacht hat, und so die Hoffnung erweckte, 
a11es auf diese Weise zu erklaren - ich erinnere an die uns jetzt recht 
naiv scheinenden Zeiten von Moleschott u. Vogt. 

Man will den Mechanismus auch damit begrunden, daB man ohne 
Not kein neues Erklarungsprinzip einfuhren so11, und meint, es sei 
nichts Neues, wenn man den Molekiilen ad hoc Krafte zuschreibt, von 
denen noch niemand irgend etwas erfahren hat, psychistische Prinzipien 
aber seien ein Novum, wahrend wir in Wirklichkeit nichts so 
ausgiebig kennen wie unsere Psyche. 

Existieren keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte fUr die mechani
stische Theorie, so gibt es anderseits eine Menge von Tatsachen, die ihre 
Richtigkeit als hochst unwahrscheinlich und geradezu unmoglich er
schein en lassen. 

Der mechanistisch gedachte Organismus ware ein zufa11ig, wenn auch 
noch so kunstvo11 und zweckmaBig gebildeter Molekularhaufen. A11e 
seine Funktionen sind AusfluB der Atom- oder Molekularkonstitution. 
Urn den Menschen zu gestalten, muBte der Keirn des Vormenschen zu
fii11ig eine ganz definierte Menge und Qualitat von Molekulen in sich auf
nehmen oder durch chemische Reaktionen erzeugen und den bestehenden 
Molekularhaufen Vormensch durch Ausscheidung und Ansetzen und Um
bauen in den richtigen Qualitaten und Quantitaten und Lokalisationen 
in den Molekulhaufen Mensch umschaffen. Eine recht sonderbare Vor
ste11ung. Die Nahrung konnte das doch wohl nicht direkt bewirken. 
Nach unserer Erfahrung beeinfluBt sie nicht die Anlagen, sondern nur 
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deren Funktion. Oder wie sollen abnonne Temperaturen oder Rontgcn
strahlen die vorhandenen Molekiile des Drosophilakeimes urnbauen, urn 
Mutationen zu erzeugen, von denen man annahm, daB sie nicht bloB 
Storungserscheinungen seien? 

Es wird kaum ein Mechanist daran denken, daB es solche Fragen zu 
beantworten gibt. Und doch sind sie richtig gestellt, und bevor man be
haupten kann, der Mechanismus konne etwas "erklaren", miissen sie be
antwortet sein. Es scheint, der Mechanismlls stelle sich ohne weitere 
Ubedegung vor, lebende Substanz reagiere gewohnlich im Sinne der Er
haltung des Lebens - von seinem Standpunkt aus durchaus falsch. In 
gewissem Sinne is t es so bei den existierenden, von der Auslese verschon
ten Lebewesen, wiirde aber sofort anders, wenn die Reaktionen bloB 
chemisch-physikalische waren, da es unendlich viele chemisch-physika
lische Variationen gibt auf eine von positiv vitaler Bedeutung. Und die 
GroBzahl der letzteren sind noch dazu solche, die mit dem Leben unver
einbar sind. Und daB irgendwelche Beeinflussungen, die mit dem 
Lebensmechanismus nichts zu tun haben, eine neue Art schaffen konnen, 
ist noch weniger wahrscheinlich, als daB ein spielendes Kind, das plan
lose Eingriffe in die Walzenzahne einer Spieluhr macht, deren Melodie 
vom Gaudeamus auf Ergo bibamus urnstelle. Die Melodien des Lebens 
sind unendlich viel komplizierter als die einer Spieluhr. 

Ich habe mich auch gefragt, ob ein Mechanist sich jemals vorzustellen 
gesucht habe, was fUr Eigenschaften er denn in seine molekularen Deter
minanten legen sollte, urn sich ihre Wirkungen zu denken. Zunachst 
miissen die namlichcn Determinanten in einer groBen Zahl von Zellen 
enthalten sein, denn auch wahrend der Entwicklung haben viele Zellen 
noch eine ausgesprochene Multipotenz. Ein kleiner Teil der Knospe, die 
einen Amphibienschultergiirtel bilden sollte, bildet auch wieder einen 
ganzen, wenn auch verkleinerten Schultergiirtel. Und doch muB der 
ganze Schultergiirtel von vielen Genen gebildet sein, die also in jedem 
Abschnitt wieder gleich verteilt waren. Nehmen wir der Einfachheit 
halber nur einen einzelnen Muske1; der hat bestimmte Form, Lange, 
Breite, Tiefe, bestimmten Reichtum an Fasern, an Muskelkastchen mit 
bestimmter GroBe und noch viele andere Eigenschaften, bestimmte 
Leistungskraft, Geschwindigkeit der Kontraktion und der Erschlaffung, 
chemische Korper lmd Verhaltnisse in unendlicher Komplikation mit 
ihrer endlosen Variation der Gleichgewichte oder Abweichungen davon 
in allen Eigenschaften und Kombinationen; der Muskel kann teilweise 
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oder auch ganz sehnig werden, er hat ein bestimmtes Massenverhaltnis 
von Sehne und von Bindegewebe zu Mus~elsubstanz und zu den Nerven, 
eine bestimmte Anzahl von Innervationsstellen (Endplatten und End
baumchen der Nerven). Oder bei einer Linse ist die Bestimmung des 
Kriimmungsradius offen bar ein Gen, das aber bestimmte Bedeutung nur 
im Verhaltnis zur GroJ3e und den Distanzen des iibrigen Auges hat; und 
an den Eigenschaften der Linse nehmen Millionen von Zellen teil, die 
wiederum nach optischen, nicht nach irgendwie erkennbar chemischen 
Prinzi pien gerich tete Eigenschaften und Anordnungen besi tzen. Kann j e
mand nur in yager Weise gedanklich aIle diese Eigenschaften und das 
zusammenflieJ3en derselben zu anatomischen und funktionellen Einheiten 
von Atom-oder Moleki.ilgruppen ableiten, ohne einfach in den Tag hinein 
diesen Molekiilkombinationen Eigenschaften zuzuschreiben, die wir sonst 
nur im Psychischen und im Lebenden iiberhaupt zu finden gewohnt 
sind? Man miiJ3te sich geradezu vorstelIen, daJ3 die Chemie die Eigen
tiimlichkeit habe, zufallig zusammengekommene Chemikalien in unzahl
baren Veranderungen immer so aufeinander reagieren zu lassen, daJ3 das 
neue Gemisch jeweils alle zum Leben eines noch so komplizierten Orga
nismus notwendigen Zusammenhange und Abhangigkeiten und Verhalt
nisse besi tze. 

Kann es Molekiilgruppen geben, die so klein sind, daJ3 sie in einem 
Spermakopf Platz haben, aber doch so kompliziert, daJ3 sie den ganzen 
menschlichen Organismus in irgendeiner Form potentia in sich fassen? 
Man denke auch an die Entwicklung versetzter Stiicke bei Regulations
embryonen, an die Regenerationen und an die Multi- und Totipotenz 
vieler Zellen. Kann eine chemisch-physikalische Einheit die Eigen
schaften (Entwicklungsmoglichkeiten) so wescheln? Sogar Weismann 
sah sich genotigt, in die Somazellen eine Beigabe von (totipotenter) 
"Keimsubstanz" zu versetzen. MuB diese auch in ihren Chromosomen 
mitgefiihrt werden? Durch die Analogie der Flamme (41) ist die Selbst
ernahrung und Fortpflanzung ebensowenig plallsibel gemacht, wie die 
vitale Regeneration durch den beschadigten Kristall, der in gesattigter 
Losung sich umbaut (siehe S. 19/20). Das, was die organische Regeneration 
charakterisiert, fehlt ihm, ebenso wie der im Mechanismus als elementar 
Lebendiges aufgefaJ3ten Flamme, die nur abbauen, nicht auch aufbauen 
kann. (Darin, daJ3 die Flamme durch Dbergreifen auf wei teres Material 
sich erhalt oder gar vergroJ3ert, liegt ebensowenig ein Aufbau, eine Selbst
ernahrung oder eine Fortpflanzung wie im Sturz eines Felsens, der im 
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Fallen andere Dinge mitreiBt, die eventuell erst nach ihm zur Ruhe 
kommen.) Die Mechanisten stiitzen sich auf auch die Wirksamkeit der 
Hormone l , Fermente, Enzyme, die ja - zum Teil wenigstens -
bestimmte chemische Korper sind; sie vergessen aber dabei, daB die
selben nicht gestaltend, sondern nur als Katalysatoren oder Regulatoren 
fiir Funktionen wirken, die schon irgendwie vorgebildet sind. Auch die 
Gene konnen deswegen keine Enzyme sein. Es ist sogar falsch, wenn man 
formuliert, das Thyreoidhormon erhohe das Wachstum. Es beschleu
nigt und reguliert -- in Bezug auf das Wachs tum - nur die Ausfiihrung 
des Bauplanes; ist die vorgesehene GroBe erreicht, so hort diese Wirkung 
auf. Das Adrenalin ist ein Parallelinstrument zum Sympathikus, und 
die Nebenniere entstammt der gleichen Organanlage mit einem sympa
thischen Ganglion. 1m Blute sind auch noch andere chemische Stoffe 
nachgewiesen, die auf die Herztatigkeit einwirken, parallel den nervosen 
Einfliissen. Man sieht, das Wesentliche fiir den Organismus 
ist nicht der Chemismus, sondern die Funktion. Sie ist die 
Invariante, die er je nach Umstanden auf nervosem oder 
chemischem Wege oder auf beiden zustande bringen oder 
lei ten kann. Von dies em Gesichtspunkt aus ist es eine leicht versteh
bare und unwesentliche Anderung, wenn der Krebs sich die "Otolithen" 
des statischen Apparates aus dem umgebenden Sande holt, statt sie im 
eigenen chemischen Laboratorium herzustellen. Aber wie soll sich eine 
Molekiilgruppe "chemische Herstellung von Otolithen" in die der "Auf
nahme von Sand in die statischen Organe" mit allen ihren instinktiven 
und anatomischen Konsequenzen verwandeln oder durch sie ersetzt 
werden? Der Vogel hat ahnlich auf die Herstellung von Zahnen ver
zichtet und sucht sich kiinstliche in der AuBenwelt. DaB jede Spezies, 
jedes Organ seine besondere Chemie besitzt, wie immer angefiihrt wird, 
kann doch nicht anders sein. Die chemische S\!bstanz der Zelle ist wirk
lich eine der Grundlagen des Lebens und der Formbildung (36), aber 
nicht die einzige. Jede Spezies muB besondere Chemismen benutzen, je 
nach Nahrung und manchen anderen Verhaltnissen. Deshalb braucht 
aber die Art des Organismus nicht Folge der molekularen Konstitution 
zu sein. Wir sehen diesen umgekehrt von der ihm zuganglichen Materie 

1 In der Pathologie werden die Hormone gelegentlieh als formbestim
mend aufgefaBt - ganz ohne geniigende Anhaltspunkte. 

Die Vitamine sind bis jetzt der ehemisehen Analyse unzuganglieh. Sind 
sie am Ende Zustande und nieht Substanzen? 
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der AuBenwelt auswahlen, was seinern Ziele dienlich ist, und rnassenhaft 
neue Kombinationen zu bestimmten Zwecken erzeugen. Chemische 
Eigenschaften seines Protoplasmas muB er benutzen, so gut wie die 
physikalischen in seinen Gliedern. 

DaB daneben nicht nur die Gestaltung der Materie vom Leben (von 
der Psychoide), sondern auch umgekehrt die Funktion von der Materie 
abhangig sein muB, ist doch selbstverstandlieh und wird auch z. B. von 
jedem Arzt in Bezug auf das Verhaltnis von Hirn und Psyche und von 
jedem Laien in Bezug auf das Verhaltnis von Muskelsubstanz zu Kraft
leistung vorausgesetzt. Die Materiel ist ja der Trager der Energie, die 
zum Leben notwendig ist, und der Engramme, und jede Funktion wird 
ganau bestimmter physikalisch-chemischer Organisationen bedurfen. Die 
chemischen Funktionen konnen ja nur in ganz bestimmten Gemischen 
vor sich gehen; oder: mit einem koagulierten EiweiB kann ein Muskel 
nieht tatig sein. Wenn Warme die Entwieklung beschleunigt (36), so ist 
damit in keiner Weise eine andere Instanz ausgeschlossen, die Richtung 
und Form gibt und eventuell sogar den zeitlichen Ablauf mitbestimmt. 
Die chemischen Prozesse im Korper mussen ceteris paribus in der 
Warme ebensogut schneller verlaufen, wie die des Chemikers in der 
Retorte. Wenn die Materie defekt ist, mussen sowohl die Engramme, die 
sie tragt und deren Zusammenhange, als auch ihre Werkzeuge zur Aus
fuhrung der Funktionen defekt werden. Auch der beste Maler kann ohne 
Farben gar nieht und mit schlechten nieht schon malen. 

Wenn Schadigung bestimmter Teile der Hirnrinde Ausfall der Sprech
fahigkeit oder Defekt bestimmter erworbener motorischer Koordina
tionen verursacht, so denkt kein Arzt an die chemisch-physikalische 
Konstitution im mechanistischen Sinne, sondern an Storungen in Ge
dachtnisbildern und in Verbindungen ihrer Funktionswege in den leiten
den Nerven. 

Von einem Hinweis auf chemische Unterlagen der eigentlieh vitalen 
Eigenschaften sehen wir nirgends Spuren. ABe Funktionen hangen 
nur nach zweckmaBigen biischen Gesichtspunkten zusammen. Wenn 
der chemische Zufall so viel EinfluB auf Gestalt und Funktion besaBe, 
so muBten wir doch als chemische Nebenwirkungen eine Menge von biisch 
unverstandlichen Nebeneigenschaften finden. Oberhaupt sind von den 

1 "Materie" im landlaufigen Sinn; in anderem Zusammenhang miiBte 
ich sagen, es gebe keine Materie, nur Energien. 
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unzahligen Eigenschaften der Organismen in Bau, Gestalt, Funktion und 
Chemismus so unverhaltnismaBig viele deutlich zweckhaft, wie man als 
solche zu erkennen nur erwarten kann, wenn man davon ausgeht, daB der 
ganze Organismus sich nach ZweckmaBigkeit bilde. Wiirde der Zu
fall herrschen, so miiBten unverstandliche Eigenschaften, 
die nicht gerade negativen Selektionswert haben, in Menge 
entstehen und neben den niitzlichen durch die Phylogenese 
weitergeschleppt werden. 

Auch fiir die Chemomorphe, die chemische Bedingtheit der orga
nischen Formen, kennen wir keine irgendwie stichhaltigen Anhaltspunkte, 
wenn man sich nicht damit begniigen will, daB wir nicht aile Gestaltungs
m6glichkeiten der eben falls noch unhekannten chemischen Komplikation 
der Lehsubstanz kennen. Jedenfalls treffen wir unter den unzahlbaren 
Formen, die uns begegnen, nur h6chst selten eine, die nicht mit Selbst
verstandlichkeit ohne wei teres entweder als vital oder als anorganisch 
erkannt wiirde. Die paar organischen Eindruck machenden chemisch
physikalischen Paradefalle k6nnen ganz gut dem Zufall zu verdanken 
sein, abgesehen davon, daB es sich nirgends urn Gleichheiten, son
dem bloB urn auBere Ahnlichkeiten handelt und daselbst von einem 
Obergang zum Lebendigen keine Rede sein kann. Jedenfalls beruht die 
Gestalt einer Eishlume am Fenster auf prinzipiell anderen Molekular
kombinationen als ein Pflanzenblatt. Und ist es nicht h6chst unwahr
scheinlich, daB man ein Gebilde, dessen Bausteine Zellen sind, in Parallele 
set zen darf mit einem andem direkt molekularen? 

B. Fischer will die Einheit des Organismus ganz auf die Ein
heit des Stoffwechsels oder sonst die "chemische Einheit" griinden. Nun 
ist es selbstverstandlich, daB der ganze K6rper in einem chemischen 
Gleichgewicht sein muB; dieses ist sehr labil, natiirlich auBerst kompli
ziert, und die Membranen der Zellen, die Fliissigkeitsbewegungen in engen 
R6hren, die Kolloidform des gr6Bten Teils der lebenden Substanz und 
gewiB noch andere "physikalischc" Eigenschaften miissen dabei wesent
lich mitspielen. Diese Art Einheit muB aber vorausgesetzt werden bei 
jeder beliebigen Vorstellung, die man sich von den ordnenden Kraften 
macht. So kann man aus ihr keine Argumente fiir den 
Mechanismus ziehen. 

Die Einheit des Organismus ist der gleichen Art wie die der Psyche, 
die von iibertreibenden Psychologen geradezu punktf6rmig genannt 
wurde, und doch eine so groBe Selbstandigkeit einzelner Teilfunktionen 

Bleulcr, Mechanismus-Vitalismus-l\Inemismus. 2 
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erlaubt, daB manche von diesen in antagonistischem Verhaltnis zuein
ander stehen. Wir sehen das Gleiche, nur mit relativ starkerer Selb
standigkeit der Teilfunktionen, in der Einheit der Korperfunktionen (der 
"Psychoide"), und konstatieren auBerdem, daB die Funktionen zu hoheren 
und niederen Einheiten zusammengefaBt werden konnen und bald in 
kleineren, bald in groBeren Verbanden funktionieren, ganz wie wir in der 
Psyche die einzelnen Vorstellungen zu hoheren und niederen Begriffen 
verbinden: Finger-Hand-Arm-alle Glieder usw. Die Einheit des 
Organismus findet also eine volle Erklarung nicht in der Einheit des 
Chemismus, sondern nur in den Assoziationen der mnemischen Funk
tionen, Assoziationen, die ganz den psychischen entsprechen. DafUr ver
langt die mechanistische Erklarung der Ganzheit Hilfsvorstellungen, 
die sich wohl noch niemand klar gemacht hat, und die ganz in der Luft 
stehen mussen. lch will dem Leser uberlassen, sich auszudenken, was er 
fUr chemisch-physikalische Krafte erfinden mochte, urn zu erklaren, daB 
ein Hydrastuck sich immer wieder zu einem Ganzen formt durch ein
fache "Umlagerung der Zellen" (78). lch meine, wenn man einem Hause 
das Ziegeldach und etwa die Fenster wegnimmt, so kann der genialste 
Baumeister durch Umlagerung der ubrig gebliebenen Materialien das 
Haus nicht in verkleinertem MaBstabe mit seinem Dach und den Fen
stern regenerieren. Die Hydrazellen mussen sich auch nicht einfach um
lagern, sondem ganz andere Funktionen ubernehmen, und jede muB sich 
so nach allen andern richten, daB sie zusammen sowohl aIle Einzelfunk
tionen als auch den harmonischen Ganzorganismus bilden. 

Ohne auf den hier nur Verwirrung stiftenden Maschinenbegriff ein
zugehen, haHe ich doch durch die weitgehende Teilbarkeit der Anlage 
von groBen Organ en deren molekulare Natur ausgeschlossen. Die An
lage zu einem Salamanderbein enthalt eine groBe Menge von Einzelgenen 
fUr Gestalt, Chemismus und Funktion aller Teile von der Schulter bis zu 
den Fingern, die in jedem regenerationsfahigen Teilchen wieder voll
standig und in richtigen Lage- und Funktionsbeziehungen vorhanden 
sein muBten - eine doch schwer annehmbare Vorstellung. Und warum 
wird durch Wegschneiden ganzer Organe, das in manchen Fallen sehr 
oft wiederholt werden kann, das Gleichgewicht der Substanzen nicht so 
gestort, daB die Regeneration unmoglich wird, oder die Substanz, die 
immer wieder einen Arm hervorbringen solI, ausgerottet oder so ver
mindert wird, daB nur ein ganz kleines Zwergglied gebildet werden kann? 
Bringt doch Fischer selbst die GroBe der Organismen mit der Masse 
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des anfanglich vorhandenen Bildungsmaterials in direkten Zusammen
hang. Und wenn auf dem Stumpf eines Beines nicht nur der fehlende 
Teil allmahlich ersetzt wird, sondern auch fiir das Stadium, da der Er
satzteil noch nicht die normale GroBe hat, auch der Stumpf sich ihm an
paBt und sich verkleinert, urn nachher mit dem neuen Teil wieder pro
portional zu wachsen, mit was fiir merkwiirdigen Molekilleigenschaften 
ware da zu rechnen, wahrend die mnemische "Idee" der Beingestalt, 
d. h. die Engrammkombination, we1che ein Bein von bestimmter Gestalt 
verlangt und in der embryonalen Entwicklung wie in den Regenerationen 
auch wirklich bildet, den einfachen Schliissel dazu gibt. Fischer selbst 
betont auch, daB ein groBer Teil der Regenerationen nur yom Ganzen 
aus verstandlich sei, (z. B. 78 oder 8r), und die Regenerationsfahigkeit 
von Kristallen solI zeigen, "daB in der anorganischen Natur Formbil
dungsvorgange vor sich gehen, die selbstverstandlich rein mechanistisch 
sind, und doch in ahnlicher Weise die ,Idee des Ganzen' erkennen lassen". 
Aber diese "Idee des Ganzen" erweist sich bei genauerem Zusehen beim 
Organismus doch als etwas wesentlich anderes als beim Kristall, wo der 
Ausdruck iiberhaupt gar nicht paBt: der Kristall besteht aus einer Summe 
gleichartiger Molekiile, deren Valenzen bestimmte Richtungen haben. 
Es kann deswegen ein Gleichgewichtszustand nur dann eintreten, wenn 
aIle diese Valenzen gleichmaBig gesattigt sind, was erst bei einer nor
malen Kristallform der Fall ist. Es wird niemand die Behauptung auf
stellen wollen, daB die Kristallform irgendwie einen "Zweck" habe als 
den des physikalisch-chemischen Gleichgewichts unter gleichartigen 
Molekeln, wahrend kein Biologe vermeiden kann, die Organe und ihre 
Funktionen und Gestaltungen bestandig mit dem Zweck oder Ziel der 
Erhaltung des Individuunls in Beziehung zu bringen. Auch der Mecha
nist sieht, daB die verschiedenen organischen Einheiten ("Zellen") von 
dem aus, was die "Idee des Ganzen" genannt wurde, geleitet werden. 
Beim Kristall ist es aber gerade umgekehrt; wir verstehen ihn von den 
einzelnen Molekiilen (Valenzen) aus, und nur von da aus. Die einzelnen 
Molekiile brauchen gar nichts voneinander zu kennen, sondern haben 
nur die freien Valenzen der unmittelbaren Nachbarn zu spiiren, wahrend 
der Aufbau eines organischen Ersatzes ein verstandnisvolles Ineinander
greifen der Tatigkeit aller Zellen bis in graB ere Entfernungen erfordert. 
Es ist z. B. auch ganz unmoglich, beim Kristall von einem Bauplan im 
gewohnlichen Sinne zu reden, wahrend beim Organismus die Existenz 
von so etwas wie einem menschlichen Bauplan, der sich nicht nur in 

2* 
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den Gestaltungen, sondern auch in einer bestimmten GroBe jedes Orga
nismus kundgibt, ein nicht abzuweisendes Postulat ist, dem das mensch
liche Denken von jeher ganz instinktiv durch Einsetzen einer auf
bauenden und die Funktionen dirigierenden Seele oder eines Schopfers 
entsprach. Ebensowenig kann von einem Ziel oder Zweck die Rede 
sein, der auBerhalb der molekularen Ausgleichung bestunde (Erhal
tung des Lebens; spezielle Zwecke bestimmter Funktionen: zu ver
dauen, zu bewegen usw.). AuBerdem ist das Gleichgewicht des Kristalls 
ein stabiles, das des Lebendigen ein prinzipielliabiles. Es fehl t als 0 

dem Kristall gerade alles das, was uns zwingt im Leben 
das Walten besonders geformter Krafte anzunehmen. 

So sind die organischen Gebilde durch eine scharfe und leicht erkenn
bare Grenze von denen der chemisch-physikalischen Welt geschieden und 
die Theorie von der Chemomorphe (22), der Entstehung der organi
schen Form aus chemischen Kraften ist in keiner Weise begrundet. Die 
vorkommenden Formen in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit lassen sich 
im Gegenteil meist biologisch, und der Rest noch gar nicht, erklaren, und 
es ware schon merkwurdig, wenn die chemische Gestaltungskraft im 
Lebendigen zufallig lauter chikanos fein an die vitalen Bedurfnisse an
gepa13te Formen hervorbrachte. 

Thellungr zahlt die Veranderungen der Pflanzen durch die Kultur 
zu den Beweisen fur den Mechanismus und gegen die prinzipielle Zweck
maBigkeit. Sehr mit Unrecht. Es ist doch verstandlich, wenn unter der 
Pflege durch den Menschen die Zahl der Samcn beschrankt wird. Manche 
Pflanzen rcifen eincn Teil ihrer Samen in ungewohnter Eile, wenn sie sich 
in schr schlechtem Boden befinden. Vom menschlichen Standpunkt aus 
wurde man etwa sagen, sie haben Angst, ihre Hauptaufgabe, die Sorge 
fUr Nachkommen, nicht erfUllen zu konnen, und konzentrieren ihre Krafte 
darauf. Sind sie umgekehrt unter abnorm gunstigen Umst.anden, so sind 
die Bedingungen fur die individuelle Existenz und fur das Fortleben in 
den Nachkommen nicht in Frage gestellt; da brauchen sie weniger Samen, 
konnen aber fUr den Fall spaterer Not, oder weil sie uberschussige Arbeits
krafte haben, dem einzelnen Sam en mehr Reservestoffe mitgeben, die 
auch den Nachkommen eine leichte Entwicklung garantieren. Ebenso, 
wenn unter Kulturverhaltnissen auch die eigenen Reservemagazine der 

I Die Entstehung der Kulturpflanzen. Abhandlungen aus Natur
wissenschaft und Landwirtschaft. Freising-Miinchen: DaUern & Cie. 1930. 
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Pflanze selbst iibernormal gefiillt werden (Knollen, Speicherblatter usw.), 
so ist das eine Vorsicht, die deswegen nicht unlogisch ist, weil sie unter 
almlichen Umstanden nicht von allen Menschen angewendet wird. AIle 
diese Dinge sind also kein "VerstoB gegen die Okonomie" (Thellung IS), 
auch wenn der Nutzen in den meisten Fallen nicht aktuell wird: Das 
okonomische Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmemoglich
keiten ist immer noch giinstiger als in der Natur, und von den Menschen 
versichern sich gerade die besser rechnenden gegen Feuerschaden, ob
gleich nur ein kleinerTeil der Hauser abbrennt. Die Pflanze hat natiirlich 
bei der Nahrungsaufnahme eine gewisse Arbeit zu leisten (Wurzelung, 
Chemie, Saftetransport usw.). Das Nahrungs- und Speicherungsbediirf
nis ist aber keine absolute GroBe und muB sich richten nach dem MaJ3e 
der zu erledigenden Arbcit. Diese wird durch die Kultur enorm er
leichtert; die Leistung muB also bei gleicher Anstrengung ganz automa
tisch groBer werden. Und wenn die Kulturpflanze ihre Schutzorgane, 
wie Haare, Dornen u. dgl. verliert, so darf l!lan nicht sagen, das sei un
giinstig "von ihrem Standpunkt aus", (und nur fiir den Menschen giin
stig), denn in der freien Natur ware sie nicht lebensfahig. Die Kultur
pflanze ist eben nich t in der freien Natur, sondern ha.t sich den neuen 
Umstanden angepaBt, und sie braucht die Anpassung an die alten Um
stande ebensowenig beizubehalten, wie ein Eskimo die an die warme 
Wiege des Menschengeschlechtes. Auffallend ist nur, daB es so weniger 
Generation en bedarf, urn die Organe zuriickzubilden - ein Zeichen, daB 
die Pflanzen iiberhaupt auf starke Veranderungen des Milieus einge
richtet sind, und daB die Vorgange, die wir bei der Kultur beobachten, 
Bur Maximalschwankungen eines selbstversta ndlichen Re
guliermechanismus sind, der sich etwa charakterisieren laBt als die 
Tendenz, ein kompensatorisches Gleichgewicht zwischen verschiedenen 
Bediirfnissen aufrecht zu erhaltcn. Hat eine freilebende Pflanze es unter 
bestimmten Urns tan den be quem gefunden, sich durch Knollen oder 
irgendwelche andere Ableger zu vermehren, so reduziert auch sie die 
Sorge fiir die Samen und umgekehrt. Hat sie ausnahmsweise giinstige 
Fortpflanzungsverhaltnisse iiberhaupt, so kann sie sich erlauben, einen 
Teil des Uberschusses an Kraft und Stoff z. B. auf die Produktion 
iippiger Blatter zu verwenden, urn sich die Bediirfnisse nach Licht und 
Luft in luxurioser Weise zu befriedigen, oder mit groBern oder gefiillten 
Bliiten in der Exhibition der Genitalien zu schwelgen. Diese psychi
sierenden Ausdriicke sind nicht symbolisch gemeint, wenn auch ohne 
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Nebenvorstellungen von BewuBtsein oder Uberlegung oder "Willen" im 
menschlichen Sinne; man konnte die gleichen Tatsachen aber auch 
mechanistisch oder irgendwie anders darstellen. Aber die obige Formu
lierung 5011 andeuten, wie wenig verschieden sich die Biologie der Pflanze 
und die der Psyche verhalten. 

Fiir eingehendere Diskussionen m6chte ich darauf aufmerksam machen, 
daB "Beweise" aus so1chen Erfahrungen nur gezogen werden diirfen unter 
genauer Beobachtung aller Umstande im einzelnen Falle. Auch in dieser 
Beziehung sind die Ausflihrungen Thellungs nicht geniigend. 

Die ganzliche Verkiimmerung der Geschlechtsfunktionen oder gar -or
gane bis zur vollen Unfruchtbarkeit ware natiirlich als etwas Krankhaftes 
aufzufassen, bleibt aber auch so verstandlich als Ubertreibung der Do
mestikationsveranderung durch die ja ganz auf3ergew6hnliche Starke der 
die Riick- und Umbildung bewirkenden Einfliisse. Die Beschrankung der 
Nachkommen unter abnorm giinstigen Lebensverhaltnissen ist auch nicht 
etwas ganz Durchgehendes, wenn auch bei domestizierten und nicht auf 
Friichte geziichteten Pflanzen und Tieren etwas Gew6hnliches. Die Uber
nahme des ganzen Kampfes urns Dasein durch den Menschen bedingt 
eben doch Zustande, die man als krankhaft bezeichnen muB. Unser Rind
vieh, in die iippigen Grasebenen Argentiniens versetzt, solI sich zuerst 
iibermaBig vermehrt haben, bis dann beschrankende Seuchen auftraten. 
Kurz, wenn auch die zuerst erwahnten Momente in erheblichem Grade mit
spielen miissen, so sind die Verhaltnisse doch gewiB recht kompliziert. 
Man sollte namentlich noch mehr Beobachtungen nach der negativen Seite 
machen. Die Reblaus erh6ht ihre geschlechtliche Vermehrung bei Hunger, 
und bei reichlicher Nahrung bevorzugt die Hydra nicht nur die Knospung, 
sondern sie entwickelt umgekehrt auch mehr Gonaden sowohl bei Kalte 
als bei ungeniigender ~ahrung. 

Uberzeugend ist fUr den Naturwissenschafter gewiB auch folgende 
Uberlegung: Die Psyche muB sich mit dem Leib entwickelt haben, und 
noch beim Menschen haben wir Funktionen, die man mit dem gleichen 
Recht psychisch oder physisch nennen kann. Sie ist also prinzipiell das 
Gleiche bei den niederen Tieren wie beim Menschen, und uberhaupt 
muBte ja gerade nach mechanistischer Auffassung auch un sere Psyche 
chemisch-physikalisch bedingt sein. Von den individuellen Engrammen 
aber, auf denen unser ganzer Erinnerungsschatz, d. h. die groBere Halfte 
der psychischen Funktionen der Menschen beruht, wird niemand be
haupten wollen, daB sie durch Molekularkonstitutionen gebildet wurden. 
Damit versagt die molekular-mechanistische Erklarbarkeit von vornher
ein bei einem hochst wichtigen Teil dessen, was sie erklaren solIte, und 
wenn es auch fur manche noch Hypothese ist, daB die ubrige Direktion 
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von Korper und Psyche auf den namlichen mnemischen Funktionen be
ruhe, weil die Mechanismen urn so weniger voneinander zu unterscheiden 
sind, je genauer wir sie studieren, so laBt sich doch nur die mnemistische 
Anschauung mit diesen Tatsachen in Einklang bringen. Von wo an in 
der aufsteigenden Tierreihe sollen die psychischen Funktionen auf ein
mal nicht mehr molekular sein? Oder was fUr eine chemisch-physika
lische Anderung geht im Infusor vor, wenn es Tuschekorperchen von 
freBbaren zu unterscheiden lernt, oder im VierfiiBerkorper, wenn er 
die zuerst iibertriebene Vermehrung des Stoffwechsels auf hochgradige 
Abkiihlung nach einer Anzahl von Wiederholungen auf das richtige 
MaB zuriickfUhrt, oder im Menschen, wenn er infolge Belehrung seine 
Affekte zubeherrschen anfangt? 

Ebenso mit den Trieben und Instinkten, die AusfluB molekularer 
Konstitution sein sollen. Man stellt sich so gem einen Mechanismus, 
wie z. B. den Wischreflex des Frosches, als bloBen auf vorgebildeten 
Bahnen verIaufenden Obergang eines zentripetalen Reizes auf bestimmte 
Muskeln vor. Ein so1cher Reflex steht aber an Kompliziertheit und 
Variationsfahigkeit sehr vielen psychiscben Funktionen gar nicht nacho 
Das Froschriickenmark muB die in jedem Moment der Aktion wecbselnde 
Koordination in Auswahl und Dynamik der Muskeln ganz genau richten 
nach dem Verhaltnis der zufalligen Ausgangsstellung des Beines zum 
Erfolgsort, gestiitzt auf die zentripetalen Reizkomplexe von Getast-, 
Schmerz-, Stellungs- und Bewegungsempfindungen. Da dieses VerhaIt
nis im Leben des Frosches von Fall zu Fall meist verschieden ist, und 
aIle gleitenden Obergange nach den drei Raumdimensionen moglich sind, 
ist die Plastizitat des Vorganges eine fast unendliche, und da miiBte man 
nun entweder fUr jede der Ausgangsstellung-Erfolgsort-Kombinationen 
einen besonderen Mechanismus mit besonderen Bahnen annehmen, oder 
dann einen einheitlichen Apparat von undenkbar groBer Komplikation, 
der auf mechanischem Wege aIle die eingehenden Reize, die gerade zurn 
Reflex notig sind, auswahlen und zu dem im zeitlichen VerIauf der Aktion 
genau abgemessenen koordinierten Kontraktionsspiel einer groBeren An
zahl von Muskeln verarbeiten wiirde. Da Reize und Aktion in der 
GroBenordnung unserer Lebewesen ablaufen, so konnten wenigstens die 
Organe, die die Reize empfangen, und diejenigen, die sie nach auBen ab
geben, nicht von den Dimensionen von einfachen Molekiilkombinationen 
sein; und wenn man sich auch vorstellen konnte, daB der Raum dazu im 
Riickenmark geniige, konnte er - auch nur fUr atomare Anlagen dieser 
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Komplikation - in den Chromosomen des Keimes ausreichend sein, wo 
Anordnungen fiir tausende solcher Apparate nebst sehr vielem anderem 
nebeneinander liegen miiBten? 

Denken wir schlieBlich noch an die Vererbung psychischer 
Eigenschaften, die Finessen betreffen kann wie die vom GroBvater 
auf die Enkelin iibertragene Neigung zu popularer Astronomie ohne 
sonstiges eigentliches wissenschaftliches Interesse oder mathematische 
Fahigkeiten und Tendenzen, und natiirlich ohne eine Ubertragung 
wahrend des Lebens. Sich eine gewiB unbegrenzbar groBe Zahl von 
Eigenschaften, die sich auf diese Weise ausdriicken, als chemisch-physi
kalische Funktionen eines aus einer Molekiilgruppe bestehenden be son
deren Gens zu denken, ist gewiB nicht nur mir unmoglich. 

B. Zufall und Auslese. 

Die zweckmiiBigen Einrichtungen sind in ihrem Gefiige so 
kompliziert und zeigen ein so fein abgestimmtes Ineinander
greifen, daB der bloBe Zufall diese Harmonie nicht zustande 
gebracht haben kann. 

Weigert in Fischer, Vitalismus und Pathologie (16). 

Einen sicheren Beweis fiir die Unrichtigkeit des Mechanismus gibt 
uns die unausweichliche Konsequenz desselben, daB aIle organische 
ZweckmaBigkeit, im Speziellen auch die phylische Entwicklung der Arten 
auf bloBem Zufall beruhen miiBte. Was das bedeutet, hat offenbar kein 
Mechanist bis ans Ende durchgedacht. Es stellt keiner nur die nachst
liegende Frage, konnte der Zufall mit den zur Verfiigung 
stehenden Kraften und dem zur Verfiigung stehenden Ma
terial das Verlangte iiberhaupt leisten? Auch der Zufall hat ja 
unter gegebenen Umstanden immer sehr beschrankte Moglichkeiten. Er 
kann z. B. nicht mit den ihm in der Natur zu Gebote stehenden Kraften 
und Materialien aus einem Felsen eine genaue menschliche Form bilden; 
er kann nicht einer Hohle die Gestalt einer Wohnung der Kulturmenschen 
geben; er kann nicht eine Dampfmaschine bauen, auch wenn man ihm 
eine Billion Jahre und eine riicksichtslose Auslese bei beliebiger Ver
mehrung der giinstigen Variationen zubilligt; und eine Dampfmaschine 
ist etwas unendlich einfaches gegeniiber einem lebenden Wesen. Kann 
aber ein zufalliger EinfluB von auBen, eine zufallige Starung in der Chemie 
des Leibes oder eine Veranderung der Nahrung die notwendigen Molekiile 
in der notwendigen Kombination in schon vorhandenes Keimplasma 
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bringen, um die obere Reptilienextremitat in einen Vogelflugel zu ver
wandeln? Der Mechanist sagt getrost: "Ja, denn wir wissen nicht alles, 
was geschehen kann". Mir kommt es hochst unwahrscheinlich vor, auch 
wenn ich den wichtigen Umstand ignoriere, daB mit dem Reptilienflugel 
zugleich eine unubersehbare Zahl von anderen Eigenschaften, Instinkten, 
Chemismen, Sinneseinrichtungen usw. im gleichen Sinne verandert sein 
mussen, falls das Geschopf lebensfahig sein solI. Jedenfalls ist das von 
den bekannten Eigenschaften der Molekiile und der Biologie der Orga
nismen aus bis jetzt nicht verstehbar. Trotz unserer beiderseitigen Un
wissenheit bewundere ich den, der sich vorstellen kann, eine Molekular
kombination lasse einen Vogel zu ganz bestimmten Zeiten die kompli
zierte Reise zwischen Nordeuropa und Sudafrika hin und her machen, 
und zwar nicht nur im allgemeinen einer Richtung folgend, sondem uber 
ganz bestimmte Gegenden; (bei manchen Arten gehen die Jungen voraus, 
individuelles Lemen spielt also keine Rolle); oder ein Spinnchen, eben 
aus den Ei geschlupft, solI durch physische und chemische Krafte ge
trieben werden, sein Netz zu bauen mit der wunderbaren Benutzung 
komplizierter statischer Gesetze von Material (Spinnfaden) und Kon
struktion? Und erscheint der Mechanismus uberhaupt nicht jedem ganz 
absurd, der sich wirklich vorstellt, wie unzahlbar viele anatomische und 
physiologische Eigenschaften in der feinsten Weise ineinandergreifen 
mussen, urn eine Art zu erhalten oder ohne Vemichtung des Lebens die 
Umstellung auf eine neue Art oder nur eine Veranderung der Lebens
weise in einer Nebensache zu bewirken. 

Da ist eine Kolibriart, mit einem feinen, sehr langen Schnabel, die 
nur aus bestimmten tiefen Blumen bestimmte Insekten herauspickt. Die 
Flug- und Brutzeiten mussen sich nach den Blutenzeiten der \Virte jener 
Insekten richten. Die benutzten Bluten sind eine Auswahl derart, daB die 
Vogel IIlit Hilfe von Wanderungen das ganze ]ahr hindurch genug Nahrung 
bekommen. Als sie sich von der Stammart abtrennten, muBte eine Menge 
von Funktionen gleichzeitig und harmonisch dosiert sich umbilden 
(ob plotzlich oder langsam, stufenweise oder kontinuierlich, ist hier un
erheblich). Ich erwahne nur den Instinkt fur bestimmte Nahrung, be
stimmte Blumen, bestimmte Lokale zu bestimmten Zeiten, die Brut
zeiten, die Organisation des dunnen und langen Schnabels, die Richtung 
des Geschmackes, Geruches und Gesichts auf die Blumen und ihre Insekten, 
Anpassung der verschiedenen Verdauungssafte und des ganzen Chemismus 
an die spezielle Nahrung, das besonders gute Zielen (die Vogelchen erhaschen 
ihre Nahrung im schwirrenden Fluge), eine der neuen gebrechlichen Schnabel
form angepaBte Kampfesweise der streitbaren Tiere. Mit diesen Beispielen ist 
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natiirlich nur ein ganz kleinerTeil der notwendigen Anderungen gegeniiber der 
Stammart angefiihrt, aber sie mogen geniigen. Nun sollen alle diese Eigen
schaften auf Anderungen des Molekiilbestandes beruhen. Nehmen wir das 
gewohnte EiwciBmolekiil als Beispiel. Der Mechanist pocht auf dessen 
Variabilitatsmtiglichkeiten durch die Verschiedenheiten der Aminosauren, 
und der Chemiker sagt ihm, daB man durch Austausch einer Aminosaure 
im Molekiil nicht nur eine, sondern viele Eigenschaften andere. Wird sich 
nun jemand vorstellen, daB die Anderung einer oder mehrerer solcher 
Sauren gerade diesen ganzen Komplex der Eigenschaften in harmonischer 
Abstimmung hervorbringe, und nichts anderes? Wenn vielleicht eine der 
Sauren oder eine von den vielen Eigenschaften der namlichen Saure den 
Unterschnabel diinn machen wiirde, so ware doch eins gegen nahezu un end
lich zu wetten, daB die anderen Potenzen nicht auch dem Oberschnabel die 
entsprechende Lange und Diinne und der Zunge die richtige Form und 
dem Tiere den Instinkt, die betreffenden Insekten als Futter zu wahlen 
usw. usw. usw. verleihen werden, sondern lauter unniitze oder verderb
liche Eigenschaften. Und die Auslese konnte diese nicht ausmerzen ohne 
die richtige Unterschnabelform auch wieder riickgangig zu mach en oder 
- was in concreto allein in Betracht kame - die Art umzubringen. Ob 
man nun das Gedankenexperiment mit einem EiweiBmolekiil oder einer 
beliebigen anderen Atomverbindung und in Einzahl oder Mehrzahl mache, 
die Unmoglichkeit der mechanistischen Annahme ist die gleiche. Und dann 
sollen alle die Vorgange, die eine neue Art bilden, gleichzeitig und gleich
artig in einer groBeren Anzahl von Individuen vor sich gehen. 

Solche Beispiele lie Ben sich in unbegrenzter Menge anfiihren; erinnern 
wir nur noch an den Menschen mit seiner Psyche und seinen Milliarden 
geordneter Hirnzellen und noch viel zahlreicheren Ganglienzellen- und 
Achsenzylinder-Auslaufern, deren Dicke nicht mehr viel die GroBe eines 
Eiweit3molekiils iibertrifft, und die eine ganz bestimmte Anordnung be
sitzen miissen. 'Vas war da alles chemisch-physikalisch zu verandern, und 
erst recht was alles durfte n ic h t verandert werden, bis der Molekular
haufen Vormensch in den weisen Haufen Homo umgewandelt war? 

Man hat den "Darwinismus" bekampft mit dem Hinweis, daB kleine 
Variationen keinen Auslesewert haben; es k6nne deswegen nicht wohl 
eine Haufung desselben in einer bestimmten giinstigen Richtung ein
treten. So stiirzte man sich auf die neu entdeckten Mutationen, eine 
auch jetzt noch begrifflich recht zweifelhafte SacheI (s. Psychoide 109). 

I In den folgenden Ausfiihrungen iiber Wahrscheinlich
keiten sind die Mutationen nicht beriicksichtigt, eben weil 
man sie noch nicht versteht. Das bedingt keinen Fehler, weil 
emporziichtende Mutationen bis jetzt nicht beobachtet wur
den, urn so mehr aber ungiinstige neben anscheinend gleich-
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Bald aber muBte es auffallen, daB bis jetzt nur gleichgultige, negative 
oder Letalmutationen, niemals soIche, die eine Erhohung .der Anpas
sungsfahigkeit bedeuten, beobachtet wurden. Darauf ist man, die 
Schwierigkeit vergessend, gezwungenermaBen wieder zu Darwin zuruck
gekehrt, nur an Stelle der kleinen Variationen die kleinen Mutationen 
setzend, und damit in die Organismen einen gar nicht bewiesenen und 
tmklaren Trieb zu p16tzlichen, zu einem erheblichen Teil nutzlichen 
Anderungen hineindeutend. Nur die unsichtbaren Anderungen sollten 
nach und nach zum Fortschritt fUhren konnen'. Die kleinen Schritte 
zuchten aber nicht mehr in die Hohe als groBe, so lange sie ziellos sind. 
Sie gehen ja nach den gleichen unendlich vielen Richtungen auseinander 
wie die groBen. 

Sie haben nur insofern einen gewissen Vorteil, als auch die Intensitat 
der Variationen ein Optimum hat, unter und uber welchem Minusvarianten 
sind. Dieses muB von graBen Sprungen ofter ubersprungen werden, wah
rend kleine einmal hineintreffen mussen, wenn sie gerade in dieser Richtung 
gehen. Das hat aber keine Bedeutung: 1. Was man an den beobachteten 
Mutationen auszusetzen hat, ist ja fast ausschlieBlich ihre Richtung, das 
Quale, und die Richtung der kleinen Mutationen hat keine groBere Neigung 
zu Plusvarianten als die der groBeren. 2. Die Chancen fiir eine fortschritt
liche Form sind iiberhaupt schon so gering, daB der kleine Vorteil nichts 
andern kann. Und wenn 3. das Optimum einmal zufallig erreicht wird, 
so muB es in der allgemeinen Variabilitat wieder untergehen, wie es ent
standen ist, da nichts das Optimum fixiert. 4. Die Eigenschaft hat 
aber auch die Chance, auf dem Wege von dem Beginn der Veranderung bis 
zum Optimum, auf dem die Auslese zunachst gar nicht und dann un
geniigend oder zerstorend wirkt, mit ihrem Trager zugrunde zu gehen. 

Man hat sich wohl auch nicht genugend klar gemacht, daB ziellose 
Bewegungen eine Vielheit bewegter Korper zerstreuen, aber im Prinzip 
so wenig yom Ausgangspunkt wegbringen, daB das Mittel aller Ande
rungen ungefahr am gleichen Ort bleibt. Wie diese Korper verhalten 
sich ziellos variierende Eigenschaften. 

Man benutzt vielfach die Mimikrie im weitesten Sinne als Beispiel, 
daB sich Eigenschaften ohne jeden Nutzen, also zufallig entwickeln, 

giiltigen. - Kiinstlich erzeugte Mutationen scheinen zum Teil nicht 
Anderungen der Engramme, sondem der Substanz, die die Engramme tr1igt, 
oder mit der sie arbeiten sollen. 

I Lenz in Lenz, Baur, Fischer, Menschliche Erblichkeitslehre. 
Miinchen: Lehmann 1927. 3. Aufl. I, 406. 
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denn eine Angleichung konne erst dann niitzlich und somit durch 
die Auslese begiinstigt werden, nachdem sie einen erheblichen Grad 
schon erreicht habe' . Nun ist es aber ein allgemeiner Zug der Tier
welt, sich unter bestimmten Umstanden, namentlich in der Ruhe, mog
lichst unsichtbar zu machen, sich in Farbe und Form der toten oder der 
lebenden Umgebung anzuschmiegen. Wir sehen soIche Anpassungen z. B. 
in der Farbe auch individuell und je nach der Umgebung beim namlichen 
Individuum wechselnd (Insekten, Fische, Amphibien, Lurche). Es ist 
also gar nichts unerwartetes, wenn diese Tendenz wie jeder Instinkt sich 
manchmal zunachst ohne Mitwirkung der Auslese auch in Fallen aus
wirkt, wo sie nicht gerade viel niitzt, so wie es auch die menschlichen 
Kinder ohne praktischen Nutzen heimelig finden, sich irgendwo zu ver
kriechen, und wenn es nur unter einem Tische mit herabhangendem 
Tischtuch ware. 

Die langsame Entwicklung durch kleine Schrittchensollte 
auch den Vorteil besitzen, daB die Art Zeit habe, sich anzupassen, oder 
daB die gut en Variationen "gespeichert" werden, indem sie sich in der 
Auslese erhalten, bis neue sich zu ihnen gesellen, wahrend die anderen 
zugrunde gehen. 

In solchen Uberlegungen steckt regelmaBig eine Erschleichung infolge 
des Doppelsinnes des Ausdruckes "Anpassung", die iibrigens auch zeigt, 
wie eingewurzelt un sere Zweckvorstellungen in allem Biologischen sind, 
indem es auch dem iiberzeugtesten Mechanisten kaum moglich ist, in allen 
seinen Uberlegungen von der gewohnten Vorstellung der prinzipiellen 
ZweckmaBigkeit wirklich vollstandig abzusehen. Auch spricht er von An
passung der Art an gewisse Umstande; in Wirklichkeit aber nennt er etwas 
so, daB nach seinen Voraussetzungen gar keine Anpassung ist; in der An
derung der Eigenschaften liegt nach ihm ja gar nicht eine Richtung auf 
verbesserte Abfindung mit den Umstanden, sondern eben nur eine "Ande
rung" oder "Variation" ganz im allgemeinen. Nur dadurch, daB zufii.llig 
eine neue Eigenschaft unter gegebenen U mstanden niitzlich ist und die 
Trager der anderen Variationen zugrunde gehen, wird der Schein einer 
Anpassung erzeugt. Durch seine Veranderung paBt sich der mechanistische 
Organismus ebensowenig an, wie der Stein, der von einer Halde abfallt, auf 
einen :Vlenschen gezielt hat, den er trifft. Und eine langere Zeit gibt nicht 
nur die Moglichkeit zu giinstigen Veranderungen, zu "Anpassungen", son
dern noch viel mehr zu ungiinstigen. Der Ausdruck "Anpassung" bringt 

I Neuerdings bestreitet man den Nutzen der Angleichung an geschiitzte 
Tiere iiberhaupt. Dann faUt auch fUr den Mechanisten jedes Verstandnis 
der Ausbildung und Erhaltung der oft raffinierten Ahnlichkeiten weg. 
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aber, ohne daB es bemerkt wird, immer die Vorstellung bloB guns tiger 
Richtungen in den Begriff, wodurch die ungeheure Anzahl der Minusvaria
tionen aus der Oberlegung verschwindet. 

Auch die Begriffe "Erhaltung" oder "Dauer" einer Eigenschaft 
geben durch Zweideutigkeit AniaB zu falschen Auffassungen. Gemeint ist 
regelmaBig: Erhaltung des Tragers und damit der ·Eigenschaft. Vergessen 
wird aber: I. Eine einzelne "Eigenschaft" in dem Sinne, wie der Begriff 
erbbiologisch gefal3t werden muB, bedeutet in der Regel noch keine erhal
tende Anpassung und uberhaupt keinen Vorteil, wenn sie nicht noch von 
einer Anzahl anderer zusammenspielender Eigenschaften begleitet ist. 
2. Der Trager besitzt noch tausend andere Eigenschaften, die durchschnitt
lich die gleiche Wahrscheinlichkeit haben zu variieren, und zwar nur aus
nahmsweise in gleicher Richtung wie die neue Eigenschaft und zugleich 
noch im gunstigen Sinne sowohl an sich wie im Zusammenspiel mit jener. 
Die einzelne noch so gunstige Variation hat also die groBte Chance zu
grunde zu gehen, weil ihr Trager an anderen Variation en zugrunde geht. 
3. Aber sie hat auch groBe Chance, selbst deshalb nicht dauerhaft zu sein, 
weil die Bildung einer neuen Art Variationsfahigkeit des Tragers im all
gemeinen und speziell auch der Eigenschaft, die variiert hat, voraussetzt. 
Dnd letztere hat erfahrungsgemaB als neue Eigenschaft noch eine beson
dere Tendenz, sich bald wieder umzubilden. GewiB konnen sich einzelne 
Arten lange ohne Anderung erhalten, oder es konnen fur die Gesamtheit 
der Organismen Zeiten mit groBer und mit geringer Labilitat abwechseln; 
aber, wenn neue Arten durch Zufall und Auslese gebildet wer
den mussen, so hat man mit einer ungeheueren Zahl von 
Varianten oder Variantenmoglichkeiten zu rechnen, von denen 
fast aIle ungunstig sind, denn die mechanistische Variabilitat 
ist fur eine Pluseigenschaft nicht geringer als fur eine Minus
eigenschaft, aber der Minusmoglichkeiten sind unendlich viele, 
der Plusmoglichkeiten nur wenige. Wenn also einmal durch einen 
ganz auBergewohnlichen Zufall eine ziellose Variation nicht nur entstan
den, sondem auch eine Zeitlang mit ihrem Trager der Vemichtung ent
gangen ware, so ist es auBerdem unwahrscheinlich, daB sie noch dann in 
der gunstigen Form da ware, wenn einmal eine neue sie erganzende 
Eigenschaft aufkame. Jedenfalls kann es nie zu einer Speiche
rung vieler labiler Eigenschaften kommen; und stabile bilden 
keine neue Art. 

Das gleiche ist der Fail, wenn man sich nicht eine innere Variabilitat, 
sondern eine von auBen bewirkte vorstellt. PlOtzliche Entstehung eines 
komplizierteren Organismus ist auch nach Fischer nur durch Schopfung 
denkbar; langsam aber konnte sich, meint der Autor, wohl ein Organis
mus durch Zufall bilden. Nun kann man die zufallige Entstehung eines 
einfachsten Organismus schlieBlich vermuten, weil wir keine Vorstellung 
davon haben, welchen Grad der Kompliziertheit der einfachste Organism us, 
der noch diesen Namen verdient, haben muB. Da er sich erhalt, konnte er 
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warten, bis ihm eine zufiiJlige Anderung in der Umgebung eine Verbesse
rung bringt. Urn sich wirklich und nicht nur potentia bei der iiberwiegenden 
Menge der ungiinstigen Einfliisseso lange zu erhalten, miiBte der Organis
mus von Anfang an "zweckmaBig im Hinblick auf Erhaltung des Lebens" 
eingerichtet sein. Nehmen wir auch das an. Dazu bedarf das Zufallswesen 
aber in erster Linie der Tendenz zur Erhaltung seiner jetzigen Artung, 
sonst kommt wieder die vernichtende Auslese in Betracht. SoIl es aber 
in Umgebung und Milieumaterial das auslesen, was' einen kiinftigen, 
noch nicht erfahrenen Zustand hervorbringt, so widerspricht das so
wohl allen unseren Kenntnissen von den vitalen Moglichkeiten der Or
ganismen, als auch dem mechanistischen Prinzip der rich
tungslosen Anderungen, das eine zwingende Folge seiner 
Vora ussetzung, des A usschl usses der prin zi piellen Z weck
maBigkeit, ist. 

Eine ahnliche, nur weniger folgenschwere Erschleichung entsteht durch 
die Zweideutigkeit des Wortes "ZweckmaBigkeit". Die biische Zweck
maBigkeit des Mechanisten ist nach ihm etwas, was nicht in den Einrich
tungen oder Funktionen des Organismus liegt, sondern nur dem Beobachter 
falschlich so erscheinen kann. Sie zielt nicht auf die Erhaltung des Lebens 
hin, so wenig wie der Steinschlag auf den Menschen zielt, und wenn ein 
Nutzen herauskommt, ist die Aktion des Organismus nur in dem ganz 
ungewohnlichen Sinne "zweckmaBig" wie die des Regens zu fallen. Der 
Mechanist darf also nicht darauf abstellen, daB biische Funktionen iiber
haupt zweckmaBig im eigentlichen Sinne sein sollen. Ebensowenig darf man 
sich vorstellen, daB eine solche ZweckmaBigkeit durch Zufall und Auslese, 
wenn einmal irgendwo zufallig entstanden, sich hatte auf die Dauer in 
allen Organismen erhalten konnen. Durch was fiir eine Kombination 
von Molekiilhaufen solI iibrigens eine solche allgemeine Har
monie neuer Eigenschaften aller Funktionen und Gestaltungen 
hervorgebracht werden? 

Ganz anders beim Mnemismus (und Vitalismus): Die Anpassung ist 
ihm eine Funktion mit einseitiger Richtung nach besserer Erhaltungs
fahigkeit; die Erhaltung der Plusvariante ist ihm Folge einer darauf 
gerichteten Einstellung des Organismus, die sie fixiert, wie der Regulator 
die Geschwindigkeit einer Maschine; die ZweckmaBigkeit ist ihm eine 
Aktionsrichtung, die wirklich durch den Zweck bestimmt wird, ganz wie 
in den Zweckhandlungen unserer Psyche. 

Eine KHirung verlangen auch die Begriffe der PI us- und Min us
varian ten und der Begriff der Eigenschaft iiberhaupt. (Der 
letztere soU hier nicht naher diskutiert werden, weil eine genaue 
Umschreibung desselben doch eine wohl nicht nur fur mich hochst 
schwierige Sache ware). Ob das, was wir gewohnlich eine Eigenschaft 
nennen, eine Plus- oder eine Minusvariante darsteUe, ist an sich innert 
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normaler Verhaltnisse l nicht selbstverstandlich. Das Horn ist dem Stier 
eine wirksame Waffe, dem Pferd, das im Kampfe tritt und beiBt, wiirde 
es nichts niitzen. SchwimmfiiBe sind der Ente sehr niitzlich, der Krahe 
waren sie ein Hindernis usw. Eine Variation bekommt also ihr Vorzeichen 
erst in Verbindung mit dem Ganzen. Die SchwimmfiiBe bilden eine Ein
heit mit vielen andern der fiir die ]agd auf dem Wasser notwendigen oder 
niitzlichen Organbildungen und Funktionen, namentlich Instinkten und 
Reflexen, von denen letztere z. B. ganz bestimmt gebaute Nervenzentren 
mit unschatzbar vielen Faserchen in bestimmter Anordnung verlangen. 
Unwahrscheinlich ist es nun nicht nur, daB aile diese Teilmerkmale sich 
zur rechten Zeit zufallig zusammen bilden, sondern noch vielmehr, daB 
sie von einem oder wenigen Atom- oder Molekiilgruppierungen ausgehen 
konnen, d. h. daB Gruppierung nach biischen Bediirfnissen zufallig 
identisch sei mit physikalisch-chemischer Gruppierung. Es muB also mit 
je einer besonderen Atomgruppe fiir jede Teileigenschaft gerechnet wer
den, und diese Gruppen werden sozusagen nie miteinander auftreten, 
und in einem bestimmten Zeitpunkt miissen einzelne noch der alten Art 
angehoren, andere schon der neuen; dann wird es bald aus sein mit der 
Chimare. Der Mechanist sagt zwar: Der Frosch bekommt nicht deswegen 
Lungen und Gangbeine, weil er sich gezwungen sieht, aufs Land zu 
gehen, sondern er geht aufs Land, weil er (zufallig) seine Kiemen und 
Flossen verloren und an deren Stelle zum Landleben geeignete Organe be
kommen habe. Diese Vorstellung setzt eine Unendlichkeit von Unwahr
scheinlichkeiten voraus. Das Wasserticr, das seine Kiemen verliert, ist 
ja eine arme MiBgeburt, die ertrinkt, auch wenn sie zufallig gleichzeitig 
Lungen bekommen hat; und wenn sie zufallig aufs Land geworfen wiirde, 
so miiBte sie ersticken, weil sie mit den Lungen nichts anzufangen wiiBte, 
und sie wiirde verhungern, weil die sie Nahrung, die ihre Instinkte und 
Reflexe ihr verschaffen konnen, nicht mehr findet, und weil sie sie mit 
ihren Flossen nicht erreichen konnte. 

Fiir denjenigen, der nicht alle die in der lebenden Substanz voraus
zusetzenden Eigenschaften ohne weitere Begriindung noch unbekannten 
chemisch-physikalischen Komplikationen zuschreibt, ist es auch schwer 
denkbar, wie sich die Gene und die Eigenschaften iiberhaupt in ihren 
gegensei tigen Beziehungen und Zusammensetzungen ver-

I Natiirlich sind teratologische Bildungen u. dgl. schon an sich Minus
varianten. 
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halten. Wenn verschiedene Gene zusammenkommen von Vater und 
Mutter wie bei einem Menschen: obere Halfte des Gesichts yom Vater, 
untere von der Mutter, oder bei einem Hundebastard ein Jagdhund
korper auf Dachsbeinen, so passen sich in den meisten lebensfahigen 
Fallen die Teile so aneinander an, daB sie ein brauchbares Ganzes bilden: 
zwischen Dachsbeinen und Jagdhundkorper ist ein organischer Uber
gang, nicht eine Ansetzung von abgeschnittenen Dachsbeinen an den 
Jagdhundtorso. Wie machen die Gene das? Es ist gar nicht selbst
verstandlich yom Mechanismus aus. Wir sehen da auf einmal eine 
ganz besondere Funktion, die als Einzelanpassung, nicht durch Aus
lese zustande gekommen sein kann. Es muB ein allgemeines Prinzip 
sein, daB die Organe und Eigenschaften zu einem harmonischen Ganzen 
zusammengeleimt werden. Dadureh wird die Vorstellung einer zu
falligen Entstehung der Art wieder ungemein ersehwert. Wie konnen 
die voneinander unabhangigen Molekiilgruppen dureh den als vereinheit
lieht vorgestellten Stoffweehsel zu solchen Leistungen gebraeht werden? 
Und die Erhaltung einer so komplizierten Funktion im Weehsel der Arten 
ist vielleieht noeh wunderbarer. 

Die Zusammenarbeit der Gene bei der Ontogenese und die der 
Funktionen im spateren Leben bleiben yom mechanistisehen Standpunkt 
aus ein Ratsel. Sind ein Teil der Gene, die zusammen ein Organ bilden, 
AusfluB versehiedener Eigensehaften der namliehen atomaren Determi
nanten? Aber wir kennen selbstandige Gene der GroBe, und maneher 
Einzeleigensehaften, wie des Kriimmungsradius von Hornhaut und Linse. 
Wie setzen sie sieh zusammen? wie wird die GroBe eines Organs bestimmt, 
die zum Unterschied von anorganisehen GroBenverhaltnissen nur innert 
enger Grenzen schwanken kann: niemals laBt ein Tier eine Leber von 
ihm unproportionierter GroBe waehsen. Nimmt man diese Trennung des 
Quantums yom Quale - und der einzelnen Eigensehaften iiberhaupt -
als allgemein an, so braueht es eine ungeheure Menge von Genen, deren 
chemiseh-physikalisehe Verbindung die gleiehen Eigensehaften haben 
muB, wie die Verbindung von Vorstellungen der verschiedenen Eigen
sehaften eines Organs zur einheitliehen Gesamtvorstellung desselben. 
Setzt man aber voraus, daB jedes der molekularen Gene neben Qualita
tivem aueh die Quantenverhaltnisse bestimme, so wird es ganz unglaub
lich, daB jeder Bestandteil ehemiseher Korper oder irgendeiner Kombi
nation von solchen im Organismus immer auch gerade die dazu notwen
digen formativen, ehemisehen und quantitativen Vitaleigenschaften trage. 
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Wahrend die einzelnen Eigenschaften eines Organs sich isoliert ver
andem und von uns leicht begrifflich herausgehoben werden konnen,so 
daB sie sicher in gewisser Beziehung eine individuelle Existenz besitzen, 
arbeiten sie auch wieder in allerlei Verbindungen verschiedenen Grades 
bis hinauf zum ganzen Individuum. Der Kopf des Oberarmknochens 
oder die Pfanne, sind in gewisser Beziehung Individuen, aber ebenso gut 
die Form des ganzen Oberarmknochens, die auch gebildet wird, wenn die 
Anlage in einem bestimmten Alter in das Peritoneum eingepflanzt wird, 
oder der Schultergurtel, der bei Wegnahme irgendeines Teils der ent
sprechenden Knospe sich als verkleinertes Ganzes ausbildet, wahrend 
der Humerus seine normale GroBe behalt usw. Es sind das Gestalten
Hierarchien, die in ihrem Bau und ihren Wirkungen vollkommen iden
tisch sind mit unseren Vorstellungsgebilden (vgl. Psychoide, S. 94f£.), 
aber damit auch von chemisch-physikalischen Vorgangen gerade so weit 
unterschieden sind wie eine Vorstellung (abgesehen von der Verschieden
heit des Standpunktes der Beobachtung innen und auBen). Oder will 
man wirklich annehmen, daB die chemische Kombination, die durch Zu
sammenbringen der verschiedenen Einzeldeterminanten entstehe, im 
gleichen Sinne auch eine Einheitsdeterminante fur den Schultergurtel 
sei? Es ware, wie wenn ich verlangen sollte, daB Buchstaben, die ich 
nach Ahnlichkeit der Form oder der GroBe zllsammenstelle, sinnvolle 
Worter und Satze bilden. 

Wenn wir Wasserstoff und Sauerstoff chemisch verbinden, so gibt es 
Wasser, in dem wir von den Eigenschaften der Elemente nichts mehr 
sehen; mischen wir die Gase physikalisch, so haben wir eine reine Und
Verbindung derselben. Beides zum graBen Unterschied von den mnemo-

. genen Gebilden, in denen die einzelnen ,.Komponenten" im Ganzen 
(in der "Gestalt") weiter existieren. 

Man konnte sich allerdings auch einige chemisch-vitale Analogien 
denken. Der Mechanist wird wohl z. B. gem annehmen, daB Eigen
schaften ahnlicher Bedeutung wie Absonderung der verschiedenen Ver
dauungssafte, oder solche, die die GroBe der Organe oder ihre Farbe be
stimmen, eine gewisse chemische oder physikalische Verwandtschaft be
sitzen, wie etwa alle Fettsauren. Die Gruppierung der namlichen Korper 
nach chemischen Verwandtschaften muBte aber wohl nach verschiedenen 
Richtungen durchfiihrbar sein, indem z. B. auch die Determinanten fur 
die einzelnen Eigenschaften eines bestimmten Organes, also fur die ver
schiedenen chemischen Funktionen, fur die Form, die GroBe der Leber 

BIeuler, lVleohanismus-Vitalismus-:Mnemismus. 3 
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in irgendeiner Weise zusammengehoren wiirden, sei es weil sie gleiche 
oder gemeinsame Atomgruppen hatten, oder weil sie einander erganzen 
wie Sauren und Alkalien. Ferner miiBten die Grenzen der vitalen 
Schwankungsbreite (also z. B. der GroBe) sich ausnahmslos innerhalb der 
chemischen Moglichkeiten in einer Gruppe halten, und die im Chemischen 
fehlenden, aber im Lebendigen so gewohnlichen flieBenden Ubergange 
bediirfen wieder einer besonderen Erklarung, indem sic etwa abhangig 
waren von Nebeneigenschaften anderer Gene, die die GroBe mit bestim
men, oder von auBeren Umstanden wie der Ernahrung. -- Mit der Vor
steHung von gewissen Analogien von chemischen und vitalen Gruppen
eigenschaften konnte man vielleicht die Zahl der Moglichkeiten, die dem 
Zufall geboten werden, etwas beschranken, - damit aber auch die 
Moglichkeiten der niitzlichen Variationen. Doch findet man in den 
vitalen Eigenschaften bis jetzt keine Anhaltspunkte fUr solche Annah
men, so daB wir keine Riicksicht darauf zu nehmen haben. 

Gegen eine wesentliche Bedeutung des mechanistischen Zufalls spricht 
auch deutlich und direkt die Erfahrung. Wenn die richtungslose 
Variation neue Organe und Eigenschaften schaffte, so miiBten Dinge, 
wie ein Auge, oder sagen wir bescheiden nur eine Linse, aber auch 
irgendwelche phantastischen Gebilde in jedem beliebigen Korperteil ent
stehen konnen; ein kleines Organ wie eine Linse hatte ja in einem groBen 
Korper keinen (negativen) Selektionswert; man miiBte also gelegentlich 
eine solche oder ein anderes Organrudiment in der Leber oder irgendwo 
finden. Man miiBte iibcrhaupt massenhaft gleichgiiltige Eigenschaften 
wie Farbenmuster oder Zeichnungen etwa in der Niere, oder im Holz 
oder in der Wurzel eines Baumes entdecken. Niemals aber kommt so 
etwas VOL Farben und Zeichnungsmuster findet man nur da, wo sie 
gesehen werden konnen und iiberhaupt einen Sinn haben. Von "ZufaHs
zahlen" solI man nur ein einziges Beispiel kennen': Fiir die Zahl 5, die 
der Fingerzahl durch die Wirbeltierreihe zugrunde liegt, hat man bis 
jetzt keine biische Bedeutung gefunden. Ware der Zufall der Allein
herrscher oder wiirde er auch nur in erheblichem MaBe mitsprechen, so 

I Steiner, Naturforsch. Ges. Ziirich 21, II, 27. Allerdings ist auch 
beim Insektenfliigel die urspriingliche Zahl der Hauptadern 5. Die hinter
einand er geschalteten fiinf Abteilungen des Insektenbeins haben wohl 
mechanischen Grund, vielleicht eben so der fiinfgliedrige Tarsus und die 
fiinfstrahligen Seesterne? 
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konnte dieser Fall nicht vereinzelt sein. Denn einmal existierende un
schadliche Eigenschaften werden ohne Grund nicht so leicht aus
gemerzt; hat sich doch die Funfzahl bis zum Menschen erhalten. 

Allerdings konnen wir nicht jede Kleinigkeit, die Nuance eines Pelzes 
oder die Zahl der Tasthaare und ahnliches direkt aus dem Prinzip der 
ZweckmaBigkeit ableiten; aber es ware absurd, das von unserer jungen 
Wissenschaft zu fordern; und gewiB miissen die einen oder anderen Neben
eigenschaften wirklich deshalb da sein, weil eine Substanz, die fiir einen 
bestimmten Zweck notwendig ist, auch noch andere - biisch gleichgiiltige -
Eigenschaften besitzt: so sind die rote Farbe der Muskeln oder die weiBe 
der Knochen mit der Chemie dieser Organe im Zusammenhang und haben an 
sich keine vitale Bedeutung. Aber die Begriindung der Existenz dieser 
Chemismen ist eine rein biologische. 

Wenn wir nach mechanistischen Prinzipien selektorisch unerhebliche 
Organe und Eigenschaften im Lebendigen erwarten wurden, so darf 
man dem nicht entgegenhalten, bestimmte Organe konnten nur be
stimmte ahnliche Organe hervorbringen, so da13 in der Leber unmoglich 
eine Linse entstehen konnte. Vielleicht is t es jetzt so; aber wie es so 
gekommen ist, erklart der Mechanismus nicht. Eine solche Entwicklung 
durch Zufall, aber diesmal ohne Auslese, mu13te das Konto des 
Zufalls wieder ungeheuerlich belasten, oder dann eine Art Praforma
tion aller spateren Entwicklungen und Moglichkeiten verlangen. Nun 
deutet auch B. Fischer an, da13 auf die Praformation schlieI31ich der 
konsequente Mechanismus zuruckgreifen mu13te. Hier mag indes die 
Diskussion der alten Praformationsidee gewi13 ohne Schaden unterbleiben. 

Die ungezahlten Eigenschaften eines Organismus muss en im Gleich
gewicht seili. Die schonste Kombination von nutzlichen Eigenschaften 
nutzt nichts, wenn diese nicht auf das gleiche Ziel eingestellt und ent
sprechend dosiert sind. Eine einzige qualitativ oder quantitativ nicht 
passende Eigenschaft oder Kombination mu13 letal sein. Rechnen wir 
nun in jedem Individuum einer Art nur hundert Eigenschaften, die 
variieren, und unter dies en gehe eine in gunstiger Richtung, und brauche, 
urn wirklich den gunstigen Einflu13 ausuben zu konnen, nur noch zehn 
begleitende Variationen in dazu passender Kombination, so mussen die 
Chancen des Dberlebens unheimlich nahe an Null sein. 

Eine Komplikation liegt auch darin, daB eine Eigenschaft immer zwei 
Optima hat, eines an sich: je groBer z. B. das Volum der Muskeln, urn so 
groBer deren Leistungsfahigkeit; insofern liegt das Optimum in der maxi
malcn GroBe. Andererseits miissen die Muskeln im Verhaltnis zur mecha-

3* 
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nischen Leistung der Knochen, der Bander, ihr Kraftverbrauch im Verhaltnis 
zur benutzbaren N ahrungsmenge stehen usw. (Wenn die Knochen im Verhalt
nis zu den Muskeln zu schwach sind, so brechen sie bei bloBen Anstrengungen 
ohne Gewalt von auBen). Kurz, das Optimum der Ausbildung einer Eigen
schaft ist abhangig von allen anderen Eigenschaften, und diese k6nnen 
in einer uniibersehbaren Zahl von Kombinationen, jede mit verschiedenen 
Bediirfnissen, gruppiert sein. Aus den Bediirfnissen jeder einzelnen Funk
tion und jedes einzelnen Organes und denen der Gesamtheit hat nun der 
Organismus die optimale Resultante zu ziehen, indem sie jedem Teil 
und dem Ganzen sein Betreffnis an Energie, d. h. Nahrstoffen, und an 
Aufgaben - an "Niitzlichkeit" m6chte ich sagen - zumiBt. Mnemisc):l, 
nach Analogie der Ideen und durch Ausprobieren HiBt sich eine solche 
Leistung ohne weiteres den ken - aber als zufallige Funktion? Und, ein
mal entstanden, 5011 der Molekiilhaufen, dessen chemisch-physikalische 
Wirkung diese ungeheuer komplizierte und sich an die aktuellen Verhalt
nisse exakt anschmiegende Funktion darstellt, wieder jeder lebensfahigen 
Veranderung des Individuums und der Art sich zufallig mit allen seinen 
Finessen anpassen? 

Zu all dem ist noch in Berechnung zu ziehen, daB eine erhebliche 
Anzahl von Individuen zu gleicher Zeit in einer Zuchtgemeinschaft 
in ganz gleicher Weise variieren miiBte, wenn nicht die Neuerung in 
der Panmixie in statu nascendi untergehen soIl. (Mit groBen Mutationen 
diirfen wir ja, wie friiher begriindet, nicht rechnen.) 

Es muB aber nicht nur eine Variation in Richtung und Quantitat 
bei vielen Individuen zugleich und in gleicher zeitlicher Entwicklung 
statthaben, sondern es diirfen zu gleicher Zeit in der Zuchtgemein
schaft kcine anderen Variationen in solcher Zahl auftreten, daB 
sic bei der Ziichtung in Bctracht komrnen. Sonst geht die Farbanderung 
bei dem einen Individuum - oder meinctwegen auch bei der einen 
Individuengruppe - auf rot, bei der anderen auf griin und bei der 
dritten auf violett, und das eine Tier sucht seine Beute oder sein Ver
steck auf den Baumen, das andere in der Erde - uns was fiir eine Hoch
ziichtung so11 nun aus einem solchen Keimplasmamischmasch erfolgen? 
Nun waren ja die Richtungen von einem gegebenen Organismus aus 
in Wirklichkeit beschrankt. Ein vorhandener Chemismus, der rot her
vorbringt, kann sich unter Umstanden leicht umste11en, blau zu produ
zieren, vie11eicht aber nicht griin; ein Pflanzenfresser mag wohl nicht 
gleich chemisch-physikalische Kombinationen produzieren, die einen 
Jagdtrieb bedingen. Wir miiBten uns also bei den ersten Schritten 
nicht so klaffende Unterschiede vorste11en, aber auch die kleineren 
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Eigentiimlichkeiten, wie sie verwandte Arten charakterisieren, miiBten 
natiirlich schon ein Chaos hervorbringen, in dem sich kein lebendes 
Wesen erhalten konnte. Und im Laufe der Zeiten, mit denen man zu 
rechnen hat, konnten auch die groBten Verschiedenheiten nicht aus
bleiben, wenn es iiberhaupt moglich ware, daB solche mechanistisch 
variierende Arten sich entwickelten. 

In den mechanistischen Oberlegungen finden wir haufig, wenn auch 
meist nicht ausdriicklich genannt, die Vorstellung, daB auBere Ein
fl iiss e die Richtung bestimmen. DaB das falsch ist, soweit die bloB 
negativ wirkende Auslese in Betracht komrnt, ist schon gezeigt worden. 
Aber es ware denkbar, daB die chernisch-physikalischen Verhaltnisse 
einer Zuchtgemeinschaft gleichsinnig bei allen Individuen umgewandelt 
wiirden durch Veranderung des Milieu in Temperatur, Feuchtigkeit, 
Nahrungsgelegenhcit usw. Das ware nun einmal nicht eine Spontan
variation, wie sie der Mechanismus voraussetzen muB, sondern eine von 
auBen bewirkte, die entweder eine Reaktion des Organismus, also z. B. 
eine anpassende ware oder zufallig die Konstitution des Keimes beein
fluBte. Die zufallige ware fast imrner eine schadliche; die vitale Reaktion 
hatte nach mechanistischen Vorstellungen keinen EinfluB auf den Keirn 
(Modifikation) . 

Dem Zufall konnen wir wissenschaftlich nur verrnoge des Begriffes 
der Wahrscheinlichkeit im mathematischen Sinne bcikornrnen', wobei 
das Verhaltnis der moglichen zu den in Frage kommenden Fallen das 
MaBgebende ist. Haben wir nun richtungslose Variationen, so gibt es 

I Es ist in diesem Zusamrnenhang gesagt worden, der Zufall stehe 
"an der Grenze der Kausalitat". Das ist mir unverstandlich. Zufallig 
nennen wir in einem absoluten Sinn ein Geschehen, dessen ursachliche Zu
sammenhange wir nicht iibersehen, in einem relativen Sinne ein Geschehen 
in Beziehung auf ein anderes, mit dem es ursachlich nicht zusammen
hangt. DaB ein fallendes Blatt gerade dahin fallt, oder daB man zweimal 
nacheinander die gleiche Zahl Augen wiirfelt, ist Zufall im ersteren Sinne; 
daB an meinem Namenstag schlecht 'Wetter ist, ist Zufall im zweiten Sinn; 
der Kalendertag oder gar mein Name und das Wetter haben zueinander 
keine kausalen Beziehungen. Die riickwartigen Ursachenreihen der beiden 
Geschehnisse verlieren sich im allgemeinen Weltgeschehen, bevor sie zu
sammentreffen. In keinem dieser Falle aber fallt es uns ein, an etwas anderes 
zu denken als an streng kausale Zusammenhange, ganz wie z. B. in der 
Physik. 
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in einem gegebenen Organismus nur wenige Mi:iglichkeiten nutzlicher 
Einzelvarianten, wahrend der qualitativ und quantitativ gleichgiiltigen 
und der schadlichen selbstverstandlich eine unubersehbare Menge be
stehen. Auch ist ja ein groBer Teil der Funktionen und Organe schon 
auf eine Norm eingestelIt, die unter gegebenen Umstanden ein Optimum 
bildet, so daB schon deshalb die meisten zufalligen erheblichen Ab
weichungen eine Verschlechterung bedeuten. Verschlechterung einer nur 
halbwegs wichtigen Funktion bedingt in der Regel das Aussterben oder 
doch Verkiirnmern der Trager der Abweichung, da die meisten Arten so 
eingestellt sind, daB sie ihren Bestand eben erhalten ki:innen. Wenn 
also nur 1000 Minusvarianten auf eine Plusvariante kamen, so kann 
man sich denken, wie bald eine ziellos variierende Art ausgestorben ware. 

Nun verlangt die Bildung einer neuen Art meist die Anderung nicht 
bloB eines einzigen Merkmales, sondern einer ganzen Menge in Ki:irper
bildung, Chemismen, Instinkten, in An passungsreaktionen an N ahrungund 
Temperatur und an makro- und mikroskopische Feinde und noch sehr vie
les andere. Der Organismus kann nicht leben mit dem Instinkt, Buchen
blatter zu fressen, wenn Verdauung und Stoffwechsel noch auf Brom
beerblatter eingerichtet sind. So mit einer ganzen Menge von notwen
digen Korrelationen, nur bei einem Geschi:ipf oder bei einer Art. 
Treffen nun die einzelnen Veranderungen nicht zur gleichen Zeit 
und im passenden MaBstab ein, so wird der Trager der Variante 
gewi:ihnlich verloren sein. 

Da und dort kann man kleine Stucke der Wahrscheinlichkeit in 
Zahlenbegriffen anschaulich machen. In der Psychoide (12) habe ich 
an der Vorstellung zufalliger Entstehung eines Auges gezeigt, daB nur 
fur die richtige Lagerung von Kornea, Linse, Glaski:irper und Retina 
in einem Lebewesen von nur einem Kubikzentimeter Inhalt die Wahr
scheinlichkeit I: 104~ betragt, und diese Zentrierung bildet nur einen 
winzigen Teil aller zur Bildung und Benutzung eines Auges notwendigen 
Bedingungen. Es sei nur daran erinnert, daB dabei die Existenz der 
vier Organe in ihrer ganzen Ausbildung bereits vorausgesetzt ist, daran, 
was alles dazu gehi:irt, daB eine richtige Linse mit ihrer Abstufung des 
Brechungsindex, eine Retina mit ihren Millionen Zapfen und Stabchen, 
aIle in bestimmter Lage, gebildet werde, die Schicht der Pigmentzellen, 
die vielen Instinkte und Reflexe zur Benutzung des Auges, die Chemis
men zur Verarbeitung der mit Hilfe des Auges gewonnenen Nahrung, 
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die Zellen und Fasern in den optischen Zentren usw. Wer an alles das 
denkt, muB einsehen, daB die 43-stellige Zahl verschwindend klein ist 
gegenuber der wirklichen Unwahrscheinlichkeit der Entstehung eines 
brauchbaren Auges aus Zufall. Urn gar die Wahrscheinlichkeit der Ent
stehung eines ganzen Organismus zu berechnen, hatte man nun diesen 
schon unvorstellbar kleinen Bruch noch zu multiplizieren mit tausenden 
von Bruchen ahnlicher GroBenordnung fUr jedes Organ, fUr das Gehirn 
mit seinen Milliarden von Zellen und seinen noch viel zahlreicheren 
Faserchen, fUr jedes Gelenk mit seiner fein ausgedachten und kompli
zierten Mechanik im Zusammenspiel mit den Muskeln, die genaue Zahl, 
Form, Ansatzstelle, Starke der Muskeln, ihre unendlich komplizierte 
Koordination im Nebeneinander und im zeitlichen Ablauf bei der ein
fachsten Bewegung, fur die Subtilitat der GefaBreaktion auf Nahrungs
verbrauch der Organe und auf Temperatur, den unfaBbar komplizierten 
Chemismus des Korpers, die fur eine Menge von Giftstoffen abgestimmten 
Antitoxine und anderen spezifischen und unspezifischen Abwehrein
richtungen, alle die Reflexe in peripheren Ganglien, im Ruckenmark, in 
den untern Hirnpartien - und schlieBlich fur die menschliche Psyche! 

Vergessen wir auch nicht, unter wie viel Moglichkeiten der Zufall 
auslesen muBte, wenn er zu bestimmen hat, daB das Ellbogengelenk 
gerade am Ellbogen und nicht an der Handwurzel oder in der Wirbel
saule angelegt wird, daB die Muskelfasern alle langs zwischen beiden 
Ansatzen und nicht quer oder schief oder in Spiralen, daB der Vogel
£luge I nicht mit der Spitze am Kopf befestigt sein und nicht einen FuB 
tragen sollte, daB die Galle nicht ins Auge abgesondert wird, alles Eigen
schaften und Verhaltnisse, die nach unserem Wissen von Atomkombi
nationen eben so gut gebildet werden konnen wie die wirklich be
stehenden; wir sind uns auch klar daruber, daB in Bezug auf manche 
so1che Bedingungen, z. B. da, wo es sich urn gleitende Dbergange und 
Kombinationen handelt, die Zahl der Moglichkeiten nahezu unend
lich wird, und dann muss en wir einsehen, daB einige Millionen Jahre 
und - sagen wir - eine beliebige Anzahl Dezillionen Individuen, die 
der Zufall der Auslese seit dem Bestehen des Lebens auf der Erde zur 
VerfUgung gestellt haben konnt'e, sich zu all den Moglichkeiten verhalt 
wie etwa ein Elektron zum ganzen bekannten Weltall. 

Nun konnte man einwenden, die Atome - oder eine beschrankte, 
den jetzigen Lebewesen wirklich zugangliche Zahl von Atomen - bieten 
nach gewissen Richtungen, sagen wir nach denen der Form, nicht so 
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viele Moglichkeiten, wahrend doch die vorhandenen Moglichkeiten ge
rade fUr die Entstehung der Lebwelt ausgereicht haben. Auch dann 
blieben nur in dieser Beziehung immer rlOch viel zu viel Moglich
keiten, als daB eine mechanistische ErkHirung anwendbar ware. Das 
Bediirfnis bestimmter Kombinationen wie die Zusammensetzung der 
einzelnen Eigenschaften und Formen zu Organen und die Ordnung der
selben in ihrer gegenseitigen Lage, so daB nicht Nierengewebe in einer 
Fingerbeere, nicht eine Klaue im Magen wachst, und nicht der Darm 
eine Schutzfarbe bekommt, wiirde immer noch die Unwahrscheinlichkeit 
in die Nahe von unendlich bringen, wenn man dies en begrifflich nicht 
ganz richtigen Ausdruck aus Ermangelung eines anderen, der Sache an
gemessenen, anwenden darf. 

Den letzten Oberlegungen gegeniiber darf man nicht einwenden, das 
Ellbogengelenk konne nicht an einem anderen Ort entstehen, weil der 
Organismus so eingerichtet sei, daB die Gelenke nur durch ihre Funktion 
geformt werden. Das ist nur in sehr beschranktem Sinne wahr: In der 
Ontogenese werden solche Organe geformt, bevor sie gebraucht werden, 
und dann - was die Hauptsache ist - die Eigenschaft, daB jedes 
Organ an einem niitzlichen Orte und nur da entstehen muB, miiBte der 
AusfluB eines von vornherein auf aIle spateren Vorkommnisse einge
stellten Molekularhaufens sein, oder dann eine allgemeine Eigenschaft 
aller Spezialmolekularhaufen. Beides ware nicht dazu angetan, die 
Wahrscheinlichkeit zu vergroBern. 

In bezug auf die Molekiile gibt uns der Mechanist selbst noch einen 
zahlenmaBigen Ausdruck an die Hand: Er rechnet uns vor, daB nur die 
moglichen Verschiedenheiten im EiweiBmolekiil etwa 1000 Quadrillionen 
betragen, und will damit die Moglichkeit der mechanistischen Natur 
aller der unzahligen Verschiedenheiten der Arten begriinden. Ich wiirde 
umgekehrt meinen, diese vielen Moglichkeiten machen es notig, daB in 
der Regel viele Quadrillionen todlicher Versuche gemacht werden miissen, 
bis nur eine einzige fOrdernde Eigenschaft zustande kommt. Die graBe 
Zahl hat nur dann einen positiven Wert, wenn eine Intelligenz da ist, 
die das einzelne Gute ausliest (ohne das Deletare mit aufzunehmen). 
Wollte man einwenden, fur einen gegeoenen Organismus bestehe doch 
nur die Moglichkeit, eine kleinere Auslese von Molekiilformen zu schaffen, 
so wurde damit auch die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Plus
varianten i!1l gleichen Verhaltnis herabgesetzt. Bedenken wir, daB die 
Auswahl eines EiweiBkorpers aus 1000 Quadrillionen nur einen klein en 
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Teil aller Bedingungen fiir eine neue Art ausmacht, indem aIle andern 
"moglichen" guten und schlechten Eigenschaften in Rechnung gezogen 
werden miissen und nur ein harmonisches Zusammenpassen aller Eigen
schaften einer groBeren Gemeinschaft von Individuen positiv auslesend 
wirken kann, so werden wir ruhig sagen diirfen, die Erhaltung oder Um
bildung einer Art, und damit die Erhaltung des Lebens iiberhaupt, sei 
in dem allgemeinen Gemetzel der ziellosen Variationen lange nicht so 
wahrscheinlich wie die Entstehung eines Dramas durch zufallige Zu
sammenstellung von Lettern. Die Palaontologie verlangt aber, daB auch 
von groBeren Tieren neue Arten z. B. in 10000 oder noch weniger Jahren 
gebildet werden sollen, aber Tiere, wie Elefanten, erleben in diesem 
Zeitraurn gar nicht so viele Generation~n, und mit ihrer geringen Frucht
barkeit stellen sie der Auslese auch numerisch nicht das Material zur 
Verfiigung, das sie brauchen wiirde, urn mit dem Zufall zusammen eine 
neue Art zu bilden. Nehmen wir aber auch die fruchtbarsten Lebe
wesen, so handelt es sich doch immer nur urn Nachkommen eines Paares 
in der GroBenordnung von Millionen. Was will demgegeniiber eine Aus
leschance bedeuten, in der I : 1042 erst ein ganz unbedeutender Faktor 
sein kann. 

Der Mechanist stellt sich die biischen Eigenschaften als Eigen
schaften von Atom- und Molekiilgruppen vor. Wenn nun eine 
so1che Gruppe sich andert, so kann sich die Anderung nicht auf eine 
einzelne Eigenschaft beschranken. Nimmt man in einem EiweiBmolekiil 
nur 40 asymmetrische Kohlenstoffe an, so sind darin bis eine Billion 
stereo-isomere Kombinationen moglich, von denen jede eine Mehrzahl 
besonderer Eigenschaften hat. Wenn nun eine dieser Eigenschaften eine 
niitzliche ist, so ist es im hochsten Grade unwahrscheinlich, daB die 
anderen sie begleitenden sowohl fiir sich wie in der Verbindung mit der 
ersten aIle auch niitzlich, oder wenigstens nicht schadlich seien. 1st 
unter den neuen Eigenschaften aber nur eine ungiinstige, oder sind viele 
unniitze, was mit groBer Bestimmtheit zu erwarten ist, so verfallt die 
Veranderung samt ihren Tragern der negativen Auslese. 

Von den Unwahrscheinlichkeiten der Entwicklung einer neuen Art 
bei rein zufalliger Variation mag folgendes eine Idee geben. 

Ich benutze als Symbol zahlenmaBige Verhaltnisse und nicht all
gemeine Ausdriicke oder Buchstaben, weil Zahlen diese GroBenverhaltnisse 
am leichtesten verstandlich ausdriicken, wenn sie auch willkiirlich eingesetzt 
sind. Natiirlich sind sie nur insofern als wirkliche Schatzungen anzusehen, 
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als sie sich bestreben, ja nicht zu ungunsten des Mechanismus zu uber
treiben. Das eingesetzte Verhaltnis von 1000: I ist in Wirklichkeit sehr viel 
zu klein. 

Wir nehmen an, ein Organismus habe 1000 Eigenschaften; diese konnen 
unabhangig voneinander variieren. Die Zahl 1000 ist sicher nicht zu groB, 
oblgeich wir bei ~leinen Organismen durch direkte Beobachtung nicht so 
viele Eigenschaften unterscheiden kOnnen. Immerhin hat man von der 
Drosophila ihrer an 500 genauer genisch untersucht, wobei man nur am 
auBeren Aussehen hangen geblieben ist. Und wie viele muB es noch geben! 
Denken wir an die einzelnen Muskeln, Nerven, die ungeheure Menge von 
chemischen Stoffen, die in bestimmtem Gleichgewicht sein miissen. 

Woltereck I nimmt an, daB bei der Drosophila die Zahl "der zu mar
markierenden loci" (unseren Genen entsprechend) auf das Hundertfache 
der bekannten 500 (= 50000) steige. Im Menschenkeim (295) spricht er 
von "unzahlbaren Tausenden" von Erbpotenzen. Radiolarien konnen 1000 

bis 1500 Chromosomen haben, von denen doch wohl jedes wenigstens eine 
Eigenschaft zu tragen hat. "Ein amerikanischer Forscher hat die Organe, 
oder richtiger, was wir dafiir halten, einer Zelle geschatzt und glaubt 5 Mil
liarden Einzelteile unterscheiden zu konnen" (Lie k, Das Wunder in der 
Heilkunde. Miinchen Lehmann 1930. 17). 

Nach mechanistischen Prinzipien ware nun die Moglichkeit, daB ein 
groBer Teil, ja aile der tausend Eigenschaften ungefiihr gleichzeitig vari
ieren. Dann wiirde aber das Leben aufhoren, wenn nicht das auch dem 
Mechanisten Undenkbare eintrate, daB aile neuen und alten Eigenschaften 
zusammen auf einen Wurf wieder eine unter den gegebenen Verhaltnissen 
lebensfahige Variante darstellten. Wir wollen auch die mit dem mecha
nistischen Prinzip schwer zu vereinbarende Tatsache in den Kauf nehmen, 
daB es sehr viele Eigenschaften gibt, die wahrend geologischer Zeitalter 
nicht variieren (ganze Arten wie gewisse Linguliden und Crinoideen, all
gemeine Funktions- und Bauplane wie Verdauungsvorgang in drei getrennten 
Abschnitten, Bauplan der Wirbeltiere usw.). Dann setzen wir - sehr zu
gunsten des Mechanismus - von tausend Variationen sei eine Leben for
dernd. Die gleichgiiltigen Variationen miissen wir ja zu den ungiinstigen 
zahlen, weil die Beobachtung an den vorhandenen Organismen so wenig 
gleichgiiltige sehen laBt, daB man erwarten muB, sie seien nur schein bar 
gleichgiiltig, oder doch, daB sie numerisch nicht in Betracht kommen; aber 
auch deswegen, wei! eine Mehrzahl von an sich gleichgiiltigen Eigenschaf
ten, Organen oder Funktionen oder Chemismen, die ja bei zufiilligen 
Variationen nicht fehlen k6nnte, immer auch schiidlich ist. Man muB auch 
"richtungslos", sobald ein Zweck wirklich wegfiillt, im strengsten Sinne 
nehmen; man darf sich also nicht vorstellen, daB ein Schnabel sich nur 
in der Richtung seiner schon vorhandenen "Eigenschaften" andere, daB er 
also nur groBer oder kleiner, breiter oder schmaler, harter oder weicher, 

I Driesch-Woltereck, Lebensprobleme. Quelle & Meyer 1930. 26If. 
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horniger oder knochiger usw. werden konne, sondern daB er sich auch in 
der Richtung eines anderen Organes, eines FuBes oder eines Magens andern 
konne, aber auch - und das ganz besonders - in den unendlich vielen' 
Richtungen auf beliebige Gestaltungen, die man am besten "formlos" nen
nen konnte. 

Das Gleiche gilt in bezug auf die Variationen des Chemismus und der 
Funktionen. 

Allerdings sind die Moglichkeiten zunachst beschrankt, wenn auch nicht 
so stark wie die mnemischen, die nur ausfiihren konnen, was die vorhan
denen Engramme bedingen. Eine bestimmte chemische Konstitution, z. B. 
der Leberzellen, ist in Abgabe und Assimilation und Umwandlung von 
Materie an die vorhandenen Valenzen gebunden. Da aber von jedem 
Punkte der Veranderung aus vielerlei weitere moglich sind, kann der Zufall 
doch rasch von allem zu allem fiihren - wenn er nicht vorher durch Minus
varianten das Leben abschneidet. 

Nahme man den Mechanismus beim Wort, so miiBte man auch mit 
anderen, d.h. mit allen moglichen Formen rechnen, wie die einer Kugel oder 
eines Wiirfels, eines Modells des Mont Blanc usw. Denn wenn man auch 
ohne jeden Anhaltspunkt annehmen wollte, daB die lebende Substanz nur 
derartige Formen hervorbringen konne, wie wir sie schon an ihr kennen, 
so ist dem erstens die mechanistische Logik entgegenzusetzen: wir konnen 
nicht aIle Kombinationen kennen, die die Atome bilden konnen, zweitens 
wird die Lebsubstanz wirklich immer wieder zu einfacheren und anorga
nischen Formen abgebaut; da sie aus dem Leblosen aufgebaut worden ist, 
kann sie drittens auch wieder riickwarts variieren, und auBerdem kommt 
sie bestandig in die Lage, aus der Umgebung beliebige Molekiile aufzu
nehmen. Wenn der Mechanist das nicht zugeben mochte, so ware das nur 
ein neuer Beweis, wie selbstverstandlich die prinzipielle ZweckmaBigkeit 
der Organismen eigentlich ist, und wie schwer es sogar ihm ist, sie aus dem 
Denken auszuschalten. 

Ais Ausrede konnte ich mir etwa eine Regression auf die Anfange des 
Lebens denken, wie sie wirklich vorkommt, Zufall und Auslese hatten im 
Beginn der organisierten Welt dafiir gesorgt, daB meist nur sinnvolle Varia
tionen moglich sind; j etzt sind einmal bestimmte Organe da; variieren 
konnen sie nur auf Basis des Bestehenden und nach der namlichen Zweck
maBigkeit, die sich auch in den Funktions- und Gestaltvariationen zufallig 
herausgebildet hat. Damit wiirde aber nur die schon uniibersehbar lange 
Kette von Unwahrschein!ichkeiten des Zusammentreffens giinstiger An
lagen bei der Entstehung des Lebens wieder urn ein groBes Stiick verlangert; 
aber auch das wiirde kaum etwas niitzen, weil Zufall und Auslese doch kein 
Mittel haben, diese prinzipielle ZweckmaBigkeit durch die Aonen vor dem 
Abbau zu schiitzen. 

Wir miissen also dabei bleiben, die mechanistische Variation kann 
wirklich, wie die Theorie voraussetzt, nach allen Richtungen gehen, oder 
sie ist nicht mechanistisch. Wiirde jemandem trotz all em die Vorstellung 
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der Moglichkeit so vieler Minusvariationen gegenuber einer oder ganz 
wenigen nutzlichen, immer noch zu ungeheuerlich vorkommen, so konnen 
wir ihm sagen, daB unsere Oberlegungen ebensogut Geltung haben, wenn 
wir nur Veranderungen annehmen in dem Grade, wie sie die Phylogenese 
wirklich zeigt. Was ist aus den Kiemenbogen alles geworden? Wenn man 
Schritte in der GroBe desjenigen zum Unterkieferstuck und zu den Gehor
knochelchen gelten lassen will, so ist die Variationsmoglichkeit von 1000 

schon lange uberschritten. 
Wir durfen somit beruhigt sein, daB der Nenner unseres vorstellungs

moglichen Verhaltnisses von I: 1000 nicht zu hoch gegriffen ist. Und sollte 
er, so wurde der Fehler sehr stark uberkompensiert dadurch, daB sich in 
'Virklichkeit die wenigsten Eigenschaften eines lebenden Organismus in 
gunstiger Richtung andern konnen, weil die meisten, eventuell alle, auf das 
eingestellt sind, was man unter den gegebenen Umstanden ihr Optimum 
nennen muB. DaB sich die Eigenschaften eigentlich nur gegenuber neuen 
Anforderungen giinstig verandern konnen, haben wir, weil nicht abzu
schatzen, nicht in die Rechnung gesetzt. 

Nun hat jede Eigenschaft nicht nur eine Qualitat in der Richtung, 
sondern auch eine Quantitat in der GroBe der Abweichung. Wahrend 
die Qualitat z. B. eine vorhandene Form in der Richtung gegen den Wurfel 
oder die Kugel hin andert, oder Einschnitte und Lappen bildet, oder 
die Farbe wechselt bzw. hineinbringt, oder ein Gangbein zu einem Fliigel 
oder einem Schwimmbein umschafft, kann die Farbung mehr oder weniger 
intensiv, die Formveranderung ausgesprochen oder nur angedeutet sein, 
es konnen kleine und groBe, viele und wenige Einschnitte entstehen, und 
ein neu gebildeter chemischer Korper kann in der absoluten oder in der 
relativen Quantitat, der Konzentration, schwanken. Wir haben also neben 
der Richtung, der QUalitat, auch noch die Quantitat in Rechnung zu ziehen, 
die namentlich, aber nicht ausschlieBlich, in Bezug auf das Chemische, 
eigentlich auch wieder in zwei unabhangige Richtungen zerfallt, die wir 
aber, urn nicht zu unubersichtlich zu werden, als eine einzige Richtung der 
Moglichkeiten rechnen wollen. Dieses Quantitative hat naturlich eine 
Menge von Abstufungen, setzen wir wieder fur das Qualitative und fur das 
Quantitative je IOOO r. 

r Es gibt Eigenschaften, die scheinbar nur wenige Variationsmoglich
keiten haben, so die Farben, von denen es wahrscheinlich nur eine begrenzte 
Anzahl gibt, wenn man das Unterscheidungsvermogen der Tiere in Betracht 
zieht. Doch multipliziert sich diese Zahl schon mit den hinzukommenden 
Helligkeitsgraden, dann aber vor allem mit den ungefahr ins Unendliche 
gehenden lokalen Verhaltnissen der Kombination verschiedener Farben zu 
Zeichnungen und Mustern, mit der Ausdehnung der Farbung und der Wahl 
des Korperteils, auf dem sie sich ausbildet. So kann auch diese scheinbar 
einfachste Qualitat leicht viele tausend verschiedene Variationsmoglich
keiten bieten, und wenn es nicht ware, so gibt es viele andere Qualitaten, 
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Fur eine einzige von uns herausgehobene neue Eigenschaft muB eine 
Gruppe von vielen hunderten anderer notwendig sein, urn sie wirklich 
nutzlich werden zu lassen. Nehmen wir nur 10 an, so muBten zugleich 
10 Eigenschaften qualitativ und quantitativ im gleichen Sinne variieren. 
Dann ergibt sich unter Berucksichtigung der fruher angenommenen drei 
Wahrscheinlichkeiten von I: 1000 eine Gesamtwahrscheinlichkeit in der 
GroBenordnung von I zu einer Zahl von 39 Stellen. Und nun denke man 
sich, daB in den Individuen, wo diese Variationen auftreten, zu gleicher 
Zeit von den anderen 1000 Eigenschaften keine in verderblichem Sinne 
sich andern darf, so fuhren schon diese Dbedegungen ZU Zahlen, die uber 
all unser Ausdrucksvermogen hinausgehen - und doch sind sie viel ZU klein 
vorausgesetzt und erfassen nur einen geringen Teil aller Schwierigkeiten! 

So haben wir den Begriff "gunstig" als einen einfachen verwendet, 
wahrend er fur unsere Rechnung in Wirklichkeit in mehrere Einzelfaktoren 
zerfallt, die eigentlich besonders berucksichtigt werden muBten, und auch 
getrost jeder fur sich wieder mit einer Nutzlichkeitschance von I: 1000 

eingesetzt werden mag; man kann in allen Richtungen eine gunstige, d. h. 
gleich gut oder besser als die Ausgangsqualitat zur Erhaltung beitragende 
Variation annehmen, in denen ein Tier sein Leben erhalt: es schutzt sich 
gegen Warme und Kalte und Nasse und Hitze und Feinde und Infektionen, 
es sucht sich die Nahrung in bestimmter Weise an bestimmten Orten oder 
sonst unter irgendweIchen Umstanden, wo pflanzliche und tierische Lebe
wesen ihr Fortkommen finden, kurz, es laBt sich da eine endlose Reihe 
denken. Nach allen diesen verschiedenen Richtungen gibt es aber auch un-

die ungeheuer viel variabler sind, als hier angenommen wurde; man denke 
z. B. an die Form eines Vogelflugels oder eines FuBes. Alle soIche Einwande 
wurden aber dadurch entkraftet, daB nach mechanistischen Prinzipien eine 
Farbe nicht nur in eine andere variieren kann, sondern in einen beliebigen 
anderen chemischen Korper (Pigment) oder eine beliebige andere physi
kalische Eigenschaft (Interferenzfarbe). 

Man kann auch nicht sagen, daB die Farben fUr viele Tiere nicht so 
wichtig waren. Dann wiirden wir sie nicht sozusagen bloB da antreffen, wo 
sie gesehen werden konnen, und wir konnten nicht eine soIche Anzahl von 
Farben in Beziehung zur Umgebung bzw. zum Nutzen bringen. 

Noch einen dritten Einwand konnte ich mir denken: Ich habe die Quali
taten nicht nach Genen ausgewahlt. Das ware zur Zeit unmoglich, weil 
wir prinzipiell die Gene nicht begrenzen konnen; aber wenn man sich ein 
Gen denkt, das den Schnabel rot farbt, so steckt in ihm nicht nur die rote 
Farbe, sondern auch der Sitz auf dem Schnabel, der auch an einem beliebigen 
anderen Orte sein konnte. 

Und wenn jemand auch fur hundert Eigenschaften nicht die angenom
menen tausend Variationsmoglichkeiten sich denken konnte, so wiirden 
sie immer weit uberkompensiert durch diejenigen Eigenschaften, die eine 
fiir uns unvorstellbar groBe Menge von Variationen haben. 
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gunstige Variationen, und zwar eine Unzahl ungunstiger auf eine gunstige. 
Urn aIle Moglichkeiten zu erschopfen, sollten wir somit eigentlich noch 
vielmal I: IOOO in die Kombinationen der Wahrscheinlichkeit einfuhren. 

Noch we iter, und zwar sehr stark, wird dieUnwahrscheinlichkeit ver
graBert, wenn wir das so wichtige Zusammen pass en der neiIen Eigen
schaften unter sich und mit den alten Eigenschaften in Betracht ziehen. 
Die IO neuen diirfen nicht nur sich in keiner Weise storen; sie miissen das 
gleiche Ziel haben und unter sich eine ganz bestimmte Arbeitsteilung durch
fuhren. Sie durfen aber auch die 990 alten Eigenschaften nicht storen und 
durfen nicht von ihnen gestart werden und miissen auch mit ihnen in funk
tioneller, formativer und chemischer Harmonie zusammenwirken. DaB all 
das die Unwahrscheinlichkeiten, die wir vorher erwahnt haben, noch urn 
vieles ubertrifft, wird ohne weiteres klar sein. 

Es gibt auch einen Kampf der Teile unter sich mit Auslesefolgen 
(Roux). Dieser Kampf muB, wie alles im bestehenden Organismus, so 
gefiihrt werden, daB die dem Ganzen giinstigsten Verhaltnisse sich durch
setzen. Von zufalligen neuen Eigenschaften siegen aber die zufallig starksten 
oder "schlauesten", gewiB nicht oft zum Nutzen des Lebewesens. 

Nun hat aber jeder Atom- oder Molekiilverband, der eine gute Eigen
schaft hervorbringt, andere Eigenschaften in noch viel groBerer Zahl als 
ein einzelnes Molekiil; den ken wir uns aber im Durchschnitt wieder nur 9. 
Diese sind natiirlich auch wieder nur ausnahmsweise giinstige oder gar mit 
den anderen im gunstigen Sinne zusammenarbeitende; kurz, fur sie trifftwieder 
alles das zu, was varher die Wahrscheinlichkeit der Entstehung der IO guten 
Eigenschaften belastete, nur hatten wir es dann mit IO mal IO in die Kom
bination eingehenden Faktoren zu tun, so daB fur diese Nebeneigenschaften 
allein eine Unwahrscheinlichkeit berechnet werden miiBte, die wohl die der 
direkten Faktoren noch weit ubertrifft. Ferner wird man sich nicht denken, 
daB fiir jede neue Eigenschaft eine Molekularkombination neu gebildet 
werde, sondern daB es sich meist urn Umbildungen handle. Wie viele 
nutzliche und notwendige Eigenschaften miiBten da geopfert 
werden? 

Und genau zusammenpassen miissen aIle die Haupt- und Nebeneigen
schaften, die neuen und die alten, unter sich und im Hinblick auf das Ganze, 
sob aId sie da sind. Eine nachtragliche Anpassung ist ja vom Mechanis
mus ausgeschlossen, soweit nicht die schon bestehende Anpassungsfahigkeit 
durch die vorhandenen Mechanismen eingreifen kann. Fur neue Anfor
derung aber konnte keine Auslese zum Voraus sorgen. 

Sehr schwer ist es uberhaupt, vom EinfluB der Zeit auf die Wirkung der 
zieIlosen Variationen sich eine VorsteIlung zu machen. Wenn eine Variation 
im Verhaltnis zur Dauer der Stabilitat der anderen Eigenschaften lange 
bestehen bleibt, so sind die Chancen, daB sie mit einer anderen guten zu
sammentrifft, natiirlich groBer, - aber auch die, daB sie mit einer letalen 
zusammentrifft, die die Varietat umbringt, bevor die Korrelationen ent
standen sind, die zur Entfaltung der Wirkung der ersten Eigenschaft not-
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wendig sind. Jedenfalls aber ist die Unwahrscheinlichkeit des gleichzeitigen 
Zusammentreffens von nur 10 giinstigen Variationen in ihrem qualitativen 
und quantitativen und relativen Optimum eine ungeheuer groBe. Eine 
Eigenschaft daure eine Zeiteinheit (die man sich als I Jahr oder als 10000 

Jahre vorstellen moge). Sie wechselt also in einer Einheit einmal iiberhaupt 
und in 1000 solchen Einheiten einmal in der giinstigen Richtung . .. Ich 
denke, es lohnt sich nicht, unter dies em Gesichtspunkt die Chancen auszu
rechnen; aber es geniigt, zu sehen, daB die friiheren Dberlegungen durch 
Einsetzen des Zeitfaktors zu ganz nebelhaft groBen Unmoglichkeiten fiihren. 

Man hat gewiB mit Recht angenommen, daB eine neue Art in der Regel 
eine besondere Anpassung an bestimmte Verhaltnisse darstelle, und 
es kann gar keine Frage sein, daB die meisten Gestaltungen einem Bediirf
nis entsprechen, das in der Stammart keine besondere Rolle spielte. DaB 
nun eine solche Art sich erhalt, ist sowohl nach mechanist is chen wie nach 
mnemischen Vorstellungen nur denkbar, wenn die Zeit der Veranderungen 
und die des Bediirfnisses zusammenfallen. Wie viele Arten miissen aber 
im Entstehen elend umgekommen sein, weil das Bediirfnis, dem sie nach 
mechanistischer Voraussetzung der Zufall bestimmt hatte, nicht gerade 
zu dieser Zeit und an diesem Ort vorhanden war, oder wenn die Eigen
schaften fehlten, dem Bediirfnis zu entsprechen, wenn es kam? 

Wenn man die Wahrscheinlichkeit des Dberlebens schatzen will, so 
hat man zu unterscheiden zwischen einerseits spontaner nicht durch ver
anderte Umstande erzwungener und andererseits an neue Verhaltnisse an
passender Variation, insofern im letzteren Fall die Mutterform ausstirbt, 
d. h. in die neue umgewandelt wird, im ersten FaIle aber nicht. Bei spon
taner Anpassung kann die alte Art bloB etwa durch die Konkurrenz einer 
lebensfahigeren neuen vernichtet werden (die alte Darwinsche Anschau
ung); neue und alte Art konnen gleichzeitig bestehen, besonders wenn 
sich die neue einen anderen Lebensraum gewahlt hat. So konnen relativ 
geringe Chancen der Entstehung einer lebensfahigen neuen Art durch die 
groBe Zahl der immer und immer wieder von der Mutterform ausgehenden 
Variation en kompensiert werden, bis darunter eine lebensfahige ware. Doch 
sind auch da die Chancen einer lebensfahigen Zufallsform so ungeheuer gering, 
daB das fiir die Entwicklung im allgemeinen nicht in Frage kommen kann, 
wenn auch ausnahmsweise einmal so etwas vorgekommen ware. 

Und zum Schlusse stelle man sich noch vor, daB die Realisierung einer 
einzigen der unnennbar vielen moglichen letalen oder schadlichen Eigen
schaften oder Kombinationen Individuum und Art unrettbar vernichtet, 
auch wenn aIle anderen Qualitaten das :vIaximum der Niitzlichkeit erreicht 
hatten, - ich kann mir nicht den ken, wie man da noch an der mechanisti
schen Vorstellung festhalten kann. 

Mit dem ohigen sind natiirlich die Wahrscheinlichkeitsverhaltnisse 
nicht erschopfend behandelt. In der komplizierten Materie wird mir 
manches entgangen sein, das fUr oder auch gegen meine Ansichten 
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sprechen mag. Aber wir mogen die Sache ansehen, wie wir wollen, so 
lange der Zufall die Veranderungen der Organismen be
s timm t, is t weder ein da uerndes Leben, noch eine En t
wicklung moglich. In jedem komplizierten Mechanismus kann blin
des Hantieren nur storen; verbessern oder aufbauen, oder verandern 
ohne zu storen, kann nur ein die Umstande beriicksichtigendes zweck
haftes Handeln. In der Biologie kame un ter der Alleinherr
schaft des Zufalls auf eine giinstige Variation eine enorme, 
nur durch eine Ziffer mit unabsehbar vielen Stellen aus
driickbare Zahl von ungiinstigen Varianten. Zur Erhaltung 
des Lebens aber sind umgekehrt eine groBe Summe von 
fordernden Eigenschaften notig, und unter diesen durfte 
in allen den Vorfahrenreihen der lebcnden Arten keine 
einzige letale auftreten. Es kommt mir doch recht absurd vor, 
dem Zufall eine soIche Leistung seit Millionen Jahren zuzuschreiben. 

Ein etwas sonderbarer Ausweg wird manchmal versucht, indem man 
annimmt, die phylische Entwicklung schlage jeweilen eine bestimmte -
natiirlich immer giinstige - Rich tung ein (Orthogenese), so daB die 
Variationen regelmaBig zu einer Verbesserung fiihren miiBten. Man 
denkt sich gem, daB sich diese Richtung etwa mit Hilfe der Auslese 
herausentwickelt habe. Wenn aber die einzelnen Veranderungen, d. h. 
die jedes Individuums, das sie der nachsten Generation weiter geben solI, 
keine Zielrichtung haben, so kann es wohl vorkommen, daB einige 
Schritte nacheinander zufallig in der gleichen Richtung gehen, wie in 
der Roulette gelegentlich 30mal nacheinander rot fallen kann. Die 
Auslese kann aber nur die ihr nicht entsprechenden Rich
tungen ausmerzen und dami t zur Erhaltung der Trager 
der Rich tung (nich t der Rich tung seIber) bei tragen, niemals 
aber eine Richtung schaffen oder unterhalten. Denken wir 
uns eine beliebige Menge Sandkomer auf einem Brett, die fortwahrend 
Beschleunigungen in allen Richtungen bekommen, und es werden jeweilen 
diejenigen, die eine gewisse Strecke weit nicht nach einem bestimmten 
Punkt oder einer bestimmten Flache hinzielen, weggenommen; da wird 
gewiB innert kurzer Zeit kein einziges mehr da sein, weil keines sich 
immer in der gleichen Richtung bewegt. 

Das Vorhandensein einer soIchen gerichteten Tendenz allein wiirde 
iibrigens zu einer Erklarung schon deswegen nicht geniigen, weil das 
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Fortschreiten jeweilen nach Bildung einer Art oder bei Erreichung eines 
giinstigen Zustandes zufallig eine Zeit lang suspendiert werden miiBte. 
Und da nach mechanistischer Auffassung die Eigenschaften als Molekiil
gruppen eine weitgehende Selbstandigkeit besitzen, konnten die ver
schiedenen sich entwickelnden Eigenschaften nur zufallig immer in einem 
das Leben erhaltenden Gleichgewicht miteinander fortschreiten und je
weilen wieder alle zu gleicher Zeit Halt machen. Tausend Menschen, 
die keine Beziehung zueinander haben, sollen jeder an einen bestimmten 
Ort hinkommen, ohne zu wissen, wo das Ziel ist, ohne daB ein auBerer 
oder innerer Faktor die Richtung bestimmt, und sie sollen alle, ohne 
voneinander zu wissen, im gleichen Schritt gehen .... ? 

Einzelne verlegen die Richtungsbestimmung in die entstehende 
lebende Substanz - nicht selten im Sinne einer allgemeinen Tendenz 
der Materie zur Komplikation oder gar zur "Vervollkommnung". Es 
werden dabei auch die gedachten komplizierten Verbindungen oft in 
wertendem Sinne als "hahere" bezeichnet. Diesen hoheren Komplika
tionen mochte B. Fischer dann die Gesetze zuschreiben, die wir nur 
in der lebenden Welt kennen. Nach unserer Auffassung konnen aber 
Leben und Psyche nicht Ausdruck einer "hoheren Stufe" der Materie 
sein, sondern bloB eine Folge der mnemischen Eigenschaften, die viel
leicht an bestimmte Kolloidgestaltungen gebunden sind. "Tendenz zur 
Vervollkommnung" ist iiberhaupt ein hochst zweifelhafter Begriff, da 
niemand weiB, was vollkommen ist, wenn man nicht anthropozentrisch 
sich selbst und seine Wiinsche als Ziel der Vervollkommnung hinstellt. 
AuBerdem gibt es nicht nur Aufwartsentwicklungen, sondern auch Riick
bildungen bzw. Vereinfachungen der Organismen. 

Eine allgemeine Tendenz in der Richtung der Vervollkommnung 
oder der Komplikation konnte nun wirklich auch bei urspriinglich 
l'ichtungslosen Val'iationen wirksam sein, indem sie die Bewegungen be
stimmter Richtung beschleunigt, die anderen bremst, so wie in einem 
durcheinandel'geschiittelten Haufen Korner gleichen spezifischen Ge
wichtes, aber verschiedener GroBe, die voluminosel'en nach und nach an 
die Oberflache kommen. 

lch kann mil' abel' nicht denken, daB eine solche allgemeine Tendenz 
die Zielbestimmung durch den Zweck der Erhaltung des Lebens ersetzen 
konnte. Letztere erreicht mit Hilfe des Gedachtnisses ihr Ziel meist auf 
nur dem Gedachtnis zuganglichen Umwegen, ohne die eine allgemeine 

Bleuler, Mechanismus--Vitalismus-Mnemismus. 4 
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Tendenz niemals Komplikationen des Lebendigen hervorbringen und be
herrschen konnte. Und ei~e direkte Verbindung einer solchen Tendenz 
mit dem Gedachtnis wiirde auf den Mnemismus herauslaufen, bloB die 
sicher vorhandene Tendenz der Erhaltung des Lebens ganz unniitzer
weise durch die Tendenz der VervoIlkommnung oder Komplikation 
dublierend. 

Nimmt man eine bestimmte Richtung auch in Bezug auf die Mittel 
und unabhangig von der Erfahrung als gegeben am Ursprung der leben
den Substanz an, so hat das die Konsequenz, daB mit der lebenden Sub
stanz potentia auch aIle spateren Lebewesen, die friiheren Arten und die 
jetzigen, gegeben gewesen waren - durch zufallige Kombinationen der 
Materiel. Es waren "die Zahne der Wirbeltiere im Paramacium ent
halten". Dagegen ware es noch E'in Kinderspiel, wenn einmal ein fertiger 
Europaer mit Kleidung und Gelehrsamkeit durch Zufall auf einmal ent
stehen wiirde. 

Auch die Annahme einer bestimmten Richtung (Orthogenese) nur 
eines Stiickchens einer Entwicklungslinie schiebt das Wunder der 
zufalligen Entstehung einer neuen Art nur wenig zuriick, erklart aber 
gar nichts. 

BloB Umwelteinfliisse, die aIle Individuen einer Zuchtgemeinschaft 
durch viele Generationen treffen, konnten eine andauernde gerichtete 
Tendenz hervorbringen. Nach mechanistischen Prinzipien ware das aber 
wieder kein Nutzen, weil dann die groBen Unwahrscheinlichkeiten des 
Zufalls die Richtung in der Regel, wenn nicht immer, auf letale Bahnen 
fiihrten. 

Gegen aIle Schwierigkeiten solI jeweilen die wundertatige A uslese 
helfen, deren Moglichkeiten man ungepriift stark iiberschatzt. Man ver
giBt, daB sie bloB dann in Funktion treten kann, wenn Lebenswertes 
schon da ist; sie kann weder irgend etwas schaffen, noch Richtung 
geben. Sie kann bloB vernichten. Das einzig Positive, das sie leisten 
kann, ist, daB sie in einer Zuchtgemeinschaft die Erhaltung der Trager 
niitzlicher Eigenschaften dadurch fordert, daB sie die Konkurren.,; be
seitigt und die Panmixie beschrankt, womit eine giinstige Richtung vom 
ErbeinfluB anderer Richtungen befreit wird, so daB die niitzliche Eigen
schaft bessere numerische Chance hat, sich in den Nachkommen durch-

I Oder in anderer Form: Die Entwicklung ware nichts als "eine andere 
Mischung der Gene". 
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zusetzen. Gegenuber den groBen Unwahrscheinlichkeiten des Zufalls 
kommt das aber in Bezug auf die Heraufzuchtung nicht in Betracht. 
Die Auslese ist auch unfahig, gute Eigenschaften aufzuspeichem, wie 
oben gezeigt. Sie liest weder die guten Eigenschaften aus, noch trifft 
sie die schlechten, sondem sie vemichtet die Individuen, die Trager 
von tausenden von Eigenschaften, - und damit oft wegen einer einzigen 
letalen oder ungiinstigen auch aIle guten alten und neuen Eigenschaften 
des Einzelnen oder der Art. 

Angesichts der unubersehbar zahlreichen ineinandergreifenden 
Zweckeinrichtungen des Organischen und solcher Schwierigkeiten wie 
der eben erwahnten noch auf der mechanistischen Theorie zu bestehen, 
bloB weil sie "denkbar" sei, ist noch recht viel weniger begrundet, als 
wenn ich jemandem im Streit den Schadel einschlage und dann behaupte, 
ich habe ihn nicht getotet, sondem er sei unmittelbar vor meinem Schlag 
an einem Herzkollaps verstorben. Ein solcher Zufall ware ja noch inner
halb des gelegentlich Vorkommenden, und als Anwalt konnte ich allen 
Emstes dafiir pladieren, der Mann sei an der Aufregung gestorben. 

Also: Grunde fur den Mechanismus kenne ich keine, aber 
viele dagegen. Und wenn man ihn annimmt, so wird da
durch nichts "erklart", denn wir kennen keine molekularen 
Eigenschaften, die direkt Leben bilden konnten. Dagegen 
muB auch der Mechanismus den Organismen Gedachtnis 
zugestehen. Das Gedachtnis erlaubt ohne jeden Zwang 
alles, was man von einer Erklarung verlangen kann. Warum 
etwas anderes erdich ten? 

III. Mnemismus. 

Begriff der Mneme. Psyche als Subjekt und als Objekt. 

Die durchgehende, in ihrer Kompliziertheit unendlich fein ausge
tiiftelte ZweckmaBigkeit der organischen Funktionen I konnte bis jetzt 
in keinen Zusammenhang mit bekannten Naturkraften gebracht werden, 
wohl aber mit psychischen Leistungen. Solche nahm man denn auch seit 
dem Altertum zur Erklarung der Organisation des Lebendigen als mehr 
oder weniger selbstverstandlich an, sie teils einem Schopfer zuschreibend, 

1 William Stern nennt nicht mit Unrecht die Person (im psycho
physischen Sinne) ein "Zwecksystem". 

4* 
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teils dem Organismus seIber (gestaltende Seele, Aris toteles; Betriebs
seele, Roux; Psyche formative, Ariens Rappers). Neuere VorschHige 
nehmen wieder etwas Psycheartiges zu Hilfe, aber sie postulieren es 
bloB ad hoc und k6nnen uns keinen Begriff davon geben. Selbst von der 
"Entelechie" Drieschs muB B. Fischer konstatieren, daB sie eigent
lich nur negati v charakterisiert sei. Allerdings bringt Dr i esc h die Ps yche
ahnlichkeit mit dem zweiten Namen des "Psychoids" deutlich zum 
Ausdruck; aber wir bleiben ganz im Unklaren, was das fUr eine Be
deutung hat. Erst der Mnemismus kann das Verhaltnis der 
psychischen und der organischen ZweckmaBigkei t ver
standlich machen als zwei Wirkungs- und Anschauungs
weisen einer namlichen Grundfunktion, deren Besonder
hei t dem Gedach tnis zu verdan ken is t. 

Der Mnemismus geht von der durch Hering erwiesenen und von 
Semon weiter verfolgten Tatsache aus, daB die lebende Substanz Ge
dach tnis besitzt. Eine Menge von Stichproben zeigen in allem Leben
digen die elementaren Funktionen des Gedachtnisses: Summierung zeitlich 
auseinander fallender unterschwelliger Reize bis zur Wirksamkeit, Lern
fahigkeit, Anpassung an neue Umstande iiberhaupt, Assoziation von 
Abbildern friiherer Erlebnisse (ekphorierte Engramme) an neue ahnliche, 
und diese Funktionen sind so wichtige Bestandteile der Lebvorgange 
iiberhaupt, daB man gezwungen ist, sie als notwendige Bedingungen 
alles Lebenden oder Organischen anzusehen. 

Nun k6nnen sich allerdings nicht alle Leute in die Identifikation 
dieser einfachen, objektiv beobachteten Funktionen mit dem, was wir 
gewohnt sind Gedachtnis zu nennen, hineindenken. 

B. Fischer bemerkt (146) zu der Konstatierung Drieschs, daB auch 
Protozoen Gedachtins haben: "aber das konn,en wir noch nicht Gedachtnis 
im psychischen Sinne, sondern hochstens mnemische Erregungen und En
grammbildungen im Sinne Semons nennen". Das scheint ihm so selbst
verstandlich, daB er gar nicht daran denkt, es zu beweisen oder zu diskutieren, 
obgleich Semon selbst diese Trennung gar nicht macht. Auch v. Berta
lanffy nennt Semons Gedachtnis der Materie eine Metapher', fur den 
Mnemisten ist es identisch mit dem psychischen. Ein Infusor "lernt" 
an der GroBe oder an der Form nahrende Kornchen von unverdaulichen 
zu unterscheiden und wimpert die ersten in den Mund, wahrend es die 
letzteren abwimpert, sobald es mit ihnen in Fiihlung kommt. Sehen wir 

, Eine mnemonische Lebenstheorie als Mittelweg zwischen Mechanismus 
und Vitalismus. Biol. generalis (Wien) 3, 406 (1927). 
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von der bewuBten Qualitat ab, so hat das Tierchen eine noch kompliziertere 
Funktion gelernt als z. B. das gebrannte Kind, das den Finger schon vor 
der sich annahernden Flamme zuruckzieht. Das Kind tut das, weil es 
erfahren hat, daB die Beruhrung der Flamme schmerzhaft ist. Es wird 
niemand bestreiten, daB das ein psychischer Vorgang sei. Der Mechanist 
legt nun in die "Erfahrung" und in die "Schmerzempfindun.g" beim Kind 
andere Qualitaten hinein als beim Protisten (namentlich das BewuBtsein 
[BewuBtheit] schreibt er offenbar nur dem ersten zu). Er hat aber gar 
keinen Beweis, daB er das darf. Jedenfalls haben beide Vorgange das fur 
den Erfolg Wesentliche und den Mechanismus' gemeinsam: Beim Infusor 
bildet sich durch Darbieten von Kornchen einer bestimmten GroBe, die 
aIle unverdaulich sind, wahrend andere gefressen werden konnen,eine 
Engrammverbindung des Reizes von der bestimmten GroBe mit dem Reiz 
der Unverdaulichkeit, so daB schlieBlich das Engramm der bestimmten 
GroBe die gleiche Reaktion hervorruft wie der Unverdaulichkeitsreiz. Beim 
Kind bildet sich die gleiche Engrammverbindung zwischen optischem Bild 
der sich nahernden Flamme und dem Verbrennungsschmerz, so daB das 
optische Bild der Flamme die gleiche Reaktion herbeifiihrt wie vorher 
die Beruhrung der Flamme. 

So sind objektiv genommen die beiden Vorgange qualitativ identisch, 
und wenn wir uns ausdFucken: "das Infusor lernt an der GroBe die freB
baren und die wertlosen Korner unterscheiden", so reden wir von einem 
psychischen Vorgang, ohne irgend etwas aus unseren eigenen Vor
stellungen in die Tatsachen hineinzulegen. Letzteres wurde 
aber beim Mechanisten nicht zutreffen, weil er gewohnt ist, den psychisie
renden Begriffen bewuBte Qualitat und bewuBte Absicht in Dberlegung 
und Handeln zu verleihen, und weil er ekphorierte Gedachtnisspuren sich 
nur als Vorstellungen denkt. 

Der Begriff "Gedachtnis" war allerdings urspriinglich ein rein sub
jektiv-psychischer; er bezeichnete nur die Fahigkeit, sich an etwas zu 
"erinnern", irgendein friiheres Erlebnis in gleicher oder ahnlicher Form 
(bewuBt) wieder zu reproduzieren. Gedachtnisfunktion wird also zu
nachst als "BewuBtseinsvorgang" vorgestellt, wahrend wir in der Bio
logie von objektiv zu beobachtenden Funktionen reden, ohne uns darum 
zu kiimmern, ob sie "bewuBt" sind, "von innen gesehen werden", 
und ob das Gesch6pf, was in ihm vorgeht, bzw. was es tut, "weiB" 
oder nicht. 

Wir nennen diesen mehr elementaren, namentlich von der BewuBt
seinsqualitat befreiten und auf alles Lebende, nicht nur auf die Psyche, 
anwendbaren Gedachtnisbegriff mit Semon Mneme. 

, "Mechanismus" hier im gewohnlichen Sinne. 
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Die Bildung eines solchen Begriffes bedarf der ErkHirung. Unsere 
Psychologie, die vulgare wie die wissenschaftliche, beruht auf subjektiver 
und objektiver Beobachtung des namlichen "Dinges" an s ich, wobei 
die subjektive Erscheinungsform die Fiihrung behalt und den Begriffen 
ihre wesentliche Pragung gegeben hat; wir stellen uns die psychischen 
Vorgange der andern, Empfindung, Schmerz, Denken, Wollen usw., nach 
Analogie so vor, wie wir sie in uns selbst vorfinden. Wir haben dazu 
ein gewisses Recht, indem die Gleichheit der Wirkungen nach auBen, 
die wir sowohl an uns wie an den andern wahrnehmen, die Moglichkeit 
der Verstandigung iiber innere Vorgange und namentlich die Gleichheit . 
der kausalen Anfangs- und Endglieder, Reiz-auBere Wirkung, uns auf 
die prinzipielle Gleichheit der inneren Zwischenglieder zu schlieBen er
laubt. Und die Erfahrungen jeden Momentes bestatigen 
uns die prinzipielle Anwendbarkeit dieses instinktiven 
Schlusses. So kommt uns meist gar nicht zum BewuBtsein, ein 
wie groBer Teil sowohl unserer vulgar praktischen wie der theo
retischen Psychologie objektives, aber in subjektive Begriffe geklei
detes Wissen ist. 

Jede Psychologie verschmilzt also zwei Beobachtungsreihen mitein
ander, eine subjektive der Innenschau und eine objektive der auBeren 
Wahrnehmung. Die Verschmelzung der beiden ist eine primare fiir da!'> 
Subjekt, das an sich selbst Reiz, innere Zwischenglieder und auBere 
Wirkung wahrnimmt. An allen anderen Geschopfen auBer sich selber, 
an Menschen und Tieren, kann def Beobachter nur Reiz und auBere 
Wirkung wahrnehmen, die subjektiven Zwischenglieder muB er nach 
Analogie erganzen. Es mogen im einzelnen FaIle nicht mehr sein als bei 
einem Reflex, in einem anderen aber viele einer komplizierten Kette, so 
wenn man sich z. B. wochenlang iiberlegt, wie man sich aus einer be
stimmten Situation herausarbeite. 

Die Tatsache der beiden Beobachtungsreihen der Psyche hat nun in 
der Biopsychologie wie in der eigentlichen Psychologie zu einer Anzahl 
von Schwierigkeiten gefiihrt, die nur durch eine klare Begriffsbestim
mung vermieden werden konnen. 

Der groBte Teil der Widerspriiche beruht darauf, daB die Gegner von 
ganz verschiedenen Vorstellungen iiber die Psyche ausgehen, ohne es zu 
merken. Wenn die Psyche das ware, was die Mechanisten von ihr sagen, 
etwas auBer der "Natur" Stehendes, Willkiirliches, Gesetzloses, so hatten 
diese in ihrer Psychophobie vollkommen recht. Fur naturwissenschaft-
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liche' Diskussionen ist aber nur ein Begriff der Psyche zu brauchen, der 
aus Tatsachen mit groDer Wahrscheinlichkeit abgeleitet ist, so viel "er
kHirt", wie man von ihm erwarten kann, lmd nirgends in Widerspruch 
mit den Tatsachen kommt. Diesen Forderungen entspricht meines 
Wissens bloB der monistische, identitatstheoretische: Die menschliche 
Psyche ist eine (im Gegensatz zum Vegetativen) auf das 
Animalische und die individuellen Erfahrungen gerichtete 
Spezialisierung der dirigierenden organischen Funktionenz. 

Das Uberwiegen der individuellen Erfahrungen hat in ihr ihr Maximum 
erreicht. AIle psychischen Eigenschaften sind aber im.,Keim auch in den 
einfachsten lebenden Organismen enthalten. Den Nachwirkungen der 
im Gedachtnis niedergelegten Erfahrungen geben bestimmte - physi
kalisch ausgedriickt -- "Tendenzen" die Energien und die Richtung; 

I In der Fischerschen Zusammenstellung betonen die Mechanisten 
bestandig ihren naturwissenschaftlichen Standpunkt mit seiner allei
nigen strengen Kausalitat und Gesetzma/3igkeit, dem sie hauptsachlich alles 
gegeniiberstellen, was mit der Psyche zu tun hat. Dem gegeniiber mochte 
ich betonen: Heutzutage hat es keinen Sinn, eine Grenze zwischen Natur-
wissenschaften und anderen Wissenschaften zu machen. AIle realen Ob
jekte, die man studieren mochte, gehoren zur Natur (auch Dinge wie Ge
schehnisse der Geschichte oder die Sprachen; letztere gehoren zur Bio
psychologie). Einen Unterschied kann man nur in den Method en machen. 
Nach der einen Methode sucht man Tatsachen zu sammeln und daraus die 
wahrscheinlichsten, oder fUr unseren Verstand geradezu "sichere" Folge
rungen zu ziehen. Die andere, allerdings von dem, was man Naturwissen
schaften nennt, zuerst bewu/3t verponte Methode, besteht darin, da/3 man 
aus von instinktiven Bediirfnissen oder sonst ohne geniigende Erfahrungs
grundlage abgeleiteten Begriffen allerlei deduziert. Das kann ganz inter
essant sein, manchmal sogar fiir einen Naturwissenschafter; aber es ist nicht 
im gleichen Sinne Wissenschaft. Es ist aber zu bemerken, da/3 es jetzt keine 
wissenschaftliche Disziplin mehr gibt, die nicht weitgehend die erstere 
Methode anwendet, wenn auch neben der zweiten. - Sinnvoll, aber nicht 
gerade wichtig, ist der Unterschied von "exakten" und anderen Wissen
schaften, wobei in den ersteren Ma/3 und Zahl das Wesentliche sind, wahrend 
sie in anderen, wie Botanik, Zoologie, Psychologie, iiberhaupt Biologie, 
zuriicktreten. Studiert man nun die Psychologie nach der erstgenannten 
Methode, so darf man sie nicht anders wie als Naturwissenschaft im Sinne 
der bisherigen Einteilung bezeichnen. Bringt man Methoden und Ideen 
der zweiten Art hinein, so ist sie eben nicht mehr lautere "Wissenschaft", 
und es hat keinen Sinn, sich mit diesem Mischmasch zu beschaftigen. Wir 
ignorieren dasselbe im folgenden. 

2 1m einzelnen ausgeftihrt in der "Naturgeschichte der Seele". 
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von der psychischen Seite nennen wir die Tendenzen am besten "Triebe" 
(wobei die Instinkte eingeschlossen sind und die Reflexe den Ubergang 
zu den rein "somatischen" Funktionen zeigen). Unsere Himrinde, als 
Gedachtnisapparat fur individuelle Erfahrungen, sammelt die letzteren 
und benutzt sie zu Uberlegungen, die der ZielmaJ3igkeit der Triebe ent
sprechen. Die ZweckmaJ3igkeit der Triebe (und Instinkte) beruht auf 
einem Niederschlag der Erfahrungen friiherer Generationen. 

Die monistischen Vorstellungen sind den Naturwissenschaftem seit 
langem gelaufig. "Geisteskrankheiten sind Himkrankheiten", oder "In
teUigenz ist eine.Himfunktion", sind beliebte Schlagworte. Die Kon
sequenzen durchzudenken oder sich eine genauere VorsteUung davon 
zu machen, faUt aber den wenigsten ein, was sehr begreiflich ist, da 
nahere Fragen in statu nascendi mit der "Unmaglichkeit", tiber das 
"Verhaltnis von Him und Seele" (6) etwas zu wissen, abgetan werden. 
Ich glaube indes in der "Naturgeschichte der Seele" gezeigt zu haben, 
daJ3 ein Zusammenhang immerhin denkbar und daJ3 die Identitats
annahme nicht bloJ3 eine "Symbolisierung" ist. Keinem Menschen 
wurde es einfallen, einen Reflex nicht als Funktion bestimmter Nerven
zentren anzusehen. Die Begriindungen dieser Auffassung sind aber 
prinzipiell die namlichen wie die fur die Anschauung, daJ3 die Psyche 
eine Himfunktion sei; nur sind die Hinweise auf diesen Zusammenhang 
bei dem Verhaltnis Him--Seele sehr viel zahlreicher. Fur die Iden
titat unserer Psyche mit einer Gruppe von Hirnfunktionen 
gibt es wohl ebenso gute Anhaltspunkte und ebenso viele, 
wie dafur, daJ3 die Erde sich als Resultante ihrer Inertie 
und der Anziehung durch die Sonne urn diese bewegt. Tat
sachliche Widerspruche dagegen gibt es nicht. Dafur er
klart die monistisch-mnemische Vorstellung die bestehen
den Verhaltnisse restlos. DaJ3 in unseren Vorstellungen 
vom Psychischen manches steckt, und stecken muJ3, was 
von denen des Nicht-psychischen absolut verschieden ist, 
folgt mit Notwendigkeit daraus, daJ3 der Begriff der Psyche 
die innere Erfahrung zur Fuhrung hat, der des N ich t
psychischen die durch die Sinne. 

Von den zwei verschiedenen Standpunkten, dem subjektiv intro
spektiven und dem objektiv sinnlichen, muJ3 naturlich das Gleiche ganz 
prinzipiell anders aussehen. Wenn jemand beschimpft wird, hart er die 
Worte, versteht (assoziiert) er deren Sinn; er argert sich uber denselben, 
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empfindet HaB oder Rache gegen den Angreifer, was ihn veranlaBt, 
diesem z. B. eine Ohrfeige zu versetzen. Der ganze geschilderte Vorgang 
ist ihm zugleich bewuBt; dessen Einzelglieder: Verstehen der Beleidigung 
- Rachegefiihl - Ohrfeige versetzen, hangen in seiner inneren Wahr
nehmung logisch zusammen, und die SchluBhandlung ist ein AusfluB 
seines "Willens". Der zuschauende Zeuge hart die Beschimpfung, sieht 
die zornige Mimik des Beschimpften und sein Dreinschlagen. Instinktiv 
erganzt er die Zwischenglieder: Empfindung des Zornes, Motive, Schlusse, 
Willensakt, und vor Gericht wurde er beschwaren, daB infolge der Be
schimpfung der Angegriffene zornig geworden sei und geschlagen habe 
aus diesem Affekt heraus. Er wurde sogar bezeugen, der Angegriffene 
habe letzteres "absichtlich" getan. Von all diesen Zusammenhangen 
hat er aber in Wirklickeit gar nichts wahrgenommen; er erschlieBt sie 
aus dem Reiz der Beschimpfung und den zutage tretenden Reaktionen, 
Mimik und Schlagen, - zwar .nach Analogie seiner eigenen inneren Er
fahrung; wenn aber diese nicht existieren wurde, so muBte er gleich
wertige Zwischenglieder konstruieren. 

Der "zornige Mensch" selbst nimmt "den Zorn" an sich seIber anders 
und nicht in den gleichen Bestandteilen wahr wie der Zeuge an ihm. 
Die akustischen Reizworte und die zornigen Entgegnungen bis ZUlU 

Schlagen erleben beide ungefahr in gleicher Weise. Aber von der Mimik 
des Zornes sieht der Beobachter mehr als der Zornige selbst, wahrend 
von allen inneren Vorgangen nur dieser direkte Kunde hat. 

Wenn wir ein Haus betrachten, so sehen wir von innen nicht das gleiehe 
wie von auBen: auBere und innere Flachen sind etwas Verschiedenes, zu
nachst im geometrischen Sinne, aber auch materiell: Bestieh auBen, Tapeten 
und Getafel innen. Aber auch das schein bar Namliche ist verschieden: nicht 
nur sind die Winkel und Kanten geometrisch genom men von auBen konvex, 
von innen konkav, sondern die gleichen Fenster sind von innen hell, von 
au Ben dunkel. Und dennoch ist es leicht, durch Messen und Zahlen der 
Einzelheiten festzustellen, daB wir die namliche Sache von auBen und innen 
vor uns haben. Zwischen Psyche und nervosen Vorgangen ist nun aller
dings der Unterschied ein viel groBerer, ein so groBer, daB man die Dinge 
selbst als ihrem Wesen nach absolut verschieden erklaren wollte. Kann 
doch, urn nur zwei Beispiele zu nennen, im Subjektiven kein Raum und im 
Objektiven kein BewuBtsein wahrgenommen werden. 

Dagegen ist die Zeit beiden Reihen gemeinsam und gleichartig, und 
noch an einer Stelle sind die Qualitaten innen und auBen sieher in gewisser 
Beziehung wesensgleich: Den auBeren Qualitaten des Annehmens entspricht 
von innen die Lustbegleitung, denen des Ablehnens die Unlustbegleitung, 
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oder anders ausgedriickt, was wir objektiv als Annahme wahrnehmen, 
k6nnte von innen nur als Lust, was als objektive Ablehnung wahrgenommen 
wird, nur als subjektive Unlust empfunden werden - man versuche nur 
sich vorzusteUen, daB umgekehrt Annahme als Unlust, Ablehnung als Lust 
empfunden werden soUte; es ist ganz unm6g1ich. In der Lust selbst emp
finden wir ja auch von innen die Annahme, in der Unlust die Ablehnung. 
Wir werden uns auch vorsteUen, daB das, was objektiv als Tendenz oder 
Strebung erscheint: das gleiche sei wie unser Streben und \VoUen, ebenso 
daB die physiologischen Hemmungen im Gehim den psychischen ent
sprechen. Fiir andere Qualitaten kennen wir die ParaUele von innen und 
au Ben noch nicht: Blali k6nnte nach unserem Wissen ebensogut als etwas 
beliebiges anderes, als Rot, oder als der Ton fis oder als ein Geruch emp
fund en werden. Wir werden deshalb auch annehmen, daB Lust und Unlust 
und Strebungen iiberall ungefahr gleich empfunden werden, wahrend die 
subjektiven Farben sicher von Mensch zu Mensch verschieden sein k6nnen 
(Farbenblindheit) . 

Es ist also durchaus falsch, wenn man aus der Tatsache, daB die 
psychischen Vorgange, weil sie von jedem einzelnen in sich selbst als 
bewuBt wahrgenommen werden konnen, etwas prinzipiell anderes sein 
muss en als die nicht-psychischen, so wenig wie die Fenster von innen 
gesehen, wo sie hell erscheinen, etwas anderes sind als von auBen, wo 
sie dunkel ercheinen. 

Die sogenannten Wesensunterschiede zwischen Psyche 
und iibriger Welt sind somit ein Unterschied nicht der 
Sache, sondern des Standpunktes, und wir durfen nicht 
da vor zuruckschrecken, Funktionen, die im ubrigen die 
namlichen Merkmale haben wie die psychischen, bei den en 
man aber - von auBen, objektiv - kein BewuBtsein kon
s ta tieren kann, als iden tisch mi t den ps ychischen zu be
trachten, wozu wir genau das gleiche Recht haben, wie 
wenn wir annehmen, daB unsere Mitmenschen eine Psyche 
haben, obschon wir sie so wenig sehen wie die einer Amobe. 
Wer nicht von der BewuBtheitsqualitat der in Betracht kommenden 
Vorgange abstrahieren kann, wird weder das Folgende, noch uber
haupt eine biologische Psychologie verstehen. Da wir fUr die Gesamt
heit der Funktionen mit ihren beiden Seiten keinen anderen Namen 
haben, benutzen wir den altbewahrten des Psychischen und der 
Psyche; so weit nur somatische Funktionen in Betracht kommen, 
sprechen wir von "Psychoidem" und von "der Psychoide". 

Ob ein anderes Geschopf als ich selbst BewuBtsein habe, kann ich 
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also niemals beobachten, und auch schon deshalb u. a. kann man die 
Anwesenheit von BewuBtsein unmoglich zum Kriterium der Psyche 
machen. Definitionen, daB das Psychische bewuBt und das BewuBte 
pyschisch sei, sind den Tatsachen gegeniiber unbrauchbar und den Philo
sophen zu iiberlassen. 

Ein nicht kleiner Teil der Schwierigkeiten und der Diskussionen beruht 
auf der Unklarheit des mit dem Worte "BewuBtsein" (= "BewuBtheit") 
bezeichneten Begriffes. Wir verstehen hier n,ichts darunter als die bewuBte 
Qualitat, die Eigenschaft der wichtigsten psychischen Vorgange von uns 
selbst mnen wahrgenommen zu werden, daB wir Schmerz, unser Wollen, 
unser Handeln "empfinden" usw. In anderen Zusammenhang~n wird von 
manchen aber auch der Komplex der bewuBten psychischen Vorgange 
als Ganzes "BewuBtsem" genannt, und dabei namentlich auch an Uber-, 
legung, bewuBte Motive und bewuBten Willen gedacht. Man fragt sich, 
ob eine Reaktion einer Ami:ibe eine reflektorische oder eine mit BewuBt
sein ausgefiihrte sei. Hier ist das Wesentliche an dem Begriff "BewuBtsein" 
die Uberlegung und das - in der Vorstellung der Autoren - Willkiirliche. 
Auch der erste Begriff, der mit der Innenschau zusammenhangt, ware noch 
in zwei ganz verschiedene zu teilen, der eine die einfache Qualitat des 
BewuBtseins umschreibend, der andere die inhaltliche Kenntnis der Motive 
des eigenen Handelns und ahnliches bezeichnend. (Naheres siehe "Natur
geschichte der Seele".) 

Wie weit hinunter wir in der Tierreihe BewuBtsein annehmen sollen, 
lassen wir also notgedrungen offen (Naheres iiber dieses Problem siehe 
Psychoide). 

Wir sehen aber auch, daB das Psychische sich bei den niederen 
Formen nicht einmal theoretisch vom vitalen Nicht-psychischen, Reflek
torischen abtrennen laBt. Es gibt - wenigstens fiir unser Wissen -
keine Grenze zwischen den beiden Funktionsgruppen. 

Die prinzipielle Identifikation somatischer und psychischer Funk
tionen laBt sich auch deswegen nicht vermeiden, weil wir aIle Ubergange 
und Mischungen der beiden Formen sehen. Sind die Bewegungsfunk
tionen eines Protisten physisch, als Reflexe und Tropismen, oder psy
chisch, als WillensauBerungen? Jedenfalls zeigen sie Mneme I • Lehnt 

1 Brun [Instinktproblem im Lichte der modemen Biologie. Schweiz. 
Arch. Neur. u. Psych. 6, 96 (I920)]: "Die Instinktfunktion erscheint hier nicht 
nur als die Fortsetzung der organischen Entwicklung, sondem ist geradezu 
identisch mit ihr." - Die meisten Insektenlarven schwitzen bei der Ver
puppung eine Chininhiille an die Oberflache. Andere spmnen, noch eine 
schiitzende Hiille. Der erstere dieser aquivalenten Vorgange erscheint rein 
vegetativ, beim zweiten ist der Instinkt ein besonders wichtiger Bestandteil. 
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man die Entwicklung der Arten nicht lib, so muB man auch die Psyche 
in ihrer kompliziertesten Form beim Menschen als eine graduelle Ent
wicklung von Funktionen betrachten, die schon im niedrigsten Organis
mus vorhanden sind. Instinkte und Gedachtnis rechnet man zu den 
psychischen Funktionen und kniipft sie gewohnheitsmaBig an einen 
Nervenknoten; der enthauptete Regenwurm bildet aber wieder einen 
Kopf mit allen Instinkten aus Teilen, die dem Korper angehoren; und 
noch mehr: wenn er vorher gelernt hat, einen betsimmten Weg zu seiner 
Nahrung zu gehen, so wahlt er ihn auch ohne Kopf. In vielen Reflexen, 
in der Suggestion verbinden sich somatische und psychische Funktionen 
wie gleichartige Bestandteile zur Einheit. In den "Gelegenheitsappa
raten"I schaffen wir uns auf psychischem Wege Mechanismen, die sich 
prinzipiell nicht von Reflexen unterscheiden. Bei der Enzephalitis und 
Katatonie zeigen sich neurologische Lokalsymptome von der Hirnbasis 
(siehe die Kleis tschen Studien) und psychische Symptome auch beim 
genauesten Zusehen als nicht einmal theoretisch zu trennende Einheit. 
Ariens Kappers vergleicht aus guten Griinden die Entwicklung der 
speziellen Sinne mit ihrer lokalen und qualitativen Beschrankung und 
zugleich Verstarkung und Verfeinerung mit der isolierenden Tatigkeit 
unserer Aufmerksamkeit auf rein psychischem Gebiet usw. 

Auch die Existenz des Nervensystems bringt nichts prinzipiell Neues, 
was nicht schon da gewesen ware, in den Organismus. Das Nerven
system hat nur gewisse Funktionen spezialisiert; aber auch beim Men
schen noch geht Reizleitung z. B. im Herzmuskel iiber die kontraktile 
Substanz. Wenn also B. Fischer (147) die Behauptung von Jenssen 
aufnimmt, daB man bloB bei entwickeltem Nervensystem von Zweck
handlungen reden konne, so ist ihm nicht beizupflichten. 

Dagegen haben wir zu unterscheiden zwischen angeborenen stabilen 
Funktionen und plastischen, die gelernt werden miissen. Augeboren 
sind natiirlich die meisten vegetativen Funktionen; doch hat auch die 

• Wir stellen uns z. B. ein, im Auto auf den Bremshebel zu treten, 
wenn ein Hindernis auftaucht. Nach einiger Dbung geht das "rein reflek
torisch". Die erlernten Drehungen an der Lenkstange des Fahrrades werden 
nach kurzer Zeit untrennbarer Bestandteil des im iibrigen reflektorischen 
Balancements. - In den bedingten Reflexen Paw lows verbinden sich 
psychoide Reflexe und psychische Gewohnung zu einer ganz einheitlichen 
Funktion. Vgl. Ischlondsky, Neuropsyche und Himrinde. Berlin und 
Wien, Urban & Schwarzenberg 1930. 
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vegetative "Betriebsseele" sogar bei Pflanzen deutliches individuelles 
Gedachtnis, lernt also Neues dazu - aber meist nur auf begrenzte Zeit. 
Von den fur gewohnlich psychisch genannten Funktionen sind die In
stinkte angeboren. Die "Intelligenz" aber ist beim neugeborenen Men
schen eine leere Disposition, die erst durch die individuelle Erfahrung 
Inhalt bekommt, der im Denken den Trieben die Wege weist, wie ihre 
Ziele zu erreichen sind. 

Die grundlose Vorstellung von der Unvergleichbarkeit der Psyche 
mit den vitalen Vorgangen hat es sogar B. Fischer unmoglich gemacht, 
den nach ihm selbst "zukunftsreichen Weg" zur Erklarung der Vital
vorgange uber die Mneme wirklich zu gehen. Sie hat RignanoI, der 
unter dem Namen der "Akkumulation der Nervenenergie" das Gedacht
nis in die biischen Ubedegungen einsetzte, verhindert, seine Entdeckung 
zu Ende zu denken. Sie hemmte auch bis jetzt den sonst so unvorein
genommenen Kritiker der biologischen Theorien, v. Bertalanffy, sich 
ganz in die mnemischen Theorien hineinzudenken. v. Bertalanffys 
Bemerklmgen geben uns die beste Gelegenheit, einige wichtige Punkte 
zu klaren: 

v. Bertalanffy2 findet bei Semon und bei mir "ein merkwurdiges 
Schwanken zwischen einer energetischen und einer psychischen Anschau
ungsweise", und wir sollen offen lassen, ob die Engramme "Inschriften 
im materiellen oder im psychischen Substrat" seien. Dieses Schwanken 
oder Offenlassen ist bei uns ganz unmoglich, weil fur uns die psychischen 
wie die psychoiden Vorgange Funktionen der lebenden Materie sind, die 
subjektiv oder objektiv betrachtet werden konnen, mit andern Worten, 
weil das materielle und das psychische Substrat ein und das namliche 
sind3 • Ein Schwanken muG aber demjenigen vorgetauscht werden, dem 
die Identitatstheorie nicht ganz in Fleisch und Blut ubergegangen ist 
und dem deswegen immer wieder dualistische Vorstellungen dazwischen 
kommcn. 

Ubrigens ist die materialistisch-monistische Auffassung der Psyche und 
damit auch der Psychoide eine blo/3e, wenn auch sehr wohl begriindete 
Theorie, und alles iibrige in dieser Arbeit wiirde nicht erschiit-

I QU'est-ce que la vie? Paris: Alcan 1927; und in v. Bertalanffy. 
2 Kritische Theorie der Formbildung. Schaxels Abhandl. zur Theor. 

Biolog. Berlin: Borntrager 1928. H.27, 206/7. 
3 Vielleicht wird man iibrigens da, wo die engraphische Veranderung 

Platz greift, materielles und dynamisches nicht mehr unterscheiden. 
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tert, wenn das Psychisch-Psychoide sich nicht als eine Funk
tion besonders angeordneter Materie erweisen wiirde, oder 
wenn es sogar der vitalistisch gedachte selbstaudige Dirigent 
alles Lebeuden ware. 

v. Bertalanffy sieht einen wesentlichen Unterschied in den Funk
tionen der Ontogenese und des Gedachtnisses darin, daB das Gedachtnis 
nur Vorstellungen und Bewegungen produziere, die Entwicklung aber 
"reale Korpergestalt". Nun ist zunachst die Vorstellung eine innere 
Ansicht, wie oben ausgefiihrt, die Entwicklungsveranderung eine auBere, 
sinnliche. Das schlieBt also an sich nicht aus, daB hinter den beiden 
Aspekten gleichartigeFunktionen steeken. Fernerist fury. Bertalanffys 
Oberlegungen wichtig, daB die Vorstellungen intrapsychische 
Vorgange sind, die Entwieklungsveranderungen zentrifu
gale resultierende Wirkungen der im Keirn deponierten 
Engramme. Diese Wirkungen waren nur zu vergleiehen mit den Ver
anderungen des Korpers infolge von Vorstellungen, von denen uns die 
Bewegungen (Handlungen) am gelaufigsten sind. Nun konnte der Em
bryo in Bezug auf seine Entwicklungstatigkeit (und unser Korper uber
haupt, das heiBt seine Psychoide) wohl etwas besitzen, das unser en Vor
stellungen wesensgleieh ist, wenn ieh es aueh nieht sieher behaupten 
moehte. Aber jedenfalls durfen wir nieht erwarten, Vorstellungsahn
liehes am Embryo zu konstatieren, aueh wenn es vorhanden ist, noeh 
konnen wir dessen Existenz ausschlieBen, weil wir es nieht bemerken. 
Aber wenn der lebende Organismus Gedachtnis (Mneme) hat, so besitzt 
er die gleichen dynamischen Mechanismen wie die Psyche in ihren Vor
stellungen - und in ihren zen trifugalen Funktionen, den 
Handl ungen. Die Psyehoide bewirkt aueh massenhaft ehemische 
Vorgange, z. B. Sekretionen oder Bewegungen, in letzteren aueh 
die raumliehen Verhaltnisse analog den Formen der Organe 
beherrsehend. (Vgl. aueh Phylogenese des PferdcfuBes IV.) Sug
gestionen gehorehend, andert sic den Kalk- oder Zuckerspiegel des BIutes, 
sic laBt Warzen entstehen und namentlich vergehen; nervose Funk
tionen, die den psychischen wesensgleich sind, beeinflussen Regenera
tionen usw. Es ist also gar niehts Ungewohntes, wenn eine Ekphorie 
hintereinander geschalteter Engramme eine "Melodie" wird, die die 
physiologischen, gestalten den Prozesse der Entwicklung hervorbringt, 
und das "Hineinbasteln der Seele in die materielle Welt" (v. Berta
lanffy) ist durchaus im Einklang mit den Tatsachen. Ob es aber im 
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"Widerspruch gegen erkenntnistheoretische Grundprinzipien" sei, wie 
v. Bertalanffy meint, mochte ieh nieht entscheiden. Meine Erkennt
nistheorie hat gar niehts dagegen; und wenn eine andere sieh wirklieh 
nieht vereinen HiBt mit dieser Auffassung bzw. mit den ihr zugrunde 
liegenden Tatsachen, dann scheint sie mir der Korrektur bediirftig. 
Ferner waren die psychisierenden Erklarungen nach v. Bertalanffy 
nur Scheinerklarungen, mit einem X, dessen Gesetzlichkeit wir nicht 
kennen. Ich meine doch, daB man iiber das, was wir von der Gesetzlich
keit der Psyche und sogar der Psychoide wissen, ein diekes Buch schrei
ben konnte (siehe unten, psychische Kausalitat). 

Auch v. Bertalanffy hat wie viele Andere an meinen psychoiden 
und psychischen Theorien auszusetzen, daB sie die Ganzhei t nieht er
klaren oder nieht beriicksichtigen. Der Einwand kommt meist (vielleicht 
immer) davon her, daB man mieh ohne jeden Grund zu den Assozia
tionspsychologen zahlt und dann allerlei platte Unrichtigkeiten, die 
diese gesagt haben sollen, als meine Meinung hinstellt. Ich bin aber nie 
miide geworden, zu betonen, daB die Ganzheit das Wichtige sei. Ob
gleich ieh fiir die Darstellung dieser Verha.ltnisse meist den von Sher
rington gepragten Namen der In tegra tion brauchte, mochte ich heute 
hinzufiigen, daB dieser Ausdruck insofern nicht ganz meine Idee wieder
gibt, als er vorauszusetzen scheint, daB Teile zu einem Ganzen "zu
sammengesetzt" werden. Das trifft wohl z. B. in gewissem Sinne bei 
der Begriffsbildung zu, wo viele Einzelbeobachtungen in einem Gesamt
begriff dargestellt werden. Aber in Bezug auf Psyche, Psychoide oder 
Organismus ist das doch selbstverstandlich nicht so gemeint. Das 
Ganze ist ja das Primare. Der Organism us ist zuerst da
gewesen als eine Einheit; er ist nicht aufgebaut aus Zellen, 
sondern er hat sich mit dem GroBer- und Komplizierter
werden und der Arbeitsteilung in Zellen und Organe zer
legt, ohne die Einheit aufzugeben; diese Einheit besteht darin, 
daB j ede Zelle sich nach den Funktionen aller anderen richtet, und daB 
das Ganze von den Teilen und die Teile von dem Ganzen abhangig sind, 
was sich auch anatomisch darin ausdriickt, daB bekanntlich die meisten 
Zellen noch korperlich miteinander durch Protoplasmafaden (Syndes
men) zu einem Synzytium verbunden sind. So ist es mit den psychischen 
und psychoiden Eigenschaften oder Funktionen. Wenn auch die Teil
funktionen durch bessere Ausbildung bzw. Spezialisierung eine relative 
Selbstandigkeit bekommen, die auch in der Lokalisation der Funktionen 
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in bestimmte Organe einen Ausdruck findet, sind sie doch immer noch 
Teile des Ganzen geblieben. In jedem psychischen Vorgang z. B. unter
scheiden wir etwas IntelIektuelIes und etwas Affektives und Willens
maBiges; die Trennung ist aber eine kiinstliche sogar hier, wo das In
telIektuelIe in der menschlichen Hirnrinde ein besonderes Organ besitzt. 
Das Verhaltnis der ganzen Psyche zu ihren Teilen erlautere ich in der 
"Naturgeschichte der Seele" an dem Bilde der einheitlichen SchalIkurve 
eines Symphoniekonzertes. Aus dies em Ganzen werden je nach der 
Aufmerksamkeit von uns durch analysierende Einzelfunktionen bestimmt 
geartete Kurventeile herausgehoben, also, urn im Bilde zu bleiben, ein
zelne Tone, einzelne Stimmen, ein Akkord, ein Satz, eine Melodie usw. 
In der Ontogenie der Psyche lasse ich die Einzelbegriffe sekundar durch 
Abstraktion aus dem urspriinglichen Chaos aller gleichzeitigen Sinnes
empfindungen entstehen. In den Assoziationen, die das Denken bilden, 
betone ich die Wichtigkeit der Triebe und einer ganzen Hierarchie von 
oberen und obersten Vorstellungen bis zur Gesamtheit der Psyche, die 
den Verlauf mitdirigieren. In der "Psychoide" (S.8I) bemerke ich, "daB 
ein einzelnes Gen ohne den Zusammenhang mit den anderen iiberhaupt 
kaum etwas sein kann". Den Satz Fischers, daB manche Funktionen 
nur yom Ganzen aus verstehbar seien, konnte ich auch geschrieben 
haben. Anderseits weiB ich, daB viele, namentlich vegetative, Funk
tionen ganz selbstandig ablaufen konnen, wenn sie aus den Verbindungen 
mit dem iibrigen Korper losge16st sind, und daB auch in normalen Ver
haltnissen der Grad der Abhangigkeit bzw. Selbstandigkeit der einzelnen 
Funktionen bestandig wechselt. Die Heraushebung der Teilfunktionen 
neben der Ganzheit ist also nicht bloB eine Notwendigkeit fiir die Dar
stellung, sondern sie ist auch in den Tatsachen begriindet, so gut wie die 
anatomische Zerlegung des Korpers in verschiedene Organe, aber sie be
deutet nicht, daB die Zusammensetzung einer Leber und zweier Nieren 
und eines Gehirnes usw. einen Menschen ausmache. 

Merkwiirdigerweise schreibt Fischer, der auch mir Atomismus vor
wirft: "die Frage, wie die Natur diese Elementarorganismen, diese 
Einzelzellen zu einem organischen Ganzen zusammenschweiBt und zu
sammenhalt, (sei) vielleicht die wichtigste Frage der Biologie". Fiir den 
Mnemisten existiert hier gar kein Problem: Das Ganze war vor den 
Teilen da; die Funktionen der Teile sieht er miteinander verkniipft, 
etwa wie - als bloBer Wahrnehmungsakt aufgefaBt - die Anschau
ungsbilder der einzelnen Menschen, die zusammen eine Versammlung 
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darzustellen scheinen, wahrend eigentlich zunachst die Versammlung 
wahrgenommen und dann in Einzelpersonen "zersplittert" wird; kurz, 
dem Mnemisten sind Organismus und Psyche jedes ein in EinzeI
organe und Einzelfunktionen gegliedertes Ganzes. 

v. Bertalanffy (Kritische Theorie 207/8) bringt die Ganzheit in 
einen Begriff mit der Indi vidualisierung und sieht in beiden zusam
men das "Wesen" des Lebens, wahrend Semon undich das WesendesOr
ganischen in einer Surnme von Engrammen sehen sollen. Auch fiir mich ist 
aber die Ganzheit, wie eben angedeutet, etwassehrWichtiges in den biischen 
Funktionen, geschieht doch in keinem Organ, das noch irgendwie im Zu
sammenhang mit dem iibrigen Teil ist, etwas, ohne daB das Ganze mit 
affiziert werden oder mitwirken wiirde. Nicht aber in den Begriff des 
Lebens gehort meiner Meinung nach die Individualisierung, wenn 
auch die Lebewesen in der Regel bestimmte Begrenzungen und Formen 
haben. Leben ohne Individualisierung ist ja denkbar, sonst hatte der 
Bathybios nicht von einem Hackel kreiert werden und sein Phantasie
leben so lange fortfiihren konnen; ich denke auch, z. B. die Kolonien bei 
Mollusken und Myxomyzeten und andern Pflanzen zeigen, daB es sich hier 
nicht urn ein absolutes Prinzip handle. So werden auch von andern nicht 
ohne Grund ganz andere Charakteristika des Lebens angegeben. 

DaB ich selbst neben Semon das "Wesen" des Organischen in einer 
bloBen Surnme von Engrammen sehe, ist gewiB nicht richtig. Es gi b t 
meines Erachtens iiberhaupt keine bloBen Summen ("Und
verbindungen" , "Verbiindel ungen") von Engrammen, sondern 
nur Verbindungen derselben zu Ganzheiten; die Engramme haben auch 
keine so scharfen Grenzen, daB sie sich als Einzelindividuen summieren 
konnten. Genau genommen gibt es z. B. in einer Psyche ge
radezu nur ein einziges Engramm, das alles umfaBt, was 
das Individuum erlebt hat, und das irgendwann im An
fang der Ontogenese beginnt und mit dem Tod endigt. Was 
wir gewohnlich Engramme nennen, sind herausabstrahierte Teile dieses 
Ganzen, mit einer sehr relativen Existenz nur im Verhaltnis zu bestimm
ten Reaktionen. Auch daB in den Engrammen iiberhaupt das Wesen 
des Organischen liege, mochte ich so nicht sagen. Man kann ja in be
stimmten Zusammenhangen den Ausdruck "Wesen" brauchen und auch 
verstehen; aber sobald man irgend etwas daraus ableiten will, so fallt 
man in der Regel in eine Erschleichung. Der Ausdruck ist zu vieldeutig. 
Was ich meine, ist: Jede psychische oder biische Funktion beruht direkt 

Bleuler, l\Iechanismus-Vitalismus-Mnemismus. 5 
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oder indirekt auf Mnemewirkungen; ohne Mneme gibt es kein Leben und 
keine Psyche. 

Es scheint mir sonderbar, wenn man dem Mnemismus gegeniiber, der 
von so1chen Vorstellungen ausgeht, von "Atomismus" (v. Bertalanffy) 
oder "Zersplitterungstheorie" (51) sprechen will; aber vielleicht noch merk
wiirdiger mag es sein, daB man nicht beachtet, daB es der allerreinste Ato
mismus ist, wenn man als Trager jeder Eigenschaft im Keirn - von allen 
anderen Eigenschaften unabhangige - Atomgruppen als Gene konstruiert, 
deren einfache Addition den Organismus bilden miiBte. So macht der 
Mechanismus aus dem Organismus ein Magazin von Apparaten, von denen 
jeder durch seinen besonderen auf chemisch-pysikalischem Gebiet ab
laufenden Zufall hereingekommen ist, ohne Riicksicht auf dieanderen oder 
seine biische Bedeutung. Und dabei solI die Einheit des Individuums in 
der Einheit seines Chemismus begriindet sein? Natiirlich gibt es schlieBlich 
eine Einheit, wenn man komplizierte chemische K6rper, die nach irgend
einem nicht chemischen Prinzip ausgewahlt sind - hier nach biischen 
Eigenschaften -, untereinander mischt; aber was die zusammen fiir eine 
Einheit bilden miissen, das ist doch nicht das, was wir Einheit eines Orga
nismus nennen. 

Der Mechanismus besitzt einen merkwurdigen Horror vor der Psyche 
und allem Psychisierenden, wie die Zusammenstellung Fischers so ein
dringlich zeigt. Zunachst wird nach bekannten Mustem die Unter
suchung und Berucksichtigung alles Psychischen von den alleinrecht
wissenden "Naturwissenschaften" ausgeschlossen, wie wenn unsere 
Psyche nicht zur Natur gehorte oder ihr gegenuber eine andere Logik 
anzuwenden ware als beim Studium eines Salamanders. Es heiBt, die 
Entelechie sei deswegen ein unbrauchbarer Begriff, weil etwas Psychi
sches darin liege (93), und die Psyche sei etwas Metaphysisches (93), 
etwas "Mystisches" (z. B. 57/8). Die Psyche ist aber gerade das am 
wenigsten mystische Objekt, wei I von auBen und von innen wahmehm
bar, d. h. wei I wir nur von ihr (d. h. unserer eigenen Psyche) Zusammen
hange direkt kennen; wir wissen nicht, warum zwei Korper sich anziehen, 
aber wir kennen wichtige Ursachen unserer Handlungen (als Motive) 
usw. Dann soll ihr "gesetzloses", "willkurliches" Handeln im Gegensatz 
stehen zum "eindeutigen" Naturgeschehen, zur Kausalitat - merk
wfudigerweise ohne daB an die Frage des freien Willens angeknupft 
wurde. Man diskutiert sogar - fUr jede monistische Auffassung eine 
Ungeheuerlichkeit -, ob das physiologische Geschehen "kausal" und 
das pathologische irgendwie nicht kausal, eben psychisch bedingt sei 
(II9), wie wenn man nicht schon langst wuBte, daB Pathologie Physio-
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logie unter abnormen Umstanden ist. Das Hereintragen von einigen 
psychisierenden Begriffen solI deshalb die ganze Physiologie und Patho
logie zu Grabe tragen. Ich halte diese doch besser begriindet und fur 
ganz unumbringbar. 

Nun habe ich gemeint, die moderne Naturwissenschaft sei determi
nistisch. Seit der Geburt des Mechanismus ist ja gerade von ihr die 
Konsequenz gezogen worden, daB auch die Seele eine Funktion (gar 
Materialistische sprachen von einem "Sekret") des materielIen Gehirnes 
sei. Und nun soli diese geradezu mechanistische Seele sofort wieder zum 
von der ganzen ubrigen Welt unabhangigen, selbstherrlichen und un
heimlichen Gespenst werden, wenn sie in biologischen Zusammenhangen 
betrachtet wird? 

Von Gesetzlosigkeit in der Psyche kann uberhaupt keine Rede sein. 
Es ist durchaus unrichtig, "final" und "willkiirlich" einander gleich zu 
stellen (135), oder von Willkur einer psycheartigen Kausalitat zu 
sprechen (125). Die psychische Kausalitat ist ein Spezialfall der 
allgemeinen Kausalitat, wie die magnetische ein Spezialfall der elek
trischen. Beim Magneten liegt das Besondere in der gleichmaBigen 
Anordnung der elektrischen Molekularstromungen, bei der Psyche 
und der Psychoide in der Engraphiefahigkeit gewisser Kolloide. Wir 
konnen sogar die Gesetze unserer und anderer Psyche, ja die vieler 
Tiere, instinktiv und verstandesmaBig viel besser benutzen als die 
meisten anderen komplizierteren Kenntnisse. 1m Verkehr mit anderen 
Menschen tauschen wir uns unter Millionen Reaktionen selten einmal, 
und wenn wir erst in Betracht ziehen, was unsere Mitmenschen - und 
wir seIber -,- alles tun "konnten", aber gesetzmaBig nicht tun, so geht 
die GesetzmaBigkeit ins Unendliche. Es wird niemand bestreiten wollen, 
daB das Wetter nicht ganz genau kausal dirigiert werde, aber die wissen
schaftlichen Wetterprognosen haben etwa 75% Treffer, eine wahre 
Schludderei gegnuber den psychischen Prognosen des Alltagslebens. 

Die psychische Kausalitat ist prinzipiell durchaus analog der physio
logischen. Das Kind hat die Tendenz, Schmerz zu vermeiden. Es halt 
den Finger in die Flamme, empfindet Schmerz und zieht den Finger zu
ruck. Das Erlebnis hat die Engramme: Licht sehen - Finger annahern 
- Schmerz - Finger wegziehen, hinterlassen. Spateres Lichtsehen 
in Annaherung an den Finger ekphoriert die Engramme: Schmerz -
Finger wegziehen, genau wie das Eisen anderes Eisen anzieht, wenn es 
einmal magnetisiert worden ist. Der Vorgang ist kausal wie jeder physi-

5* 



- 68 -

kalisehe oder wie der Ruekenmarkreflex, der genau gleieh abHiuft. Zum 
Motiv wird die Ursaehe, die Erfahrung des Sehmerzes, dadureh, daB 
sie von innen angesehen wird oder werden kannr, wobei man in die Ver
meidung von Sehmerz ein zukunftiges Ziel hineinlegt, weil der in der 
Vergangenheit naeh der BerUhrung der Flamme erlittene Sehmerz mit 
ekphoriert wird. Es ist aber nieht die Setzung des zukunftigen Zieles, 
die das Motiv ausmaeht: wenn das Kind yom Kameraden einen Schlag 
bekommt, so sehlagt es ihn wieder, weil der gesehlagen hat. (Aueh 
dem klassisehen Strafreeht ist bekanntlieh der Gedanke an die Zukunft 
noeh fremd.) Wenn ubrigens ein auswendig gelerntes Gedieht hergesagt 
wird, so liegt, wie in jedem anderen eingeubten komplizierten Vorgang, 
ebenfalls keine Zukunft. Auch bei Instinkthandlungen und allen vege
tativen Funktionen legen wir das ZukUnftige, das Ziel, ex post hinein. Da
fUr konnen wir nieht anders, als uns vorstellen, daB, wenn der fallende 
Stein wie ein hoheres Gesehopf BewuBtsein hatte von seiner Tendenz, sieh 
der Erde zu nahern, und von seinem Fallen, er den subjektiven Vorgang 
beschreiben muBte: er faIle, um sieh der Erde zu nahern. Wenn man 
also bei dem gebrannten Kinde unter Zweek oder Ziel Zukunftiges ver
steht, das die Reaktion bestimme, so ist das nur fUr ein vorausdenkendes 
Gesehopf riehtig. Der gleiche Vorgang beim primitiveren GeschOpf 
braueht das Zukunftsmoment nieht zu enthalten. Er ist in seinem 
Wesen eine rein kausale Folge des Triebes, Sehmerz zu vermeiden, und 
eines engraphierten Erlebnisses. 

In solchen Zusammenhangen werden manehmal aueh "objektiv" 
und "psyehiseh" einander gegenubergestellt, und einer psychischen 
Konstatierung wird ein geringerer Wahrheitswert zugeschrieben. Psy
ehisches kennen wir nun ebensogut "objektiv", wie wir die Elektrizitat 
objektiv - aus ihren Wirkungen - kennen. Es hat hier bloB einen 
Sinn, "objektiv" und "introspektiv" einander gegenuberzustellen. 

Psychisehes befindet sieh aueh nieht auBerhalb des Organis
mus, sondern ist gerade eine Funktion desselben. Nicht einmal eine 
vitalistische Theorie hat notig, sich so etwas vorzustellen. Warum solI 
ferner auch eine "Lebenskraft" nicht ein Teil des Organismus sein? 

Wenn man jetzt noch Metaphysisches, Philosophisches, Mystisehes 
in die Psychologie "hineinbastelt", so habe ich dafUr aus der Vergangen
heit eine gewisse Entschuldigung, obsehon die Naturwissensehaft nun 

I Es gibt massenhaft unbewuJ3te Motive. 
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eigentlich krMtig genug sein sollte, solche aus dem Mittelalter stam
mendeEierschalen von sich abzuschutteln. In Wirklichkeit gehort in die 
Psychologie weder etwas Mystisches noch etwas Metaphysisches. My
stisch und "jedem menschlichen Vorstellungsvermogen entzogen" (95) 
ist es meines Erachtens viel eher, wenn man biische Funktionen wie die 
Zweckgerichtetheit als direkten Ausdruck der spezifisch chemisch-physi
kalischen Konstitution "erklaren" will. 

Zur Begrundung der psychistischen Auffassung nur einige Beispiele 
aus unbegrenzter Zahl: Die Materie ist fUr die Entwicklung nicht aus
schlaggebend (Regulationseier und -embryonen; viele Organe konnen 
aus verschiedenen Zellhaufen sich bilden; das Gegebene ist die fertige 
Form oder Funktion; so sind die unteren Ruckenwirbel der Eidechsen 
bald von diesem, bald von jenemZellhaufchen gebildet; das, was heraus
kommt, ist immer das Gleiche. Umgekehrt ist in der Entwicklung der 
Arten aus den Kiemenbogen sehr Verschiedenes geworden). 

Jede Neuerwerbung einer Eigenschaft fUgt sich wie ~ine psychische 
Funktion in das bisherige Ganze ein, dessen Harmonie verandernd, aber 
nicht storend. Die Regenerationen geschehen nach Schematen, die man 
nur einem psychischen Bau- und Funktionsplan, einer Idee, vergleichen 
kann. Die Anteilnahme der einzelnen Zellen an der Regeneration wird 
geleitet durch Beeinflussungen von allen anderen mitbeteiligten Zellen 
in genau der gleichen Weise, wie wenn sie sich nach psychischen Bot
schaften richteten. Die Gerichtetheit nach einem Zweck gilt sonst als 
ein Zeichen psychischer Funktion: jedenfalls findet sich nirgends auch 
nur eine Andeutung davon in der unbelebten Welt. B. Fischer mach t 
selbst dar auf aufmerksam, daB da, wo die Umstande eine 
Anderung verlangen, der Mechanismus I dieselbe zu ver
wirklichen schein t (I29). Er erinnert aber nicht daran, wie unge
heuer merkwurdig das fUr den Mechanisten ist - und wie selbstver
standlich fur den Mnemisten. - Wenn in der Psyche infolge von Sto
rungen etwas abgebaut wird, so beginnt der ProzeB im Prinzip bei den 
jiingsten Erwerbungen. Ebenso im Korper: das Wirbeltierauge z. B. 
entwickelt sich: Augenblase - Augenbecher, gleichzeitig Linse - Cho
rioidea - Sklera - Kornea - Muskeln - Lider. Wenn bei Dlmkel
tieren das Auge zuruckgebildet wird, geschieht es in urngekehrter Reihen-

I "Mechanismus" hier im Sinne einer funktionierenden Einrichtung. 
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folge ganz wie beim Abbau mnemischer Funktionen in unserem Ge
him. Auch in der Ontologie wird das Auge solcher blinder Tiere zuerst 
angelegt und dann wieder abgebaut, in abgekiirzter Wiederholung des 
phylischen Vorganges. - Die Wildfarbe und der weiBe Bauch ent
springen beim Kaninchen einem einzigen Gen, "weil" sie eine biologische 
Einheit bilden usw. Sind sie "zufallig" auch eine chemische Einheit? 
Wenn das Pigment der Iris fehlt, fehlt auch das der Makula; die beiden 
Dinge geh6ren zusammen unter dem Begriff des Schutzes vor Dber
lichtung. 

Manche Regenerationen unterbleiben, wenn man den Stumpf mit 
Haut uberpflanzt. Nun tont es sehr einfach zu sagen, die Haut enthalt 
eben Molekeln, die die Regeneration hemmen. Wie kommt sie zu diesen 
schadlichen Molekeln? J edenfalls nicht durch Zufall und Auslese, sondem 
h6chstens durch Zufall und Nicht-Auslese. Zufalle und Nicht-Auslese 
gibt es aber in Wirklichkeit nicht viele; dafUr eine unbegrenzte Zahl 
mnemistisch-verstandlicher Vorgange. Lebende Haut bedeutet fUr die 
Psychoide AbschluB des K6rpers, eine Art Ganzhei t; bedeckt sie eine 
Wunde, so Wlt der nachste - und vielleicht einzige -- direkte Grund 
fur die Regeneration dahin. 

Oder was fUr ein seltsamer Zufall, wenn eine Fibula nach Heraus
nahme nicht mehr als Fibula, sondem als entsprechende Verstarkung 
der Tibia ersetzt wird. An der Psychoide, die hier in der bestandigen 
Funktion das Bedurfnis einer gr6Beren Tragkraft hat, scheint es jedoch 
nur naturlich, wcnn sie den ohnehin ablaufenden ProzeB der Tibiaver
starkung benutzt, indem sie ihn begunstigt und sich damit die umstand
lichere Bildung der Fibula erspart. In physiologischen Ausdrucken: Der 
Tragreiz wirkt sofort nach Wegnahme der Fibula mit mehr Energie auf 
die Tibia, die rasch entsprechend verstarkt ist. Knochen werden im 
fertigen Tier nach dem Bediirfnis gemodelt, verstarkt oder durch Re
sorption geschwacht. Dem Reiz, die Fibula zu erganzen, fehlt also nach 
Verstarkung der Tibia ein wichtigcs Moment. 

Noch deutlicher vielleicht handeln die Molekule nach einer Art Idee, 
wenn ein Krebs mit ungleich groBen Scheeren die amputierte gr6Bere 
nur durch eine kleinere ersetzt, dafUr aber die klein ere der anderen 
Seite zur groBen auswachsen laBt. 

In Wirklichkeit sind alle k6rperlichen Eigenschaften, die anatomi
schen und die funktionellen, genau so, "wie wenn" sie fUr einen Zweck 
gebaut waren und einen Zweck erstrebten, aber nie so, wie wir etwas 
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in der leblosen Welt gestaltet und funktionierend kennen. Bei den In· 
stinkten ist das Ziel die lnvariante, die Wege dazu sind variabel; bei den 
Reflexen sieht man das gleiche, nur ist die Variabilitat begrenzter'. 
1st es nicht schon deshalb die einfachste Annahme, daB die Zweck
maBigkeit wirklich ein leitender Faktor sei? 

IV. Theoretisches zum Mnemismus. 
Die letzten Tatsachen der lebenden Welt, hinter die wir vorlaufig 

nicht zuriickgehen k6nnen, sind die Existenz der Mneme zusammen mit 
der Ergie, irgendwie gerichteten Tendenzen. Die Tendenzen sind in 
ihrem Ursprung gut als chemisch-physikalische Krafte denkbar (z. B. 
Tendenz, sich mitSauerstoff zu verbinden); man hat auch einigeAnhalts
punkte, die Mneme als Eigenschaft bestimmter Kombinationen der 
Materie, namentlich von Kolloiden, anzusehen. 

Mach, Bose und andere haben darauf aufmerksam gemacht, daB eine 
Art rudimentaren Gedachtnisses schon in Kolloiden und anderen anorga
nischen Substanzen, namentlich in Metallen (Hysterese), vorkommt. Das 
auffallendste Beispiel, das der Gelatine, die nach Bestrahlung mit Licht 
von bestimmter Wellenlange nur wieder diese Wellen reflektiert, ist aber 
nicht wirkungsfahig genug im psychoiden oder psychischen Sinne, weil die 
Engraphie nur einer einzigen Art von Vorkommnissenzwar eine "Aus
wahl" von Lichtwellen, aber keine Assoziationen der Residuen verschie
dener Lichtwellen gestattet. Und in der Assoziation zweier verschie
dener Dinge (nicht bloB Ekphorie eines friiheren Engrammes bei Wieder
holung des namlichen Ereignisses bzw. Dbungsfahigkeit und Summierung) 
liegt ja die wichtigste Bedeutung des Gedachtnisses fiir das 
Leben. Die Konstatierung von Mach zeigt nur, daB Gedachtnis eine 
Eigenschaft gewisser Substanzkonstitutionen sein kann. Wenn wir aber 
in der Biologie von Mneme und Gedachtnis reden, so denken 
wir nich t an solche monotrope Gedach tnisrudimen teo 

v. Bertalanffy hat also gewiB recht, wenn er noch eine Kluft zwischen 
diesen rudimentarsten Gedachtnisformen und der biischen Mneme oder dem 
psychischen Gedachtnis annimmt. Nur ist die Kluft nicht uniiberbriickbar, 
sie bedeutet nichts Prinzipielles. Es ist gut m5glich, daB es auch unorgani
sierte Substanzen gibt, die eiue mehrfache und assoziationsfahigeMneme be
sitzen; man hat wohl gar nicht geniigend danach gesucht. Auch daB diese 
Gelatineengramme uach unseren jetzigen Kenntnissen nur eine Auswahl 
unter vorhandenen Wellenlangen treffen, nicht aber andersartiges Licht, 
oder Energieformen in Strahl en ihrer eigenen Wellenlange transformieren, 
bedeutet keinen Unterschied zwischen lebend und leblos, sind doch solche 

I Buytendijk: Weisheit der Ameisen. Habelschwerdt, Franke. 
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rein physikalische Transformationen unter anderen Umstanden etwas Ge
wohnliches (Warme in Licht, Fluoreszenz usw.). 

In der "Psychoide" habe ich nebenbei zu zeigen versucht, wie man 
sich den Ursprung des Lebens (und damit indirekt der Psyche) aus dem 
Leblosen etwa denken konnte. Obschon die Notiz durch Kleindruck als 
ftir den Hauptzweck des Buches nicht wichtig bezeichnet war, hat ein Kri
tiker gemeint, ich verlege den Schwerpunkt des Ganzen gerade in diese 
Notiz, der "Beweis" einer solchen Entstehung sei mir aber nicht gelungen. 
Unter dieser Voraussetzung muBte dann nattirlich die wirkliche Haupt
sache, die im Titel genannte Darstellung der Korperseele ("Psychoide"), 
als wertlos erscheinen. Um weiteren MiBverstandnissen zu begegnen, setze 
ich den Gedankengang noch einmal kurz hin - in etwas anderer Fassung, 
man kann sich ja diesen Ubergang im einzelnen auf verschiedene Weise 
denken. 

J edes Kolloid, besonders wenn es mancherlei chemische Korper ent
halt, ist immer in einem labilen Zustande; je nach den Umstanden, nach 
Temperatur, Beleuchtung usw. andert es die GroBe seiner Teile, oft auch 
seine chemische Konstitution, indem da Korper sich spalten, dort andere 
sich verbinden usw. Denken wir uns zunachst nur einen einzigen solchen 
Korper, wie etwa Dianthrazen, das sich im Dunkeln spaltet, im Licht wieder 
vereinigt. Hat diese Substanz Gedachtnis, so lauft der ProzeB nach einiger 
Wiederholung leichter ab als vorher nach bloB chemischen Affinitaten (bis 
an ein Maximum). Das heiBt, eine geringere Beleuchtung als vorher ("Licht
reiz") ftihrt schon zur Synthese, nachdem der Stoff im Dunkeln gespalten 
war, eine geringere Abnahme des Lichtes ftihrt wieder zur Spaltung, und 
beide Prozesse laufen rascher ab, etwa wie in Gegenwart eines Katalysators. 
Ferner hat die mnemisch fixierte Aktion die Neigung, langer anzuhalten 
als das Bedtirfnis verlangt. Die Substanz wird also in groBeren Ausschlagen 
um das namliche Gleichgewicht schwingen, nur wird dieses infolge der Ande
rungen der physikalischen Verhaltnisse selbst schwankend werden. Die 
stark tiber den Gleichgewichtspunkt hinausschwingende I Substanz hat bald 
das Bedtirfnis nach Spaltung, bald nach Vereinigung.· In einem System 
vieler Substanzen wird durch Anderung der einen derselben nattirlich auch 
das Gleichgewicht der meisten tibrigen gestort; es wird also zu ziemlich 
komplizierten Vorgangen kommen mtissen. Wird dabei ein Stoff, z. B. 
Sauerstoff, verbraucht, so entsteht teils durch Schwan kung des Gleich
gewichtspunktes, teils durch die tiber die chemischen Tendenzen hinaus-

I Fischer (9) nennt "Assimilation und Uberkompensation im Ersatz 
des Verbrauchten" "rein mechanisch verstandliche Tatsachen". Ich nehme 
an, daB er das Recht dazu hat, weiB aber nicht, worauf er sich sttitzt. Bei 
der Entstehung der Selbstregulation (Roux) ware also vielleicht die 
Mitwirkung der Mneme nicht notig und die Vorstellung von der Entstehung 
des Lebens wesentlich einfacher, wenn auch doch nicht moglich ohne Mneme. 
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gehenden Reaktionen ein Bediirfnis nach Sauerstoff, der dann, wenn vor
handen, assimiliert wird. Es kommt also auch zu abwechselnder Oxydation 
und Reduktion oder zu beiden Reaktionen nebeneinander. Aber auch, 
wenn Sauerstoff nicht in chemisch wirksamer Nahe ist, kann er unter Um
standen gesuch t werden. 1m Kolloid fiihren ja Veranderungen sehr leicht 
zu Bewegungen; hat nun eine dieser Bewegungsformen dazu gefiihrt, daB 0 
leichter aufgenommen werden kanne, z. B. dadurch, daB das Substanz
kliimpchen flacher wiirde oder innere Bestandteile an die Oberflache kamen, 
so wird diese Bewegung mnemisch assoziiert mit der Befriedigung der 
Oxydationstendenz, und wenn wieder O-Hunger besteht, wird automatisch 
auch die Bewegung wieder gemacht. Wir haben hier ein System, das 
sich selbst reguliert, sich selbst erhalt, wie etwas "Leben
diges". Und doch lauft der Vorgang von selbst ab, ohne irgendeine be
sondere "vitale" Kraft, vergleichbar dem Herabrollen der Kugel auf einer 
schiefen Ebene; diese verbindet die rollende und die horizon tale Bewegung 
mit der Senkrechten zu einer Einheit, wodurch sie der Tendenz, sich der 
Erde zu nahern, auf einem Umwege nachkommt, wie die lebende Substanz 
die Oxydationstendenz befriedigt, indem sie ihre Molekeln in Beriihrung 
mit Sauerstoff bringt. 

Manche Substanzen, nicht nur kristallisierende, sondern z. B. auch 
EiweiBmolekiile, haben die physikalisch-chemische Eigenschaft, sich gleich
artige Molekiile anzugliedern; durch die Bewegungen entsteht Gelegenheit 
dazu; es ist also gut maglich, daB die mnemische Substanz durch Auf
nahme gleichartigerTeilchen an Masse zunimmt,daB sie "wachst". Neben 
diesem chemisch-physikalischen Wachstum ist aber schon unter dies en 
einfachen Verhaltnissen auch ein biisches anzunehmen: wenn irgendwelche 
chemischen Korper die Funktion (also im Beispiel den O-Stoffwechsel) 
begiinstigen, so muB die Mneme dahin wirken, daB diese Stoffe bei Gelegen
heit aufgenommen werden, auch wenn sie momentan nicht natig sind; es 
kommt also zu Aufspeicherungen und Reserven der verschiedensten Mate
rialien. 

Beim Wachsen wird durch Verkleinerung des Verhaltnisses von Ober
flache zu Masse der Austauch von 0 erschwert; wenn aber zufallige Bewe
gungen zu Einkerbungen fiihren, so wird an dieser Stelle die O-Aufnahme 
begiinstigt. So entsteht eine Engrammverbindung: "Einkerbungsbewe
gung-O-Aufnahme". Wird dann die Tendenz zur O-Aufnahme wieder aktuell, 
so muB sie die Verbindung "O-Aufnahme-Einkerbungsbewegung" ekpho
rieren; mit anderen Worten, die Tendenz zur O-Aufnahme schafft auch 
eine Tendenz zur EinkerbUl~g, die infolge der Wiederholung sich verstarken 
muB. Geht nun einmal eine Einkerbung bis zur Teilung, so haben wir die 
Vermehrung, Fortpflanzung. 

Damit ware der letzte Schritt vom Leblosen zum Leben
digen getan. Auch er geht iiber die Mneme. 

Worin die Mneme, die Engraphiefahigkeit der lebenden Materie, be
steht, wie sie aus dem atomaren oder molekularen oder dispersen Zustand 
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verstehbar ist, das vorstellbar zu machen, muB der physikalischen Chemie 
iiberlassen werden. Anhaltspunkte dazu fehlen, wie oben gesagt, nicht. 

Diese Konsequenzen der mnemistischen Auffassung fiir die Vorstell
barkeit eines Oberganges von leblos zu lebend scheinen mir interessant, 
aber die mnemistische Auffassung der "Korperseele" oder der Korperfunktionen 
hangt nicht an dieser Oberlegung. 

1st einmal eine mnemistische Substanz mit einem Spiel von irgend
welchen Bewegungen und von chemischen Prozessen vorhanden, so 
ist die weitere Entwicklung etwas selbstverstandliches. Ein Kliimpchen 
Substanz besitze die Tendenz, Warme zu absorbieren, und irgendeine 
Art Bewegungsfahigkeit, nehmen wir an, Bewegungen gerade durch Ver
anderung des Temperaturzustandes. Es konnte sein, daB das Warme
bediirfnis eine Bewegung nach einer warmeren Stelle direkt auslOst in
folge irgendeiner physikalisch-chemischen "Anziehung". Die Tendenz 
zur Warmeabsorption ware dann die direkte "Ursache" der Bewegung. 
Besitzt aber die Substanz mnemische Eigenschaften, so geniigen ziel
lose Bewegungen derselben, von denen einzelne zufallig die Substanz 
mit Warme in Verbindung bringen. Es werden dann diejenigen Be
wegungen, die nach einer warmeren Stelle gehen, in engraphische asso
ziative Verbindung gebracht mit der "Befriedigung"I der Tendenz 
nach Warme; das Bediirfnis nach Warme ekphoriert automatisch die 
betreffende Bewegung, oder: Bediirfnis nach Warme und entsprechende 
Bewegung werden zu einer einheitlichen zielstrebigen Tendenz, die sich 
in Aktivitat auBert, sobald die Umstande sich entsprechend gestalten. 

Eine weitere Komplikation kann dadurch entstehen, daB Warme in 
der Natur besonders haufig zusammen mit Helligkeit vorkommt; die 
hellen Stellen sind oft die warmeren. Die Substanz wird sich also, wenn 
sie sich gegen die Warme hinbewegt, sehr oft auch der Helligkeit niihern, 
obschon sic anlagegemaB das Licht nicht sucht. Stellen wir uns vor, 
auch diese Erfahrung werde von der Mneme fixiert; es entstehen die 
Engrammverbindungen: "Warme-Tendenz zu gerichteter Bewegung
diese Bewegung selbst", aber auch: "Licht-Tendenz zu gerichteter 
Bewegung-diese Bewegung selbst". Der Organismus muB sich jetzt 
nach dem Licht eben so hinbewegen wie nach der Warme und wird damit 
in den meisten Fallen die Tendenz nach Warme befriedigen, "seinen 

I Statt "Befriedigung" und "Bediirfnis" sollten hier Ausdriicke rein 
physikalischer Bedeutung stehen; aber es gibt keine passenden. Auch in 
die "Tendenz" darf man bis hierher nichts Psychisches hineinlegen. 
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Zweck erreichen". 1st nun, wie oft bei Organismen, die Empfindlichkeit 
auf Licht groBer als die auf Warme, so ist die rein mnemische Aktion 
eine "niitzliche", obschon sie nicht mehr direkt durch das eigentIiche 
"Bediirfnis" (physikalische Tendenz nach Warmeabsorption) bedingt 
und geleitet wird. 

Wenn die Substanz nach einiger Erfahrung aus ungeordneten Be
wegungen ausschlieBlich die tendenzgemaBen mnemisch, d. h. assoziativ 
mit dem Erfolg verbundenen ausfiihrt, so hat sie eine "Wahl getroffen" 
und etwas "gelernt". Etwas ganz prinzipiell neues hat sie gelernt, wenn 
als Aktion auslOsendes oder bewirkendes Moment neben den Warmereiz 
auch der Lichtreiz getreten ist. Damit ist gewonnen, daB sie zur Warme 
kommt, ohne sie wahrzunehmen. Zugleich liegt aber darin eine Gefahr 
des "Irrturns": es gibt auch kalte Lichtstrahlen, die den Korper an
locken und so seine Zeit und Kraft unniitz verbrauchen konnten, in 
extremen Fallen bis zur Erschopfung. AIle diese Vorgange gehoren 
zu denen, die wir in der objektiv betrachteten Psyche zu 
treffen gewohn t sind. Man kann auch von einfachen "Schliissen" 
sprechen: Die SubstanzI nimmt wahr, daB nach der Helligkeit gerichtete 
Bewe~ungen zur Befriedigung des Warmebediirfnisses fiihern; sie "be
nutzt" also diese Bewegungen (der unausgesprochene Obersatz ware: 
"sie mochte sich warmen"). Dazu muB sie die niitzlichen Bewegungs
richtungen auch "unterscheiden" von den andern, unniitzen. Sie "weiB", 
daB da, wo Licht ist, auch Warme ist. Bei einem hoheren Tier wiirden 
wir auch, olme zu meinen, etwas in die Beobachtung hineingelegt zu 
haben, formulieren: "es geht gerne in der Richtung der Warme, es hat 
die Warme gern; es geht ungern in den andern Richtungen". 

Die eigentliche Ursache der Bewegung ware also die Tendenz, 
Warme aufzunehmen. 1m zweiten FaIle erscheint allerdings der Licht
reiz als die direktere Ursache; er ist aber biisch nur das "Mittel zum 
Zweck" der Erwarmung, indem er die Substanz sich gegen das Licht 
.und damit auch gegen die Warme hin bewegen laBt. Fassen wir das 
Kliimpchen Substanz als ein ganzes Lebewesen auf, so wiirden wir uns 
ausdriicken: "Das Wesen geht gegen das Licht, urn sich zu erwarmen". 
Der Zweck, die Erwarmung, das zu Erreichende ist die wirkliche Ursache 
geblieben; das Verhaltnis wird aber halb verdeckt durch das Mittel, die 
Bewegung nach dem Licht. 

• D. h. eigentlich ihre mnemische Funktion. Siehe Naturgeschichte der 
Seele 41. 
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Neben der Mneme gehort zurn zweckhaften Agieren natiirlich irgend
eine Tendenz wie die zur Oxydation. Irgendwe1che Tendenzen sehen 
wir in den meisten uns urngebenden Dingen, und wo wir sie nicht sehen, 
konnen wir ihre Existenz annehmen, da wir wissen, daB jeder Korper 
mit der Zeit wenigstens seine chemische oder physikalische Struktur ver
andert. Wo also Mneme (Gedachtnis) vorkommt, gibt es auch 
zweckhafte Aktion, und umgekehrt ist zweckhafte Aktion 
nur moglich, wenn Mneme vorhanden ist. (Wenn man es lieht, 
eine Maschine als Beispiel eines zweckmaBig handelnden Organismus an
zufiihren, so beruht das auf einer Verschiebung des Begriffes. Das 
ZweckmaBige, Zielstrebige liegt gar nicht im gleichen Sinn in der Ma
schine wie in einer Funktion oder einer Gestaltung eines lebenden Orga
nismus. In Wirklichkeit liegt es in dem, der sie geschaffen hat - mit 
Hilfe seiner Mneme). 

Wie die Psychoide zweckmaBige Organgestaltungcn zustande bringt, 
siehe an dem Beispiel der Entstehung des PferdefuBes, S.79. 

In den lebenden Wesen ist natiirlich der Zweck der Funktionen nicht 
etwas so einfaches wie eine Erwarmung oder eine Oxydation. Er kann 
- objektiv - am best en bezeichnet werden als Zweck der "Erhal tung 
des Le bens", wobei nicht bloB an das Leben des einzelnen Individu
urns, sondern auch, und zwar in erster Linie, an das Leben der Art und 
an Leben iiberhaupt zu den ken ist. Einen andern Zweck der vi ta
len Funktionen kennt die Wissenschaft nicht. Dagegen kann 
man neb en dem genannten Hauptzweck Unterzwecke herausheben: Zum 
Leben muB man essen, also wird Essen auch Zweck fiir viele Hand
lungen; man muB sich fortbewegen konnen: so ist es einer der Zwecke 
der En twicklung, Bewegungsorgane zu schaffen; oder in iibertragenem 
und zum Teil pathologischem Sinne: Lustgewinnung und Schmerzver
meidung, die im groBen und ganzen Erhaltungsfunktionen des Lebens 
bedeuten, werden zurn Selbstzweck, so, wenn man z. B. Alkohol oder 
Narkotika zu sich nimmt. 

Die Trie bkrafte am Ursprung des Lebens brauchen also gar keinen 
besonderen "vitalen" Charakter an sich gehabt zu haben; sie konnen in 
ganz elementaren chemischen oder physikalischen Affinitaten, in irgend
welchen Anziehungen und AbstoJ3ungen bestanden haben. Eine primare 
Tendenz "zu leben" oder "zur Vervollkommnung" oder "zur Komplikation" 
ist eine ganz unn6tige Annahme. Sobald Mneme da ist, kommen die Kom
plikationen von selbst. Die Ergie mit ihren speziellen Triebrichtungen 
bildet sich aus durch die "Bediirfnisse", d. h. engraphierte Tendenzen zu 
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einer Funktion (hier Bewegung), die z. B. die Oxydation erleichtert. Neue 
Tendenzen entstehen dadurch, daB regelmaBig mit einer bestimmten Er
fahrung verbundene Erlebnisse ekphorisch mit dieser wiederholt werden. 
Objektiv ist das nichts als ein automatischer Vorgang, etwa wie Wasser 
wieder in der Rinne lauft, die es vorher gegraben hat. Bei diesem Nach
und Miteinander ist immer etwas vorhanden, was man als "Zweck" be
zeichnen muB, insofern nur diejenigen Tendenzen Energien bekommen, die 
die Lebensprozesse fordern; der Vorgang befriedigt also, psychisch aus
gedriickt, ein "Bediirfnis". In unserem Beispiel konnte nicht ein Lichtreiz 
den Warmereiz ersetzen, wenn nicht die von ihm ausgelOste und nach ihm 
gerichtete Bewegung dem gleichen Energiegefalle entsprechen, also die 
Oxydation herbeifiihren oder begiinstigen wiirde. Die durch die Erfahrung 

b·ld t A .. 0 d· b d f· /warmereiz)B ge 1 e e ssozlatlon" xy atlons e iir ms",- Lichtreiz ewegung zum 

Licht-Oxydation" erhalt durch die zur Sattigung drangende Affinitat der 
Substanz zu 0 die Energie; oder mit anderen Worten: die Oxydation ver
lauft vom Oxydationsbediirfnis (Spannung, ungesattigte Valenz oder wie 
man es nennen will) iiber den Licht-Warmereiz und die Bewegung. In dieser 
Kette bedeutet schon die Tendenz, sich gegen die Warme oder das Licht zu 
bewegen, einen "Trieb". In analoger Weise wird das Bediirfnis nach Luft 
jedesmal, wenn ein bestimmtes Oberflachen-Massenverhaltnis erreicht ist, 
zu Einkerbungen und damit zur periodisch sich auBernden Teilung, d. h. 
zum Fortpflanzungstrieb fiihren. Oder unter anderen Umstanden bilden 
sich aus dem Bediirfnis nach Luft und dem nach Aufnahme bestimmter 
Molekiile aus der fliissigen und festen Umwelt, einerseits die Atemfunktion und 
andererseits der Ernahrungstrieb und fiir beide Funktionen die ana tomischen 
Apparate, die durch Aus- oder Einstiilpungen die Oberflache vergroBern. 

Die ZweckmaBigkeit im Sinne der Erhaltung des Lebens ist ein objek
tiver Begriff. Subjektiv in bewuBtem Hinblick auf dieses Ziel handelt nur 
der Mensch - aber auch er gar nicht immer. Nicht einmal unbewuBt 
figuriert dieser Zweck oft unter den Motiven unseres Handelns. Wir essen 
ja in der Regel nicht, urn unser Leben zu erhalten, sondern weil es uns 
Vergniigen macht und Hunger unangenehm empfunden wird, ja - unter 
Kulturmenschen - weil es zu bestimmten Stunden so Brauch ist. Viel
leicht mag der Vogel irgendeine ererbte Vorstellung von dem Nutzen seines 
Nestes fiir die kommende Brut haben, vielleicht sogar die Seidenraupe von 
der schiitzenden Wirkung des Kokons, weil ja die Schutzfunktionen zum 
altesten Erbgut der lebenden Substanz gehoren. Ebenso die Psychoide von 
ihren vegetativen Funktionen. Hat der Organismus bei seiner Anpassung 
einmal tastend eine Anzahl Engramme z. B. fiir die verschiedenen Korper
formen und Korperteile gebildet, so wird gewiB hach Analogie des Psychi
schen einfach der Defekt eines Organs, einer Form oder einer Funktion 
die Tendenz zur Wiederherstellung assoziieren, die wohl nicht prinzipiell 
verschieden ist von der Tendenz, die den Korper mit seinen Funktionen 
seinerzeit aus dem Ei gebildet hat. 
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Das Leben selbst ist eine Form von Erhaltungstendenz eines kompli
zierten Kraftespiels ("Erhaltung" kann als Inertie aufgefaBt werden, oder 
vieIleicht besser als ein "Gleichgewicht" wie das zwischen Zentrifugalkraft 
und Anziehungskraft bei dem Umlauf eines Planeten). Man konnte sich 
z. B. ein Schwingen im Gleichgewicht zwischen Oxydation und Reduktion, 
chemischem Aufbau und Abbau denken, wobei die beiden Tendenzen sich 
im ganzen die Wage halten, im einzelnen aber nach Ort und Zeit bald 
die eine, bald die andere iiberwiegt. 

Man tut gut, die verschiedenen Arten von ZweckmaBigkeit aus
einanderzuhalten.I. Die ZweckmaBigkeit der bestehenden Organe, For
men und Funh-tionen. 2. Die angeborene ZweckmaBigkeit im Individuum 
in der Neubildung von Organen und Funktionen, in Anpassung an neue 
Situationen oder verbesserter Anpassung an bisherige Situationen. 3. Die 
namliche ZweckmaBigkeit in Veranderung der Art zur Anpassung. 4. Die 
individuelle ZweckmaBigkeit, die dem einzelnen Fall sich anpaBt, die 
Anpassung, die man den Handlungen unserer Psyche zuschreibt. Beim 
Menschen sind die Uberlegungen aIle auf selbsterworbenes Material an
gewiesen. Nach unten in der Tierreihe nimmt das Angeborene immer mehr 
iiberhand: die individuelle Anpassung ist dennoch bewundemswert (Nest
bau der Vogel; Netzbau der Spinne). Ob dabei angeborene VorsteIlungen? 

Wie der oben beschriebene mnemisch-assoziative Vorgang alle Ele
mente der psychischen zweckma13igen Dberlegung und Handlung ent
haIt, kann hier nicht ausgefuhrt werden; es sei auf die Naturgeschichte 
der Seele verwiesen und in Bezug auf die Konsequenzen der Auffassung 
fur die vegetativen Funktionen inklusive phylische und ontische Ent
wicklung auf die Psychoide. Die folgenden Andeutungen sollen blo13 das 
Prinzip zeigen. 

Die An pass ung, z. B. des Gefa13apparates an ungewohnte Reize 
wie KaIte oder Warme oder Anstrengung, die Anpassung des Verdau
ungsapparates an eine neue Speise, kann nur auf mnemischer Funktion 
beruhen. Es ist ja ausgeschlossen, da13 der Organismus fur alles, woran 
er sich an pass en kann, zum voraus speziell eingerichtet sei; er mu13te 
eine unendliche Menge latenter Fahigkeiten besitzen. Er macht also 
durch einfaches Probieren ("Versuch und Irrtum") Art und Ma13 der 
richtigen Funktion ausfindig; und dann mu13 er das einmal gefundene 
Optimum mit dem Gedachtnis festhalten, d. h. mit der Erfahrung des 
neuen Bedurfnisses assoziieren. Oder nach Analogie fruherer Erfah
rungen weist ihm der neuartige Reiz ohne ein Probieren Richtung und 
Ma13 der neuen Reaktion. Auch hier ist, abgesehen von der Benutzung 
erworbener Engramme, Gedachtnis notwendig, denn die Erfahrung zeigt, 
da13 die Anderung Zeit braucht, da13 sie ein "Lemen" bedeutet. Auf 
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kleinere Anderungen wird der Organismus nach dem zweiten Modus 
reagieren, also seine friiheren Erfahrungen direkt benutzen, groBeren 
Veranderungen oder ganz neuen Erfahrungen kann nur der erstere, d. h. 
das Ausprobieren, gerecht werden. 

Die funktionelle Anpassung geht ohne scharfe Grenze iiber in die 
anatomische I : andert sich z. B. durch Durchtrennung einer Arterie oder 
durch groBeren Blutverbrauch in einem bestimmten Gebiete der Blut
strom, so erweitem sich die Arterien, die das Blut zu den bediirftigen 
Gebieten lei ten, zunachst funktionell, dann auch anatomisch. 

Ebenso im Phylischen. Dem Protohippus werde aus irgend
einem Grunde das Springen wichtiger als bisher. Zum Springen sind 
lange Hebel giinstig. Die FiiBe werden also moglichst gestreckt gehalten, 
wobei die mittlere Zehe die Hauptfunktion bekommt. Diese Haltung 
wird notwendig mit dem Bediirfnis und dem Erfolg im besseren Sprung 
assoziiert. DaB auch in solchen Fallen die Obung eine entsprechende 
anatomische Anpassung bringt, beweist das Langerwerden der Hinter
beine bei jungen Hunden, denen die Vorderbeine amputiert wurden, wo
durch die Tiere zur springenden Fortbewegung gezwungen werden. 

Die Assoziation "Schnelle Bewegung-Ianger Hebel" muBte der Proto
hippus natiirlich nicht neu an seinen Beinen erfahren, sie ist der spezielle 
Ausdruck einer physischen allgemeinen Erfahrung iiber die Hebelwirkung, 
die alle Tiere mit versteiften GliedmaBen bei jeder Bewegung von jeher 
machten. Das Neue ist nur die Anwendung auf den speziellen Fall, das 
Springen. 

Anpassung des Individuums ist also eine Beobachtungstatsache. Eine 
Hypothese aber wollen wir vorlaufig die Annahme nennen, daB infolge 
der durch die Generationen sich wiederholendenAnstrengungen derlndi
viduen, sich in einer bestimmten Richtung zu entwickeln, auch das 
Keimplasma so beeinfluBt werde, daB die Anpassung in zunehmendem 
MaBe auch den folgenden Generationen zugute komme. Die Hypo
these ist aber ein unabweisbares Postulat, wenn man nicht 
die doch allgemein angenommene En twicklung der Arten 
leugnen will. Sie ist auch mit der Analogie zu begriinden, daB im 
Soma ein Zusammenarbeiten aller Teile (Zellen) stattfindet, das eine 
Beeinflussung in bestimmten Richtungen ("Benachrichtigung") aller 

I Fischer formuliert mit Roux, daB "der funktionelle Reiz zugleich 
trophische Wirkung hat" (I7). Ein merkwiirdiger Zufall fUr den Mecha
nisten bei den vielen Funktionen und vielen Trophismen. 
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Zellen durch aIle voraussetzt. Da ware es eine merkwiirdige Ausnahme, 
wenn gerade da, wo eine solche Benachrichtigung von besonderer Wich
tigkeit ist, der Nachrichtendienst unterbrochen ware. Schon Darwin 
hatte sich genotigt gesehen, einen so1chen Dienst anzunehmen, hatte die 
Moglichkeiten aber nicht naher verfolgt und sich einfach korpuskuHire 
Boten, die Gemmulae, vorgestellt. In der "Psychoide" habe ich auch zu 
zeigen versucht, daB nicht nur diese theoretischen Erwagungen, sondem 
auch bestimmte Tatsachen direkt auf die Moglichkeit der Vererbung er
worbener Eigenschaften hinweisen. Seitdem sind von Mc Dougall Ver
suche publiziert worden, die wohl am schlagensten die Vererbung er
worbener Eigenschaftell beweisen. Mc Dougall [second Report of 
A. Lamarckian Exper. Brit. J. Psychol. General Section XX, 201 (1930)J 
hat Ratten in ein Tank mit zwei AUSgallgen gesetzt, von denen der eine 
infolge elektrischer Ladung unpassierbar war. Die erste Generation 
machte im Durchschnitt 165 Fehler, bis sie den richtigen Ausweg regel
maBig treffen lemte, die 23ste nur noch 25. Die Variationen der Experi
mente scheinen erhebliche Einwande (z. B. Auslese) wirklich auszu
schlieBen. Was sich vererbt, bleibt noch zu erforschen. Pawl ow 
machte ahnliche Versuche mit Mausen; der rasche Erfolg (Herabsetzung 
der Fehler von 300 auf 5 schon in der fiinften Generation) erweckt aber 
MiBtauen. 

Der Unterschied der mnemistischen und der mechanistischen Auffas
sung wird vielleicht am deutlichsten, wenn wir einem Satz B. Fischers 
die mnemistische Auffassung iiber die Bedeutung der Engramme gegen
iiberstellen. Fischer sagt (126): "Ware es moglich, aus totem Stoff ein 
vollkommen gleiches Gefiige herzusteIlen, so ware damit die Synthese 
des Lebendigen gegliickt". 

Der Mnemismus aber meint mit v. Uxkuell, "lebendiger Stoff 
miiBte sich durchaus anders benehmen, als toter Stoff, auch wenn sie 
beide das gleiche Gefiige zeigen", und wir fiigen hinzu, auch die ge
naueste Kopie der Atomkombination eines Lebewesens wiirde zwar 
des sen Korper darstellen, aber nicht als einen lebendig zweckmaBig 
reagierenden (abgesehen von den Engrammen ist auch an Boses elek
trische Spannung des Lebenden zu denken). Ob ein Keirn eine Alge 
oder ein Goethe wird, wird in erster Linie von den Engrammen bestimmt, 
wenn auch als Trager dieser Engramme selbstverstandlich verschiedene 
Molekularkombinationen geschaffen worden sind. 
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Dem Mechanisten ware Goethe ein durch Zufall und Vernichtung des 
Minderwertigen entstandener Atomkomplex. Nach dem Mnemisten ware 
er die Frucht einer millionenjahrigen Erfahrung der Mneme, die aller
dings in ihrer primitivsten Form ganz gut zufallig entstanden sein konnte 
(nicht aber ihr Inhalt, der die Funktionen bestimmt), dann aber sich 
durch die Zeitalter weiter entwickelt hat, nicht besonders gerichtet auf 
einen Goethe, sondern auf Leben und Anpassung, und da kann man es 
Zufall nennen, daB gerade ein Goethe entstanden ist, .und das in Frank
furt am 28. VIII. 1747 (bzw. bei seiner Konzeption). 

Das Chemisch-Physikalische einer molekularen Konsti
tution hat also mit der Gestaltung und der Funktion der 
Organismen und ihrer Organe direkt nichts zu tun. Es ge
wahrt aber die Grundlage fiir diejenige Form von Inertie, 
die im Organischen als Mneme in Erscheinung tritt. Auf 
Grund der Mneme bestimmen die Erfahrungen die Eigen
art von Gestalt und Funktion des Organismus. Das eigent
lich Spezifische steckt in den Engrammen. Die chemisch
molekulare Konstitution hat nur etwa in der Art EinfluB, 
wie das vorhandene Baumaterial auf die Art der Bauten. 
Es wird als Mittel zum Zweck vom Baumeister ausgewahlt; 
die Wahl des Mittels ist aber auch abhangig von der Art 
des zur Verfiigung stehenden Materials. Durch die Mneme 
und nicht durch Zufall und Auslese kommt der Zweck und 
die Z weckmaBigkei t in das Organische. 

Gegeniiber der Richtungslosigkeit und dem Prinzip von Zufall 
und Auslese haben wir die bestimmte Richtung nach dem Ziel der Er
haltung des Lebens unter Leitung der aktuellen und der engraphierten 
Erfahrung. 

Gegeniiber der Ziellosigkei t und der Gesetzlosigkei t des Zufalls 
haben wir die Bildung der Organe und Funktionen nach MaBgabe von 
"Bediirfnissen" und eine Weiterentwicklung im gleichen Sinne unter 
Leitung der Erfahrung beim und durch den Gebrauch. 

Gegeniiber der Korrelationslosigkeit aller Einzelheiten unterein
ander haben wir in der Bildung der einzelnen Organe, Eigenschaften und 
Funktionen ein Zusammenarbeiten aller einzelnen Mechanismen und 
Bediirfnisse, ein Ganzes, das seine einzelnen Teile bildet und dirigiert, 
also ein Verhalten, wie wir es an der Psyche kennen. 

Gegeniiber dem Zufall mit Auslese haben wir eine aktive An-
Bleuler, Mechanismus-Vitalismus-Mnemismus. 6 
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passung an die Bediirfnisse inn en und auBen, namentlich also auch 
eine Anpassung der einzelnen Organe, Eigenschaften und Funktionen im 
Individuum aneinander. 

Aktivitat, Spontaneitat, freier Wille. Infolge der Mneme werden 
die Reaktionen der lebenden Substanz nicht von chemisch-physikalischen 
Direktionen bestimmt. Durch die Mneme hat sich die chemisch-physikalische 
Tendenz in Lebenstendenz kompliziert. Zu deren Befriedigung haben sich 
auf mnemischem Wege Untertendenzen gebildet und Umwege von den ein
fachsten, wie dem Aufsuchen des Lichtes, um Warme zu bekommen, bis 

-zu den kompliziertesten, der menschlichen Lrberlegung, und tiber die ver
schiedensten Mittel zum Zweck. So gibt es manchmal mehrere Wege vom 
namlichen Zustand aus zum namlichen Ziel. Eine Art zeitlicher Umweg 
ist es, wenn der Organismus die Erftillung einer Tendenz hinausschieben 
kann bis zum geeigneten Zeitpunkt. 

So entsteht der Eindruck einerseits der Wahlfahigkeit und anderer
seits der Spontaneitat und Aktivitat (im Gegensatz zur Reaktivitat), 
letzteres hauptsachlich wegen der Zeit, die zwischen Ursache und Wirkung 
eingeschoben werden kann; beim Zweckhandeln kann sogar schein bar die 
Ursache (die Erreichung des Zweckes) der Wirkung nachfolgen. 

Die Mneme erlaubt (wenigstens im Gehirn der hoheren animalischen 
Wesen; Naturgesch. der Seele) ein BewuBtsein, durch die Sinne in bezug 
auf die AuBenwelt, durch die Introspektion ein BewuBtsein des inneren 
Geschehens, der Reize, der Strebungen und der Lrberlegungen, die die Wege 
und die Ausftihrungen der Reaktion bestimmen. Da unter normalen Um
standen (bei hoheren animalischen Wesen) das Empfindende und das 
Strebende und das Handelnde in die Einheit der Person oder des Ich zu
sammengefaBt sind, werden Strebungen und Handlungen als "eigene" 
empfunden, man ftihlt einen freien Willen in sich, indem man will, was 
man tut, und tut, was man will. Der freie Wille ist also keine Fiktion, er 
ist eine psychologische Tatsache, aber er ist ebenso streng an die tiber die 
Mneme gehende Kausalitat gebunden wie irgendein anderer Vorgang in der 
leblosen Welt an die rein chemisch-physikalische. 

Ganz so ist es mit dem Geftihl des "A uch- anders-konnens", das 
das Geftihl des freien Willens begleitet. Man "konnte" auch anders handeln 
als man tut, wenn man Grtinde dazu hatte, d. h. eben, wenn die kausalen 
Bedingungen anders waren. 

Eine Handlung oder eine WillensauBerung, die nicht objektiv kausal 
bedingt und - unter normalen Umstanden - nicht subjektiv "motiviert" 
ware, gibt es in der Psychologie so wenig wie in der Physik ein ursachen
loses Geschehen. Ich wtiBte gar nicht, wie jemand sich das nur denken 
kOnnte. 

Ein Stein, den man in die Luft wirft, hat eine bestimmte, flir uns leicht 
berechenbare Bahn. Ein Papier verhalt sich unter gleichen Umstanden 
ganz anders, "unberechenbar": aber wir physikalisch geschulten Menschen 
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denken auch hier an keine anderen Ursachen als an physikalisch-gesetz
maBige, die aber so kompliziert sind, daB sie sich unserer Voraussicht ent
ziehen. Ein Vogel, den ich in die Luft werfe, oder eine Katze, der ich einen 
StoB gebe, die kommen nicht dahin, wohin die physikalischen Krafte des 
StoBes sie hinfuhren wurden, sondern dahin, wohin ihre engraphierte 
phylische und ontische Vergangenheit bestimmt. Das ist die "Eigen
gesetzlichkeit des Lebendigen", aber keine Gesetzlosigkeit. Das 
Physikalisch-Chemische kommt dabei zum Ausdruck in der mnemischen 
Anlage ihrer Substanz und in den Mitteln zur Ausfuhrnng (bei hoheren 
Tieren Nerven und Muskeln). 

V. Vitalismus. 
Der Vitalismus war berechtigt, solange nur die Alternative bestand: 

Mechanismus oder etwas Besonderes, das das Leben unterhalt und diri
giert? Er wollte das letztere, das notwendige Etwas, das dem Mechanis
mus fehlte, geben mit der Annahme zweckvoll wirkender Lebenskrafte. 
Auch in seiner Anlehnung an das Psychische hatte er etwas Positives 
und Richtiges. 

Der Mnemismus hat mit dem Vitalismus die Anerkennung der prin
zipiellen ZweckmaBigkeit gemein, unterscheidet sich aber von ihm inso
fern, als er nicht wie jener ein logisches Postulat dadurch erfullt, daB er 
ein bloBes Prinzip ad hoc konstruiert und mit einem Namen belegt, 
ohne es begrifflich zu fixieren oder es an Tatsachen anknupfen zu konnen, 
sondern indem er zeigt, daB das nicht zu leugnende Vorhandensein der 
Mneme mit Notwendigkeit und automatisch zu zweckhaften Reaktionen 
fiihren muB. 

Der Mechanist wirft dem Vitalismus - zu unrecht - vor, er konne 
sich nieht fUr die physikalisch-chemischen Vorgange wie z. B. Plasmo
lyse oder Sekretionen oder Stoffwechsel interessieren; er seIber interes
siert sich nicht fur die Zweckhaftigkeit und die genetischen Zusammen
hange der Funktionen und Formen und ihrer Gruppierungen als Ein
heiten bis zurn Ganzen - das macht ihm ja die Chemie und Physik 
der Molekiile mit Hilfe von Zufall und Auslese. Der Mnemist inte
ressiert sich fur beides. 

Was im Vitalismus uber das oben angedeutete Prinzip hinausgeht, 
ist allerdings, so viel ich davon weiB, zu einem kleinen Teil ungenugend 
begrundet, zurn groBeren gar nicht; es handelt sich da meist urn reine 
Phantasiegebilde einzelner, die zu bekampfen sich Fischer so viel Muhe 
gibt, daB es einem fast leid tut: Absolute ZweckmaBigkeit; die Vital-

6* 
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potenz, die Entelechie war vor dem Organismus da (166); die "Objektiv
psychoide" spielt auf dem Gehirn wie auf einem Klavier (147); die Ente
lechie stehe iiber allem Materiellen, sei unraumlich (9), konne keinen 
Sitz haben (35), keine quantitativen Abstufungen (107), ist eine Kraft, 
die nicht energetisch ist (was heiBt das?), sie hange mit einer allgemeinen 
Weltseele, einer kosmischen Intelligenz (124) zusammen; Atomgeister 
seien ein Bestandteil der Materie usw. Man spricht auch von Vervoll
kommnungstrieb, ulld auch wenn Pauly in seinem sonst so hiibschen 
Buch von Weltzweck und Weltentwicklung redet und die zweckgerich
tete "psychische Kausalitat" iiber das Lebendige hinaus in die leblose 
Welt verfolgen mochte, so kann man ihm nicht beipflichten. Man redet 
auch in so1chen Zusammenhangen nicht nur yom Beginn des Lebens, 
sondern yom "Anfang aller Dinge", wo z. B. nur der Ather herrschte, 
eine merkwiirdige Vorstellung! 

Aber einige Tatsachen mahnen zur Vorsicht. 

1. Es ist selbstverstandlich, daB wir von der Welt nur einen kleinen 
Teil kennen. Unsere Sinne sind nicht bloB dazu da, uns die Welt zu zeigen, 
sondern auch - vielleicht viel mehr - das, was uns die Sinne nicht geben, 
von uns abzuschlieBen, so daB wir nicht mit dem Unendlichen rechnen 
miissen, was schwierig ware; erst dieser beschrankende AbschluB, diese 
Auswahl der wirksamen Reize und Reaktionen macht uns zu Individuen. 
Telepathische und andere Erscheinungen deuten darauf hin, daB dieser 
AbschluB kein absoluter ist, sondern unter gewissen ausnahmsweisen Zu
standen der Psyche unterbrochen wird. 

2. Tatsachen, die der wissenschaftliche Okkultismus ans Licht gebracht 
hat, zeigen, daB es Dinge gibt, die sich - vor der Hand wenigstens
noch nicht in unsere Weltvorstellung einreihen lassen. 

Der Mechanist Fischer zitiert beistimmend Minot (164/5), daB das 
Universum aus Kraft und BewuBtsein bestehe. Vorlaufig aber kennen 
wir als Bestandteil des Universums bloB Kraft (bzw. Energie) ("Materie" 
ist eine sekundare Hilfskonstruktion unserer Psyche). Minot Hihrt 
fort: "Da das BewuBtsein nach unserer Hypothese die Anderung der 
Form der Energie einleiten kann, so ist es moglich, daB ohne das Be
wuBtsein das Universum zu absoluter Ruhe kommen wiirde". Auch 
dafiir haben wir keine Beweise. Aber wenn wir statt eines universellen 
"BewuBtseins" setzen: "Das Biokym, die Kraft, die dem Leben zugrunde 
liegt", aber nicht in Bezug auf das Universum, sondern nur in Bezug 
auf die mnemisch-lebendige Substanz, die einen kleinen Teil des Uni
versums bildet und nur einen kleinen weiteren Teil beeinflussen kann, 
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so ist es Beobachtungstatsache, daB diese Kraft chemische und physi
kalische Wirkungen ausubt, wie etwa die Elektrizitat. 

Nicht als unrichtig mochte ich es ansehen, wenn das Lebensprinzip 
Krafte ordnen, aber nicht selbst eine Kraft sein solI (53). Fischer 
leugnet die Moglichkeit eines solchen Prinzips, aber die Wellenritzen auf 
der Phonographenplatte sind keine Krafte, ordnen aber doch, ebenso die 
Eisenbahnschienen; fluoreszierende Korper verwandeln kleinwelliges 
Licht in langerwelliges, sogar eine wirkliche "Kraft", die Gravitation, 
lenkt die Planeten von ihrer geraden Bahn ab ohne Energieaufwand. 
Unsere mnemische Psychoide bezieht die Krafte aus dem Stoffwechsel 
des Korpers, gelenkt aber werden diese durch die Engramme. 

Eine der merkwiirdigsten Vorstellungen von einem Zweckprinzip ist 
die, daB das Ziel allein eine Funktion und ihre Entstehung erklaren sollte, 
so daB man nach vitalistischen Prinzipien ohne weiteres die sch6nsten 
Maschinen bauen k6nnte, "da wir urn die Aufstellung von Zwecken und 
Zielen wirklich nicht verlegen waren" (89). Fischer wid met der Be
kampfung solcher Vorstellungen mehrere Seiten (128-I32); wir k6nnen 
sie deshalb nicht iibergehen. Aber wenn der Autor so weit geht, zu sagen, 
die Zweckbeobachtung sei kein Mittel zur Erkenntnis (I30), so kann man 
ihm nicht beistimmen. Erstens vermittelt sie ja die Erkenntnis des Zweckes 
der Einrichtung, ihrer Zusammenhange mit dem Ganzen, eine "Kenntnis" 
so gut wie ein anatomischer Befund. Dnd zweitens vermittelt sie indirekt 
viele weitere Erkenntnisse: denn in der ganzen Biologie hat sich wohl keine 
Frage so fruchtbar erwiesen wie die nach dem Zweck; ein Organ oder eine 
Funktion k6nnten chemisch und physikalisch, eventuell auch histologisch 
noch so gut bekannt sein, alles bliebe ein unfruchtbares Einzeldatum, bis 
man seinen Zweck in dem Organismus erkannt hat. Die Zweckforschung 
lehrt uns also, warum ein Organ oder eine Funktion da ist, und 
warum sie so und nicht anders funktioniert, die Anatomie und die 
Physiologie im engeren Sinne zeigen uns, auf welchem Wege und mit 
welchen Kraften und Mechanismen die Funktion arbeitet, urn 
den Zweck zu erreichen. Beide Wege vermitteln "wirkliche Erkenntnisse"; 
ein sinn voIles Ganzes entsteht der Wissenschaft erst, wenn 
die Ergebnisse beider Forschungen vereinigt sind. 

Die Eigenschaften einer Psychoide oder der En telechie, 
wie sie hier aus den Tatsachen und Moglichkeiten der Natur 
abgeleitet werden, sind nicht an die mnemistische Vor
stellung gebunden, sondern muBten von jedem irgendwie 
aufgefaBten "ZweckmaBigkeitsprinzip" verlangt oder ihm 
zugeschrieben werden. Was Fischer mit guten Grunden bekampft 
-meist unter dem Namen der Entelechie-,ist aber etwas ganz anderes,· 
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es sind philosophieniaJ3ig abgeleitete Denkgebilde. Wieviel von dem 
Begriffe, den er kritisiert, wirklich von den Vitalisten so gemeint war 
und wieviel etwa doch auf MiJ3verstandnis beruhtr, weiJ3 ich nicht. 

Es steht mir nicht mehr genug Lebenszeit zur Verfiigung, die vita
listische Literatur genauer zu studieren. Aber der von Fischer benutzte 
Entelechiebegriff und unser Psychoidebegriff sind ausgezeichnete Beispiele 
einer philosophiemaBigen und einer naturwissenschaftlichen Begriffsbildung 
aus den gleichen Voraussetzungen. Beide Ableitungen gehen aus von der 
unbestreitbaren durchgehenden Zielgerichtetheit der organischen Funk
tionen und der Unmoglichkeit, sie aus den bekannten physikalisch-chemi
schen Eigenschaften der Materie zu erklaren; ein solcher Zusammenhang 
erscheint ihnen geradezu im Widerspruch mit den Erfahrungen. Sie miissen 
die Zweckhaftigkeit also in einem Etwas suchen, das man vielleicht mit 
"zweckgerichtetem Prinzip" oder einem ahnlichen Ausdruck bezeichnen 
kann. 

Die Aufstellung des "zweckgerichteten Prinzips" heiBt: "Unserer An
sicht nach kann das Leben angesichts seiner Zielstrebigkeit nicht auf 
chemisch-physikalische Funktionen der Materie zuriickgefiihrt werden'; 
es muB also irgend etwas Unbekanntes da sein, das die Richtung des Orga
nischen nach dem Zweck hinlenkt. Was es ist, weiB ich vorlaufig nicht." 

1m weiteren gabelt sich der Gedankengang: Aus dem vieldeutigen Wort 
"Prinzip", das nichts sagen solI als "Etwas", wird yom Vitalisten durch 
Hinzufiigung von Eigenschaften aus einem anderen, einem absoluten 
Prinzipbegriff ein neuer Begriff abgeleitet, unbekiimmert urn jede Tat
sachlichkeit und sogar ohne Riicksicht auf die theoretische Moglichkeit3 : 

"Ein zweckhaftes Prinzip kann nichts als Zweckentsprechendes leisten"; 
das tont ungemein logisch; Fischer gibt zwar an einer Stelle (98) zu, das 
Prinzip moge unter Umstanden "nicht ausreichend sein" und deswegen 
versagen; aber primar unzweckmaBige Richtung diirfe es nicht verursachen. 
"Primar" ist auch hier wieder ein sehr unbestimmter Begriff, und die 

I Es ist mir schwer zu glauben, daB irgendein Vitalist die ausnahms
weisen unzweckmaBigen Reaktionen nicht in Betracht gezogen habe, wenn 
ich auch einzelne vitalistische Formulierungen, soweit sie auBer Zusam
menhang verstandlich sind, nicht anders auffassen kann als Fischer. 

, Roux hat also un recht, wenn er in Bezug auf den Vitalismus sagt: 
"Das ZweckmaBige durch ein direkt zwecktatiges Prinzip zu erklaren, ist 
dasselbe, als das Leben von einem lebenstatigen Prinzip abzuleiten" (I25). 
Es ist vorsichtige Ablehnung des Mechanismus. - Aber mit einer in ihrer 
Art sonst nicht bekannten virtus formativa erklart die mechanistische 
Chemomorphe die organischen Gestaltungen. 

3 In der Ersetzung eines Begriffes durch einen veranderten liegt eine 
Erschleichung. Die Ausstattung des Begriffes mit Eigenschaften, deren 
Existenz gerade bewiesen werden sollte, bedeutet eine petitio principii. 
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Hauptsache: um absolut zweckmaBig zu handeln, muB man allwissend 
und allmachtig sein, und es darf erst noch nicht vergessen werden, daB es 
viele Dinge gibt, die unter einem Gesichtspunkt zweckmaBig sind, unter 
einem anderen unzweckmaBig, und daB man, urn einen Zweck zu erreichen, 
oft einen anderen opfern muB. Ein absoluter ZweckmaBigkeitsbegriff ist 
sinnlos. Jene Aufstellungen sind auch nicht mehr metaphysisch, wie nach 
Mechanisten die Psychologie sein solI, sondern sie gehen tiber die Natur 
hinaus, sind ultraphysisch und auch ultralogisch. So ist es dann leicht, 
den Popanz mit dem Hinweis auf unzweckmaBige Einzelreaktionen als 
Phantasiegebilde zu erklaren. 

Das naturwissenschaftliche Denken dagegen untersucht sein "Prinzip" 
nicht begrifflich, das ware ohne petitio principii gar nicht m6gIich, sondern 
es untersucht, wo und inwiefern das Prinzip durchgeftihrt werde und 
forscht nach den Griinden des GeIingens und des Fehlens, nach "Eigen
.schaften" des Prinzips, und bildet daraus einen substanzielleren Prinzip
begriff als das "Etwas", fiir das es urspriinglich nur ein anderes Wort war. 
Dann kommt noch einmal die Frage: ,,1st der Mechanismus ungeniigend 
zum Verstandnis dieses Prinzips?" Wenn ja, sucht der Naturwissen
schafter nach einer anderen Erklarung der Zweckhaftigkeit. Dabei st6Bt 
er auf die Mneme, die, sobald sie mit irgendeiner Tendenz in Ver
bindung steht, automatisch und mit Notwendigkeit Z",eck
maBigkeit hervorbringt, also als Erklarungsbasis nicht nur 
vermutet wird, sondern vorhanden ist und ohne weiteres 
erklart. 

Und der Begriff der ZweckmaBigkeit und der Zielstrebigkeit ist zum 
Verstandnis und zur Beschreibung in der Biologie so notwendig wie der 
der Finalitat in der Psychologie und der der Kausalitat in Chemie und 
Physik. 

VI. Grenzen zwischen Psychoide und Psyche. 
Bei unserer Auffassung gibt es natiirIich die scharfe Grenze nicht, die 

man zwischen Psychisch und Physiologisch zu legen gewohnt ist. 
A. Das iibliche Kriterium, das Vorhandensein, von Bewu Bthei t ist 

fiir uns unbrauchbar, schon weil wir die Psyche auch objektiv studieren. 
AuBerdem k6nnen ja alle bewuBt vorkommenden Vorgange auch unbewuBt 
ablaufen, und es gibt alle Dbergange von voll bewuBt zu unbewuBt. Aber 
wir k6nnen sagen: alles, was bewuBt ist, ist psychisch. Und wir miissen 
erweitern: jede FUnktion, die zwar unbewuBt ist, aber auch bewuBt ab
laufen k6nnte, ist dem Psychischen zuzuzahlen. Mit Bezug bloB auf unsere 
menschliche BewuBtheit ist es wohl auch erlaubt umzukehren: was nicht 
bewuBt sein kann, ist nicht psychisch (geh6rt also, soweit es sich urn orga
nische Funktionen der Direktion handelt, der Psychoide an). Ob der letztere 
Satz aber unterhalb des Menschen in der Tierreihe noch giiltig ist, wissen 
wir nicht. Unser menschliches BewuBtsein ist offenbar eine Funktion des 
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individuellen Gedachtnisses (Naturgesch. d. Seele 39 ff.). Aber irgendwie 
gehen die phylischen Antriebe, die offenbar auch noch beim Menschen 
ihren Fokus im Stamm haben, in den Komplex des BewuBten ein, so daB 
auch unser Streben ein bewuBtes ist 1. Konnte ferner nicht auch das phylische 
Gedachtnis eine Art BewuBtsein hervorbringen? Hat ein Infusor BewuBt
sein, wenn es eine bestimmte Form von Nahrungsaufnahme mit Hilfe des 
individuellen Gedachtnisses abkiirzt? oder eine Wahlhandlung ausfiihrt? 
und nur dann? (Nicht beantwortet, aber etwas deutlicher beleuchtet in 
der Psychoide.) 

Auch der Wille eignet sich nicht zur Bestimmung der Grenze; ein 
Hund besitzt wohl nach der Meinung der Meisten Willen, - aber ein Krebs? 
ein Protist? eine Pflanze? U nd wenn wir in die Pathologie gehen, so sehen 
wir den Willen von physischen Einfliissen abhangig (Rauschgifte, Kata
tonie, Schlafkrankheit bei Jugendlichen und vieles andere). Die Psychiatrie 
m u B unterscheiden zwischen psychischen und physischen, d. h. somatogenen 
Storungen, auch da, wo es den Willen betrifft. 

Unsere Dberlegung, die Vielen auch ein Zeichen der Psyche zu sein 
scheint, ist eine Funktion des Individualgedachtnisses und gehort somit 
beim Menschen zur Psyche. Aber wenn nun der Vogel, gestiitzt auf Engramme 
der Vorfahren, bei der Anpassung des Nestbaues an spezielle Verhaltnisse 
iiberlegen wiirde, was gar nicht auszuschlieBen ist? rch konnte nicht beant
worten, ob diese Funktion zur Psyche oder zur Psychoide gehOrte. Die 
Grundlagen der Dberlegung, Engramme friiherer Erfahrungen der Ahnen, 
waren phylisch, die Dberlegung selbst individuell (s. unten C). 

B. Wollte man die animalische "Regierung" Psyche nennen, die 
vegetative Psychoide, so miissen wir ein lebhaftes Zusammenspiel von 
hiiben und driiben der Grenze konstatieren. Das Vegetative habe das Be
d iirfnis nach Wasser; das Animalische spiirt es a~s Durst und befriedigt es. 
Das Vegetative bedarf der Nahrung; das Animalische sorgt fiir Zufuhr, 
iibergibt das Herbeigebrachte dem vegetativen Verdauungsapparat, welcher 
allein das Weitere besorgt, bis die Schlacken wieder unter Mitbetatigung 
der Psyche entleert werden. \Vo eine Speiserohre ist, gehort ihre Funktion 
sowohl der Psyche wie der Psychoide an: ihre reflektorische Tatigkeit 
rechnet ja niemand zur Psyche. Die Psyche braucht Blut fiir ihre Arbeit 
in einem bestimmten Hirnteil; die Psychoide teilt ihr unter Beriicksichtigung 
der Bediirfnisse auch aller anderen Organe das Notige zu. 

Da die Psyche die Vorteile einer giinstigen Gestaltung ebensogut wahr
nimmt wie die Psychoide, und zwar oft in direkterer Form, muB auch sie 
einen nicht wegzudenkenden Faktor in der Verursachung und Leitung der 
vegetativen Vorgange bilden. Die von der Psyche empfundene Geschwindig
keit und Leichtigkeit des Springens bei langerem Glied muB natiirlich 
irgendwie auch von der Psychoide benutzt werden; noch deutlicher ist das 

1 Siehe Bleu ler: Ein Stiick Biopsychologie. Z. f. d. g. Neur. u. Ps. 121, 

476 (192 9). 
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Zusammenarbeiten bei den Farbenanpassungen niederer Tiere, die die 
Psychoide nach den durch die Augen gewonnenen, also psychischen, Farben
eindriicken der Umgebung besorgt (man hat wenigstens noch keine An
haltspunkte, daB bloB diesen Anpassungen dienende, besondere zentripetale 
Fasem vorhanden seien). 

C. Lassen wir die psychisch-psychoide Grenze zusammenfallen mit der 
zwischen individueller und phylischer Erfahrung, so erweist sich 
auch diese Trennung wieder als recht kiinstIich, denn die phylische Er
fahrung spielt in jedem einzelnen psych is chen Vorgang einen wesentlichen, 
nicht wegzudenkenden Faktor. Auch das psychische Geschehen besteht in 
erster Linie aus energie- und richtunggebenden "Trieben", "Instinkten" 
phylischen Ursprungs, denen die ontische Erfahrung bloB die Wege weist, 
wie das Ziel zu erreichen sei. Beim Menschen ist der inteIlektueIle Erfahrungs
apparat bei der Geburt offenbar ein unbeschriebenes Blatt. Bei den Tieren, 
auch den hiiheren, ist das durch die Erfahrung zu Erwerbende sehr be
schrankt; die Kenntnis der meisten fiir sie niitigen Anpassungen, die jeder 
einzelne Mensch miihsam erlemen muB, ist ihnen als Erbgut mitgegeben, 
d. h. beim Menschen ist die phylische Mitgift hochgradig beschrankt worden, 
und bedarf im Animalischen vielfach der Prazisierung durch individuelles 
"Lemen", verlangt doch seine Lokomotion einige "Obung, wenn auch der 
Trieb und der Mechanismus dazu fertig bereit sind, wie bei einer Menge 
anderer motorischer Fertigkeiten, bei den en anscheinend nicht die ganze 
Koordination gelemt werden muB, sondern etwas wie die richtige Be
n u tzu n g eines vorhandenen Apparates, so z. B. die richtige Plazierung 
des Schwerpunktes und der Unterstiitzung beim Aufstehen yom Sitzen 
durch Riickwartsziehen der FiiBe usw. (vgl. dagegen die Unmiiglichkeit des 
Radfahrens in den ersten Lebensjahren, das durch keine phyliscbe Erb
schaft erleichtert wird). All das sind Beispiele des innigen Zusammenarbeitens 
psychisch-individueller und psychoid-phylischer Funktionen. Den Ersatz 
fiir die fehlenden angeborenen Engramme findet der Mensch in seiner 
Lernfahigkeit, die ihm erIaubt, gerade die fiir jedes Individuum passendsten 
Erfahrungen zu benutzen. Man denke z. B. an die Anpassung des Rad
netzes der Spinnen an die Umgebung; da muB nicht nur der Trieb, so und 
so ein Netz zu bauen, angeboren sein, sondern auch die Kunst der Auswahl 
des giinstigen Ortes und die oft recht komplizierte Anpassung des Netz
baues an die Gelegenheiten zur Befestigung, die in der Natur in keinem 
Einzelfalle so sind wie beim andern. An die einzelnen Faden werden ja ganz 
verschiedene statische und dynamische Anforderungen gestellt. 

Von weiteren Funktionen, die sich iiber die psychisch-psychoide Grenze 
wegsetzen, seien erwahnt: die Gelegenheitsapparate ' , in denen durch 
"Obung von der Psyche aus und durch den Willen Reaktionen geschaffen 
werden, die dann automatisch vor sich gehen und ganz das gleiche ge-

I Siehe S.60 und Naturgeschichte der Seele 278. 
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worden sind wie die phylischen Reflexe: dann die korperlichen Wir
kungen der Suggestion und der Vorstellungen uberhaupt, und die 
Assoziationsreflexe, in denen psychische Funktionen mit vegetativen 
assoziativ in gleicher Weise verknupft sind wie psychische und psychoide 
je untereinander. 

So zeigt auch der Versuch einer Grenzbereinigung nur die prinzipielle 
Identitiit des psychoiden mit dem psychischen Geschehen. (Dber die Ver
schiedenheiten der Aufgaben s. SchluB des folgenden Kapitels, intellektuelle 
Fiihigkeiten. ) 

So intim Psyche und Psychoide, die beiden Fonnen der Direktion 
vitaler Vorgange, zusammenarbeiten, so bestandig die Psychoide von 
den somatischen Bediirfnissen der Psyche orientiert ist und diese durch 
In-Bereitschaft-Stellung der n6tigen Mittel befriedigt, und umgekehrt die 
Psyche durch Anregung von Hunger undDurst und Schmerz und sexuel
len Spannungen und vielem anderen fiir die Erhaltung des Individuums 
und der Art sorgt, so einheitlich und unzerlegbar manche gemeinsam 
auszufiihrenden Funktionen sind, - so arbeiten die beiden Komplexe 
doch in anderer Beziehung in streng isolierter Arbeitsteilung. Die beiden 
geben einander bloB ihre Bediirfnisse kund und erfiillen sie einander, 
ohne daB die (bewuBte) Psyche von den psychoiden Vorgangen eine 
Vorstellung bekame oder ihr "Wille" in dieselben direkt eingreifen 
k6nnte. Nur auf Suggestion, vom UnbewuBten aus, oder auf Umwegen, 
wo z. B. an Affektregungen bestimmte Formen der Herztatigkeit, an 
Vorstellungen von Speisen Absonderungen von bestimmten Verdauungs
saften assoziativ gekniipft sind, da k6nnen Botschaften, die dem Zu
sammenarbeiten dienen, hiniiber und heriiber gehen. Diese Art Isolie
rung der beiden Oberleitungen verstehen wir ohne wei teres : die Psyche, 
die Spezialisierung fiir animalische Leistungen, kann sich nicht noch 
in die vegetativen Vorgange mischen, und umgekehrt solI der vege
tative Apparat die Psyche nicht unn6tig in Anspruch nehmen. Diese 
5011 froh sein, daB sie nicht die Absonderung der Verdauungssafte 
und die Fortbewegung der Nahrung im Darm zu lei ten hat. Dem 
intellektuellen Anteil der menschlichen Psyche, der als ganzlich un
beschriebenes Blatt zur Welt kommt, k6nnte man ja eine solche 
Aufgabe gar nicht zumuten, da auch beliebige tausend Jahre nicht 
ausreichen k6nnten, die Komplikationen ihrer Physiologie mit 
dem individuellen menschlichen Verstande kennen zu lernen und zu 
verstehen. 
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VII. Die Psychoide. Theoretisches. 
Als Psychoide fassen wir die Gesamtheit der Dynamik auf, die alle 

vegetativen und die subpsychischen animalischen Funktionen dirigiert. 

Von der Verdauungsfunktion gehoren beispielsweise dazu die Reflexe, 
die die Sekretionen und die Bewegungen der Verdauungsorgane leiten, 
nicht aber die chemischen Vorgange der Bereitung der Enzyme, die nach 
chemischen Gesetzen ablaufen, oder die Muskelbewegungen selbst, in denen 
chemische Vorgange sich als physikalische Verkiirzungen ausdriicken. In 
der ontischen Entwicklung sind die aufbauenden und formenden Krafte 
psychoid usw. 

Wie das (beispielsweise angenommene) urspriingliche Bediirfnis, 
Sauerstoff oder Warme zu absorbieren, unter Umstanden dem weiteren 
Bediirfnis rief, sich nach dem Licht zu bewegen, so wurden natiirlich im 
Laufe der Erfahrungen auch andere Mittel zum Zweck seIber Unter
zwecke, die ebenfalls nach Erfiillung strebten. Zur Erreichung, oder zur 
besseren Erreichung eines Zweckes bedarf es immer bestimmter Organe 
oder Funktionen; die Schaffung dieser Voraussetzungen wird ein neuer 
Zweck. So sind die Zwecke in Ketten hintereinander geschaltet. Die 
Tendenz z. B., sich nach dem Licht zu bewegen, bedingt ein Bediirfnis, 
zunachst das Licht moglichst gut wahrzunehmen, dann aber auch die 
Richtung, aus der es kommt, genau zu unterscheiden, Bediirfnisse, die 
im Laufe der Entwicklung zur Entstehung des Auges und der verschie
denen Lichtreflexe fiihrten. Die Tendenz, die Bewegungsreaktionen zu 
verbessern, hatte neue chemische Bediirfnisse zur Folge; diese wiederum 
vermehrten das Bediirfnis nach Stoffaufnahme und entwickelten den Ver
dauungsapparat mit seinen chemischen und motorischen Reflexen. 

Durch die Reflexe wird aber die spezifisch psychoide Funktion nicht 
unnotig gemacht. Die Reflexe sind allerdings so selbstandig geworden, 
daB sie fiirsichallein funktionieren konnen, und manche chemischen Vor
gange gehen nicht nur in isolierten Zellen, sondern auch auBerhalb des 
organischen Zusammenhanges als einfache chemische Reaktionen im 
Reagenzglas vor sich, nachdem die entsprechenden Enzyme bereitge
stellt sind. Aber im unversehrten Organismus sind alle Funktionen mit
einander verbunden, jede hat auf alle andern Riicksicht zu nehmen, wird 
von den andern beeinfluBt und beeinfluBt sie, so daB die Psychoide als 
Ganzhei t nicht aufgehort hat zu existieren und zu dirigieren und das 
Interesse des Organismus zu fordern. So ist die Analogie zur Psyche 
eine vollstandige. 
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Eine besonders wichtige psychoide Funktion ist die Anpassung an 
die jeweiligen Bediirfnisse. Die animalische Tatigkeit, unser "Handeln", 
verlangt eine jeden Augenblick wechselnde, ganz bestimmte Blutver
teilung, bestimmten Funktionstonus von jedem Organ, Zurverfiigung
stellung bestimmter Sekrete und Inkrete in qualitativ und quantitativ 
richtigen Verhaltnissen usw. Das wird durch eine Hierarchie von 
Mechanismen besorgt. 1m GroBhirn, in engster Fiihlung mit den 
psychischen Funktionen, befinden sich die obersten regulierenden Zen
tren und unterhalb von ihnen wieder eine Reihe nicht nur nebeneinander 
sondern auch hintereinander geschalteter Apparate. Wird die Wirkung 
des obersten von diesen z. B. in Bezug auf die Blutverteilung durch 
Nervendurchschneidung unterbrochen, so gleicht sich die St6rung nach 
einiger Zeit so gut als m6glich aus. Wird die Peripherie ganz von ner
v6sem EinfluB zentralerer Ganglienapparate getrennt, so stellt sich auch 
dann wieder ein sich der Norm nahernder GefaBtonus her, der aber nur 
noch ungeniigende Riicksicht aufs Ganze nehmen kann. Psychoide 
Leistungen sind ferner die Anpassungen an Kalte und Warme, an be
stimmte Speisen, an muskulare Anforderungen und noch vieles andere. 
Dabei haben wir einige Stufen zu unterscheiden: in Warme und Kalte 
wird durch die gewohnten Reaktionen bestehender Apparate die Warme
ausgabe an die momentanen Bediirfnisse angepaBt. Werden aber auf 
langere Dauer neuartige Leistungen verlangt, wird der Organismus 
dauernd in eine kaltere oder warmere Umgebung versetzt, so passen 
sich die Reaktionen dauernd an die neuen Verhaltnisse an, so daB die 
zuerst iibertriebenen oder sonst nicht ganz giinstigen Reaktionen nun 
korrigiert und automatisch normale Verhaltnisse geschaffen werden, so
weit der Organismus sich umzustellen fahig ist. Dauern die neuen Ver
haltnisse iiber viele Generationen an, so wird offenbar die zuerst nur 
individuelle Anpassung eine hereditare. 

Auch sonst fiihren neue Erfahrungen eventuell zu Neukombinationen 
von Funktionen. Der Verdauungsapparat gew6hnt sich an bestimmte 
Speisen, er stellt die n6tigen Verdauungssafte und motorischen Funk
tionen schon bereit, bevor die Speise im Magen ist (Pawlowsche Asso
ziationsreflexe) usw. 

In der psychoiden Dynamik haben wir zu unterscheiden die Energie 
selbst und das Formende und Richtunggebende, das wir in den En
grammen sehen. 
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Die Energieform ist bis jetzt nicht naher definierbar. Sie braucht 
keine fiir das Leben spezifische zu sein; das spezifisch Vitale liegt in den 
Engrammen, die sie ekphoriert. Wir wissen nur, daB sie das Leben unter
halt und Engramme ihrer Funktionen hinterlaBt, von denen sie wieder die 
spezifischen Qualitaten bekommt. Die Physiologen denken daran, daB die 
negative Schwan kung im aktiven Nerven m6glicherweise nicht nur eine 
Begleitung des Neurokyms, sondem direkt die wirksame Energie anzeige, 
die dann die Elektrizitat ware. Wir wissen aber auch von anderen Geweben, 
daB sie bei Aktivitat negativ elektrisch werden - aber auch beim Absterben. 
Nach Bose ware (in der Pflanze) das Leben an irgendeine Art elektrischer 
Spannung gekniipft, indem beim Tode, der bei manchen auch langsam 
zunehmenden Schadigungen (Hitze, Gifte usw.) p16tzlich eintritt, so erheb
liche Mengen Elektrizitat frei werden, daB 500 sterbende Erbsen einen 
Menschen t6ten wiirden, wenn man diese Energien isolieren und konzen
trieren k6nnte. Immerhin wissen wir von keinen Elektrizitatswirkungen, 
die im einzelnen denen der Vitalkraft gleich waren: eine fast unbegrenzte 
Menge von auf- und abbauenden chemischen Prozessen einzuleiten und zu 
unterhalten in unabsehbarer Zahl von Qualitaten und von quantitativen 
Abstufungen und Kombinationen und Energien' frei zu machen und zu 
bestimmten Zwecken zu benutzen und andererseits irgendwie chemisch zu 
speichern. Das Wirksame miiBte also nicht die Elektrizitat als solche, sondern 
ihre Schwingungsform sein. Die Vermutung einer besonderen Energieart 
liegt aber immer noch nahe. 

Unsere Vorstellungen sind ganz unabhangig davon gewonnen, was 
fur eine Energie die psychischen und psychoiden Apparate betreibt, 
welcher Natur die Engramme sind und auf welche Art deren dynamische 
Ekphorien auf den Karper wirken. 

Da wir in Bezug auf diese Fragen gar nichts wissen, kannen wir auch 
keine Hypothesen aufstellen; aber gegeniiber dem bestandigen Einwand, 
man kanne sich die Sache uberhaupt nicht vorstellen, wird es gut sein, 
an einem Bild zu zeigen, daB man sich doch die Zusammenhange nach 
Analogie von Bekanntem den ken kanne. 

Nehmen wir zunachst als Beispiel die Psyche, die besser bekannt ist 
als die Psychoide, und benutzen wir das altbeliebte Bild der Schwin
gungen einer die Organe durchflieBenden Energie, deren verschiedene 
Kurvenformen den besonderen Funktionen entsprechen. Die Energie 
mage als die elektrische gedacht sein. Jeder Reiz erzeugt ein bestimmtes 
Schwingungssystem. Dieses hinterHiBt im Protoplasma ein Engramm, 
d. h. eine Veranderung, die den Ablauf gleicher oder ahnlicher Vorgange 
(Schwingungen) auf Anregung neuer Schwingungsyssteme bestimmter 
Qualitat ermaglit;hen. Man kannte die Engramme etwa als "Trans-
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fonnatoren" allgemeiner Vitalenergie in die spezielle Form friiherer 
Vorkommnisse (subjektiv: "Erlebnisse") auffassen. 

Uber die Natur dieser Engramme, d. h. worin die Tendenz zur 
Wiederholung ahnlicher Schwingungsformen, die gesetzte Veranderung, 
besteht, wissen wir nichts; wir kennen nur die erwahnten Analogien der 
Hysterese und der Veranderung von Kolloiden, die nach Belichtung 
mit einfarbigem Licht nur noch die betreffenden Strahlen zuruckgeben. 
In einer anderen GroJ3enordnung haben wir Engramme auf der Phono
graphenplatte. Diese letzteren sind aber etwas prinzipiell anderes inso
fern, als sie nicht direkt durch eine Energie, sondem durch den mate
riellen Stift zur Reproduktion des engraphierten Geschehens gebracht 
werden konnen. In Beziehung auf die Ekphorie ware passender der Ver
gleich der Engramme mit Saiten, die durch das Klingen die betreffende 
Abstimmung in Lange und Spannung bekamen. Dieser Vergleich hinkt 
indes auf dem andern Bein, weil wir uns nicht vorstellen konnen, wie die 
erst en Schwingungen die Saite abstimmen konnten, und weil jede Saite 
nur einen Ton geben kann. 

Von physischer Seite ist an die Engramme eine Forderung zu stellen: 
sie mussen sich, ohne an Intensitat einzubuJ3en, in der Substanz aus
breiten konnen mit der Vennehrung derselben und mit der Zellteilung, 
wo sie auf beide Tochterzellen ubertragen werden. So mussen sie von 
bestimmten Teilen des Eies oder des fruhen Embryos (den Organisatoren 
Spemanns) aus auf die Umgebung ubergehen, eberiso von dem Stumpf 
eines amputierten Gliedes auf die ihm aufgesetzte Knospe anderer Her
kunft. Diese Ausbreitung konnte allerdings sehr gut Ausdruck einer 
stofflichen Natur des Engramms sein; aber man kann sie sich auch als 
irgendwie der Substanz beigebrachte Veranderung anderer Natur vor
stellen. Wenn wir uns eine mehr oder weniger bestandige, in Bezug auf 
die anderen Funktionen unterschwellige Funktion (Ekphorie) der En
gramme vorstellen, wozu wir auch sonst Griinde haben, so ist diese Aus
breitungsfahigkeit so weit verstandlich, als man uberhaupt von Ver
stehen hier sprechen kann. Die Ausbreitung ware dann verwandt -
vielleicht identisch - mit der Diffusion der Engramme in der Himrinde 
(vgl. gegen Ende des Abschnittes), mit dem Nachrichtendienst der Zellen 
untereinander oder mit der Fortpflanzung des Kontraktionsreizes in 
den Muskelfasern und dem Ubergang desselben auf andere Fasern, z. B. 
im Herzen oder bei zwei Herzstuckchen im Extraplantat, die zusammen
wachs en und dann im Tempo des schnelleren gleichzeitig schlagen. 
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Bemerkenswert ist, daB die genischen Engramme ganz unabhangig 
von der Masse ihrer Trager erscheinen. Der Mensch hat nicht mehr 
Chromosomenmasse als der einfachste Organismus, wahrend die Indivi
dualintelligenz in deutlicher Abhangigkeit von der Quantitat der dem 
individuellen Gedachtnis dienenden Organmasse steht. Letztere wird 
aber abhangig sein von der Zahl der zu- und abgehenden Verbindungen. 

Sonderbarerweise zweifeln manche Leute noch an dem Begriff der 
Engramme herum. Mehrere ernste Wissenschafter haben sie mir gegen
fiber als bloBe Fiktion erklart; man habe ja gar keinen Beweis, daB sie 
existieren. So kann nur jemand sprechen, dem das Wort "Engramme" 
irgend etwas bezeichnet, das dem Mnemisten fern liegt. Sie sind etwas 
Tatsachliches, namlich die Veranderungen, die durch die Erlebnisse in der 
Psyche und Psychoide gesetzt werden und der vitalen Energie bei neuen 
Erregungen wieder eine ahnliche Form oder Wirkung verleihen, wie sie 
bei jenen Erlebnissen hatte. Man darf aber auch nicht mehr als das in den 
Begriff hineinlegen. Rignano u. a. haben die Engramme als aufgespeicherte 
Energien aufgefaBt. Ich finde keinen Grund zu dieser Annahme. Sie sind 
eine Disposition, die wirksam wird, wenn die psycho-vitale Energie sie 
"durchflieBt" - oder wie man es nennen will. Sie geben dann der Energie 
die Qualitat, etwa wie die Lange und Spannung einer Saite den in ihr er
regten Schwingungen oder die Ritze der Grammophonplatten den Be
wegungen der Membran. Sie sind es, die der amorphen Lebensenergie 
Qualitat oder Richtung geben. 

Viele finden sich deshalb mit dem Engrammbegriff nicht zurecht, wei 1 
sie wissen wollten, ob sie sich denselben psychisch oder materiell vorstellen 
soUten. Ffir den Identitatstheoretiker existiert die Frage nicht (s. S. 61), 
und wie der stramme Dualist sich mit der Tatsache abfindet, daB man die 
gleichen Engramme sowohl subjektiv wie objektiv (aus ihren Wirkungen) 
konstatiert, ist ihm zu fiberlassen. 

Es gibt auch Leute wie Lotsy und Hagedoorn, die den phylischen 
Engrammen, den Genen, eine absolute Konstanz zuschreiben und deswegen 
die Entwicklung bloB durch neue Mischungen der Gene erklaren k6nnen 
und sich vorstellen, daB die Zahne der Wirbeltiere potentia im Paramacium 
enthalten seien. Wenn auch die Engramme, wo wir sie am besten kennen, 
in der Psyche des Individuums (Hirnrinde), erst mit diesem sterben und 
im Psychoiden sich nicht nur fiber Generationen von Einzelwesen, sondern 
auch fiber die Arten hinaus erhalten, so k6nnen doch jederzeit neue erworben 
und alte gehemmt und wohl auch, wie in der Psyche, aus alten und neu 
erworbenen zusammen neue Kombinationen gebildet werden. 

Wenn die engraphierte Substanz wieder von einem neuen Wellen
system durchzogen wird, von dem eine Komponente gleich oder ahnlich 
("homophon") ist wie die, die das Engramm hervorgebracht hat, dann 
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muJ3 die Substanz speziell diese Schwingung besonders stark wieder
geben (darauf unter anderem beruht das Wiedererkennen und der 
Eindruck des "Schon-erlebten"). MitihrsindaberauchandereSaiten
oder Kurvenkomponenten, die bei der Engraphie mitklangen, funktionell 
verbunden, so daJ3 diese auch die Tendenz haben, mitzuklingen, auch 
wenn sie durch die neue Schwingung nicht direkt zum Resonieren ge
bracht werden. Damit ist eine bestimmte Schwingungsfunktion heraus
geho ben worden (Elemen tarform aller A b s t r a k t ion) , und zugleich 
bedeutet der Ubergang auf ein friiher mitklingendes System eine Asso
zia tion: eine gleichzeitige, wenn die auslosende Schwingung noch mit
klingt, eine sukzessive, wenn diese mit dem Fortschreiten auf die ekpho
rierte Schwingung aussetzt. In allen Hillen wirken die anderen Kurven
bestandteile irgendwie doch noch mit (Konstellation). 

Die Schwingungen im Gehirn losen je nach ihrer Art liber die Nerven 
die verschiedenen Veranderungen im Protoplasma aus, die wir 
kennen: Muskelkontraktionen, Sekretionen, Hinderung einer Degene
ration, Forderung einer Regeneration oder Hemmungen von Funktionen; 
oder es laufen bloJ3 innerhalb des Gehirns eine Anzahl sinnvoll zusam
menhangender Einzelkurven nacheinander ab (Denken). 

Je haufiger sich bestimmte Kombinationen von Wellensystemen 
wiederholen, urn so leichter klingen sie an, und zwar in der gleichen 
Ordnung (Beobachtungstatsache). 

N eu ankommende und ekphorisch erregte Wellensysteme konnen sich 
nun in der verschiedensten Weise kom binieren. Wenn in einemMedium 
Wellensysteme der gleichen Art aber von verschiedenem Verlauf aufein
ander treffen, so schwingt jeder bewegte Teil in der Resultante aller ihn 
treffenden Beschleunigungen. Er gibt aber die Bewegung nicht in der 
Form dieser Resultante weiter, sondern leitet jede Welle wieder isoliert 
in ihrer Richtung und Eigentiimlichkeit fort. So wird ein Punkt im 
Raum von allen Seiten von Lichtwellen getroffen; diese verschmelzen in 
ihm zur Resultante, gehen aber jeder fiir sich unverandert in der einge
schlagenen Richtung und Qualitat weiter. So vereinigen sich in einer 
Symphonie die Tone zu einer Kurve, die der Phonograph als Einheit 
notiert, das Cortische Organ aber wieder in einzelne Tone zerlegt, die 
ihrerseits von dem Gehirn (der Psyche) wieder kombiniert werden zur 
Gesamtwirkung der Symphonie, aber auch zu Teilgruppen, Melodien, 
Zusammenklangen, dem Spiel eines bestimmten Instrumentes, der Sing
stimme einer Person usw. Auch in der lebenden Substanz miiJ3te das 
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gleiche schwingende Substrat eine beliebige Menge von verschiedenen 
Schwingungen gleichzeitig und nacheinander tragen konnen. Wenn nun 
eine soIche Substanz Mneme besitzt, so besteht nach Ablauf einer jeden 
Schwingungskurve - sehr abgekiirzt ausgedriickt - eine Tendenz, die
selbe wieder sich abspielen zu lassen. WeIche Wellenkombination von 
vielen assoziierten im einzelnen Fall aktuelle Bedeutung bekame, wird 
von dem EinfluB anderer Wellensysteme mitbestimmt, die zu gleicher 
Zeit oder bald nachher oder vorher durchgehen. (Vgl. unten: Aufmerk
samkeit.) 

Die Wellensysteme im Kortex mit seinem individuellen Gedachtnis 
haben die Eigenschaft, in bestimmten Kombinationen bewuBt werden 
zu konnen, von innen gesehen zu werden, oder wie man sich ausdriicken 
mag. Die Erinnerung ist ein bewuBtes Wiederanklingen eines friiher 
engraphierten Systems. 

Neben den personlich erworbenen psychischen Engrammen gibt es 
von den .AJmen ererbte phylische mit Fokalstelle im Hirnstamm (soweit 
sie die Psyche angehen), die mehr oder weniger energiegeladen sind, jede 
in der Richtung einer bestimmten Art Aktion, die Triebe und In
s tinkte. Diese widersprechen einander oft, hemmen oder fordern sich, 
aber in der Regel entsteht eine zweckentsprechende gemeinsame Resul
tante, weIche wir den Willen nennen, wenn wir sie uns als bewuBt vor
stellen. 

Wenn auch vorlaufig der Vergleich psychisch-psychoider Elementar
vorgange mit Schwingungen gar nichts als ein Bild sein darf, so ist es 
doch nicht ausgeschlossen, daB es der Wirklichkeit entspreche. Es ver
anschaulicht sehr viel von dem wirklichen Geschehen und laBt sich in 
allen Einzelheiten der psychischen Vorgange durchfiihren. Von unserer 
Psychoide ist folgendes festzuhalten: Die Vorstellung einer Substanz, 
die mit den verschiedensten Schwingungen vibrieren kann und davon 
isolierbare und ekphorierbare Engramme aufbewahrt, enthebt uns der 
Schwierigkeit, daB wir fur die Molekiilverbindungen, die die ungezahlten 
zu vererbenden Eigenschaften reprasentieren sollten, in der Chromatin
substanz eines Keimes keinen geniigenden Platz finden. Die Vorstellung 
von Schwingungen zeigt uns auch die Moglichkeit des Zusammenwirkens 
verschiedener Engramme sowohl in ihrer Integration als ein Ganzes (vgl. 
die Kurve des Symphoniekonzertes), wie in beliebigen Teilkombinationen, 
die z. B. in der Psychoide der Bildungstendenz eines Schultergiirtels mit 
vorderer Extremitat, aber auch nur der einer Oberarmpfanne oder einer 

Bleuler, Mechanisffius-Vitalismus ---Mnemismus. 7 
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einzelnen Zelle derselben entsprechen wiirden. Die Psyche als eine Ein
heit anzusehen sind wir so gewohnt, daB wir unter normalen Umstanden 
die Verschiedenheit und oft Unvereinbarkeit der einzelnen Strebungen 
iibersehen. In der Pathologie aber kommt es nicht so selten vor, daB die 
Psyche ganz gespalten ist, daB die verschiedenen Strebungen nicht nur 
einander hemmen konnen, sondern mehr oder weniger isoliert vonein
ander funktionieren. So haben wir Spaltungen der Personlichkeit, Tei
lungen in BewuBtes und UnbewuBtes, automatisches Arbeiten von 
Untereinheiten usw. In der Psychoide besteht natiirlich der Zusammen
hang und Zusammenklang aller einzelnen Funktionen ebenfalls. 

Unter dem Bilde der Schallkurve eines Konzertes sind auch die ein
zelnen Funktionen der Psyche und der Psychoide in ihren verschiedenen 
Kombinationen und in ihren Verh1iltnissen zueinander und zum Ganzen 
hiibsch vorstellbar. J ede Funktion sei, wie etwa ein von einem be
stimmten Instrument gegebener Akkord oder ein Melodiesatz, reprasen
tiert durch eine bestirnmte Teilqualitat bzw. ein Teilstiick der Kurve. 
Sie kann unter Umstanden ganz scharf von allen andern, oder auch nur 
von einzelnen derselben, isoliert sein, etwa wie die verschiedenen gleich
zeitigen Darbietungen in den Radios der Erde von den einzelnen Emp
fangsapparaten isoliert werden; oder die Funktion kann in enger Ver
bindung und gegenseitiger Beeinflussung mit allen oder einer groBeren 
Zahl anderer ablaufen. Die Teilqualitaten konnen sich aber auch zu 
bestirnmten Gruppen enger verbinden, die man sich zunachst in verein
fachter Weise als summierte Kurven vorstellen mag, obschon natiirlich 
die Vereinigung von Begriffen nie eine bloBe Summe, sondern eine Neu
bearbeitung der betreffenden Engramme liefert (Eiche + Buche = 
"zwei Baume" oder ahnliches). Diese Gruppierungen besitzen wieder 
ihre relative Selbstandigkeit. Solche Verbindungen auf psychischem Ge
biet sind die Verbindungen von Vorstellungen einzelner Dinge zU einem 
Allgemeinbegriff. In vielen Reaktionen hat das Ganze - in der Psyche 
die Person - die Fiihrung und ist das eigentlich Handelnde, wobei es 
als Resultante einer Anzahl assoziativ zusammengehoriger Strebungen 
oder Strebungskomplexe erscheint. Jedenfalls nehmen unter normalen 
Umstanden die einzelnen Aktionen Riicksicht auf die andern Tendenzen, 
soweit diese jeweilen in Betracht kommen konnen; namentlich unter 
dem EinfluB des Ganzen stehen die meisten Aktionen, auch wenn sie 
uns als isolierte oder selbstandige erscheinen. Diese Verbindungen oder 
Beeinflussungen sind aber nicht in absolutem Sinne zu denken, sondem 
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in allen Abstufungen yom Maximum bis zu Null. Dnd die Variationen 
k6nnen dynamisch starker und schwacher sein oder extensiv reicher 
und armer an Assoziationen. 

Wie beim Radio der Empfangsapparat eine bestimmte Wellenquali
tat isoliert zur Wirkung kommen laBt, so ist auf psychischem Gebiete 
die Aufmerksamkeit der Analysator, der einzelne Teilkomponenten 
heraushebt, aber auch wieder zu neuen Gruppen verbindet, die wieder 
ihre homophonen Engramme in entsprechender Anordnung (Assoziation) 
im Neben- und Nacheinander ekphoriert. Natiirlich ist auch die Auf
merksamkeit nicht etwas, das von auBen an die Kurve herankame, sondern 
die Resultante der aktuellen gerichteten Tendenzen. Wir k6nnen uns 
etwa vorstellen, daB sie diejenigen Komponenten der Kurve verstarke, 
die ihrer Richtung entsprechen, andere abschwache, wodurch die "homo
phonen" (Semon) Assoziationen gebahnt, die heterophonen ausge
schlossen werden. Es ist das die Formulierung, die dem Tatbestand der 
Wirkungen der "Ergie" in der Psyche (Triebe, Affekte, Wollungen) am 
ehesten gerecht wird. 

Auf dem Gebiete der Psychoide haben die Einzelfunktionen eine 
relativ gr6Bere Selbstandigkeit; aus selbstverstandlichen Griinden: 
Wachsen, Verdauen, Blutumlauf, Atmen, Warmeregulation, iiberhaupt 
aIle vegetativen Funktionen miissen ja nebeneinander ablaufen k6nnen, 
ohne sich zu st6ren, wahrend umgekehrt die animalischen Funktionen 
fast nur als Einheit (der Person) handeln k6nnen. 1m Prinzip aber 
ist die Einheit der Psychoide und das Verhaltnis der Teil
funktionen zum Ganzen ganz gleich wie in der Psyche und 
in der Konzertkurve. lch hoffe, daB man nun nicht mehr von 
Atomismus und Zersplitterungstheorie rede (vgl. auch S. 63ff). Natiir
lich ist es leichter, sich die Einheit vorzustellen bei der Psyche, die wenig
stens als bewuBte Funktion in dem klein en Raum des GroBhirns lokali
siert ist, als bei der den ganzen K6rper einnehmenden Psychoide. In 
der Formulierung, daB jeder K6rperteil, jede Funktion in einem bestimm
ten Organismus nur eine bestimmte Form haben k6nne, ist immerhin 
die Vorstellung seit langem verbreitet, wenn auch selten konsequent zu 
Ende gedacht. Es gibt auch Leute, die aus der Schrift, aus den Gestal
tungen der Hand merkwiirdig viel iiber die Art der anderen Funktionen 
herauslesen k6nnen, und noch einmal sei betont, daB das Ganze vor den 
Teilen da ist und im kompliziertesten K6rper immer noch das Wesent
liche bleibt. 

7* 
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Die Lokalisation der Teilfunktionen, die in der Hirnphysiologie 
eine so groBe Rolle spielt, ist fUr den groBten Teil der psychoiden Reak
tionen etwas Selbstverstandliches, da die Korperorgane, die Trager der 
einzelnen Funktionen, meist scharf voneinander geschieden sind. Nur 
in dem kleinen Raum der Keimzelle bzw. der Chromosomen bestehen 
besondere Verhaltnisse, die einige Ahnlichkeit mit der Lokalisation der 
zentralsten Hirnvorgange haben. 1m Prinzip ist anscheinend in dem 
gleichen Teil einer lebenden Substanz eine beliebige Zahl von Engram
men moglich. Die Assoziation ist also im Prinzip nicht eine Verbindung 
zwischen verschiedenen Orten, sondern bloB eine funktionelle zwischen 
verschiedenen Engrammen, die am namlichen Ort, aber auch entfernt 
voneinander lokalisiert sein konnen. 1m Hirn wird das Lokale offenbar 
in erster Linie bestimmt durch die Zusammenhange, vor allem die zu
fUhrenden und abgehenden Leitungen. Es ist aber keine Frage, daB 
z. B. in der Hirnrinde "Foci" (v. Monakow) liegen, die eine besondere 
Wichtigkeit fur einzelne Funktionen besitzen, so daB durch Schadigung 
einer solchen Stelle die Funktion bis zur Unmoglichkeit geschwacht 
werden kann (Aphasien usw.). Aber an allen eigentlich psychischen 
Funktionen ist doch ungefahr die ganze Rinde beteiligt, wenn wir auch 
noch lange nicht klar sind, inwiefern. Ahnlich mogen die VerhaItnisse 
der Entwicklungsengramme, der Gene, zum ganzen Keirn sich gestalten. 
Die als Sitz der Gene aufgefaBten Stellen in den Chromosomen konnten 
Foci sein, von denen aus sich die Engramme bis in das Zellprotoplasma 
verbreiten wurden, etwa wie man sich vorstellt, daB die Sehrinde der 
notwendige Focus zur Aufnahme und Reproduktion der optischen Emp
findungen ist, daB aber von da aus die ganze Rinde im Sinne dieser 
Engramme beeinfluBt und an den Reproduktionen irgendwie beteiligt 
wird. Wenn sie jetzt auf tausendstel Millimeter in den Chromosomen 
lokalisiert werden, so erinnert das sehr an die Hirnlokalisation zu den 
Zeiten von Hitzig bis Munk. 

VIII. Engramme als ontische und phylische 
Entwicklungsfaktoren. 

A. Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften. 

Das seit Darwin immer mehr umstrittene Problem der Vererbung 
erworbener Eigenschaften laBt sich nur durch die mnemischen 
Vorstellungen der Psychoide lOsen. Fur viele ist allerdings die Bejahung 



-- 101 -

der Frage deshalb schon ausgeschlossen, weil die experimentellen Be
weise fehlen sollen. Fiir uns ist die Schwierigkeit des Nachweises selbst
versHindlich, weil nur relativ stabile Arten sich erhalten k6nnen. Auch 
wenn keine einzige Tatsache innerhalb unserer Beobach
tung zuganglicher Zei tra ume die Vererbung erworbener 
Eigenschaften erharten wiirde, miiBten wir sie postulieren, 
und wenn auch nur ein unbestreitbarer Fall existierte, ware sie als auch 
direkt bewiesen zu betrachten. Es ist unrichtig, zu schlieBen, das Resul
tat der darauf hinzielenden Anstrengungen sei so sparlich, daB man es 
direkt als negativ bezeichnen miisse. Wenn das Resultat noch so spar
lich, aber nicht Null ist, so ist es positiv. Bezeichnend ist, daB die Pala
ontologen, die die Ubersicht iiber die Zeit haben, die Frage eher bejahen 
m6chten, wahrend die Biologen mit ihrer kurzfristigen Beobachtung sie 
fast einstimmig mit einem kategorischen Nein beantworten. Sie k6nnen 
sich nicht denken I wie und deshalb auch nicht daB eine Vererbung er
worbener Eigenschaften stattfinde. (Vgl. Abschnitt II.) 

v. Bertalanffy u. a. haben es als unverstandlich empfunden, daB 
"die aufgespeicherten Erfahrungen" sich in einer bestimmten Entwicklung 
des Embryo auBern sollen. Schon wenn man mit Rignano wirklich akku
mulierte Energie annimmt, so ist das gar nicht undenkbar. Auch die 
physische Energie kann gespeichert, irgendwie latent sein, bis sie ausgelost 
wird (elektrische Akkumulatoren, Starke in den Pflanzen usw.); warum soIl 
sie nicht in einer bestimmten "Melodie" aktiv werden, wie z. B. in einer 
Rakete. Nach der mnemischen Theorie allerdings ist der Vorgang noch 
selbstverstandlicher. 

Manche legen mit v. Bertalanffy Gewicht darauf, daB der lebende 
Organismus etwas "Historisches" sei, nicht verstehbar ohne Mitberiick
sichtigung der Vergangenheit. Urn klar zu sein, haben wir aber zweierlei 
Bedeutungen der Vergangenheit auseinanderzuhalten: Auch ein Gebirge ist 
in seiner Struktur nur historisch zu verstehen als Folge von Niederschlag, 
Aufwerfung, Faltelung, Dberschiebung, Abtragung usw., und in gleicher 
Weise erkHirt sich die Eigenart des Vogelfliigels gegeniiber z. B. dem einem 
gleichen Bediirfnis dienenden Fledermausfliigel aus der Entstehung des 
einen aus dem Vorderbein des Sauriers, des anderen aus der Hautfalte 
zwischen Vorder- und Hinterbein. Etwas prinzipiell anderes ist es, wenn 

I Viele formulieren den Einwand geradezu: Es ist unmoglich (nicht 
nur undenkbar), daB der Vorgang der auBeren Gestaltung die Chromosomen 
des Keimes beeinflusse. Ihnen ist zunachst mit der Logik des Mechanisten 
zu antworten: Man kann nicht behaupten, etwas sei einer Funktion unmog
lich, wenn man nicht weiB, was sie alles leisten kann. Zweitens aber kennen 
wir Funktionen, die solches leisten konnen, die mnemischen. 
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die Vergangenheit in der Mneme als Erfahrung gestaltend auf die Organis
men wirkt, wenn Nutzen und Schaden Anpassungen hervorbringen. Dieser 
letztere Begriff des Historischen ist als selbstverstandlich in der Mneme 
enthalten und braucht deswegen in unseren Zusammenhangen nicht weiter 
hervorgehoben zu werden. 

1m Prinzip des Gedachtnisses liegt cs, daB Funktionsreihen, die oft 
in gleicher Ordnung abgelaufen sind, schlieJ31ich, wenn einmal angeregt, 
sich wieder "automatisch" abspielen. Ein hypothetischer Urprotist sehe 
sich nun bei einer gewissen GroBe genotigt, sich Zll teilen, weil das Ver
haltnis von atmender Oberflache zum Inhalt ein ungiinstiges geworden 
ist. Bei der Teilung wird er eine gewisse Reihenfolge der Einzelvorgange 
innehalten, die sich aus den aktuellen Umstanden ergeben. Wiederholt 
sich das und hat er Gedachtnis, so wird diese Teilung spater leichter 
auslosbar sein, vielleicht z. B. schon bei einer bestimmten KorpergroBe, 
auch wenn einmal bei giinstigen Umstanden die Atmung es noch nicht 
verlangt. Jedenfalls fixiert sich ein Kettenreflex (phaseogene Ekphorie, 
"melodischer" Ablauf, v. Monakow) der Teilung, indem, wie man es 
auffaBt, die Vollendung der einen Stufe immer das folgende Glied 
auslost. 

Spater tritt Arbeitsteilung ein. So habe der Lebling eine besondere 
Zelle zur Besorgung der Lokomotion ausgebildet, die z. B. eine Wimper 
oder GeiBel tragt. Die SchOpfung dieser Zelle und das Bediirfnis nach 
derselben ist engraphiert (sowohl in der Hauptzelle wie in der neuen 
motorischen Zelle). Kommt es zur Vermehrung, so muB die Bewegungs
zelle, die fiir eine Funktion spezialisiert ist und eine begrenzte GroBe hat, 
ohne besonderen AniaB nicht mitmachen. Es wird also unter Umstanden 
nur eine von beiden Tochterzellen von der vVimperzelle begleitet sein. 
Die leer ausgehende hat aber das Bediirfnis nach dem Bewegungsorgan 
engraphisch mitbekommen und ebenso den Weg, auf dem dasselbe ge
baut worden. Sie wird also durch einfache Assoziation sich eine soIche 
Zelle regenerieren. 

Die Bewegungszelle muB sich nun im Laufe der Zeit verschiedenen 
Verhaltnissen anpassen. Das ist moglich, weil ihre Mneme Erfahrungen 
sammelt. Zugleich erfahrt aber auch die Hauptzelle, ob der Bewegungs
apparat, den sie geschaffen, den Bediirfnissen entspricht. Bei der Kon
tinuitat des Plasma in den Teilungen erstreckt sich diese Erfahrung 
nicht nur i.iber die Dauer einer Generation, sondern iiber die gesamte 
Generationsreihe, ganz wie wenn es sich urn ein einziges Individuum 



- 103 -

handelte. Es ist ja Erfahrungstatsache, daB bei einfacher Teilung im 
Gegensatz zur geschlechtlichen Vermehrung auch individuell erworbene 
Engramme regelmaBig auf die Tochterzellen iibergehen. Die Engramme 
der Entstehung und des Baues der Wimper und das der guten und 
schlechten Bewegungserfahrung miissen auch bei der Hauptzelle mitein
ander assoziiert werden. Diese lernt also kennen, welche Gestalt und 
Einrichtung der Wimperzelle die optimale ist und wird eine dement
sprechende Zelle bilden. Wird nun die Arbeitsteilung weiter getri~ben, 
werden mehr Spezialzellen gebildet, so daB ihre Gesamtheit zum Soma, 
die Hauptzelle aber zur Keimzelle wird, so bleiben natiirlich die mne
mischen Zusammenhange mit ihrer Mutterzelle (dem Keirn) erhalten und 
damit die Moglichkeit der phylischen und ontischen Entwicklung durch 
dies en Mechanismus. 

Wenn wir bis jetzt vorausgesetzt haben, daB die Keimzelle (friihere 
Hauptzelle) direkt empfinde, ob die aus anderen Zellen bestehenden 
Organe giinstig oder weniger giinstig funktionieren, so wird diese Vor
stellung bei groBeren Leblingen, deren Korperzellen nicht alle mit der 
Keimzelle in Beriihrung sind, unmoglich. Die in den Genitalien eines 
Saugers sich entwickelnde Keimzelle konnte nur indirekt aus dem all
gemeinen Befinden auf Richtigkeit der Funktion anderer Organe 
schlie Ben , hatte aber meistens keine genaue Kenntnis, wo und welcher 
Art eine spezielle Funktion zu korrigieren ware. Da haben wir auf den 
allgemeinen "N achrich tendiens t" abzustellen, durch den jeder Kor
perteil, jede Zelle zu "wissen" bekommt, was in allen andern geschieht, 
d. h. so beeinfluBt wird, daB sie miteinander an der gemeinsamen Auf
gabe zusammenarbeiten konnen (naheres Psychoide S. 30££.). So kennen 
alle Zellen den Bauplan des Ganzen und des Teils, den sie bilden helfen, 
und wissen z. B. bei Regenerationen, was fUr eine Teilaufgabe die andern 
Zellen iibernehmen und in jedem Augenblick durchfiihren und welche 
also ihnen zufallt. Nun hat man allerdings das ganz willkiirliche und 
hochst sonderbare Dogma aufgestellt, daB die Keimzellen eine Aus
nahme machen und von der allgemeinen Benachrichtigung ausgeschlossen 
sein sollen. Wir folgen aus mancherlei Griinden diesem Gedankensprung 
nicht und setzen voraus, daB auch die Keimzellen benachrichtigt werden, 
wenn die Mittelzehe des Protohippus verlangert wird. Wir miissen nicht 
einmal annehmen, daB sich nun aus ZweckmaBigkeit eine besondere 
Einrichtung fiir die Benutzung dieser Nachrichten geschaffen habe. Die 
Zellen machen ja nicht die gleichen Abstraktionen wie der beobachtende 
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Biologe; es gibt £Ursie naturlich nicht einen abstrahierten Begriff "Ver
langerung der Mittelzehe", sondern eine Art Begriff, in dem neben dem 
der ablaufenden oder abgelaufenen Verlangerung der Zelle auch die 
Tendenz zur Verlangerung mit dem Bedurfnis besser springen zu 
k6nnen und der Hebelwirkung beim Springen und mit dem Gefiihl des 
Vorteils des guten Springens usw. zu einer Einheit verbunden ist. Wenn 
also eine Benachrichtigung stattfindet, so muB der Keirn diese gleich als 
Tendenz zur VerHingerung an die bestehende Tendenz zur Bildung der 
Zehe und des FuBes uberhaupt assoziieren oder in diesem Sinne die 
Bildungsrichtung verandern, wie wir bewuBt oder unbewuBt irgendeinen 
Handgriff verandern, wenn wir erfahren haben, daB es eine bessere Aus
fuhrung gibt. So kommt der Keirn dazu, die fiir den Lebling n6tigen 
oder nutzlichen Anpassungen zu realisieren. 

Naturlich kann der Vorgang der Trennung von Keimbahn und Korper 
auch anders verlaufen sein, indem z. B. die Fortpflanzungsfunktion fruher 
selbstandig wurde und sich mit einem besonderen Trager von der Haupt
zelle trennte, als diese noch einen gro!3eren Teil der ubrigen Funktionen 
auf sich vereinigte. Das vergleichende Studium der mannigfachen Fort
pflanzungsarten primitiver Organismen konnte vielleicht Anhaltspunkte zur 
genaueren Feststellung des Herganges der Keim-Somatrennung geben. 

Die Vorstellung, daB die Keimzelle des Metazoons die Engramme 
durch ungezahlte Generationen behalte und verwerte, indem sie sie zurn 
Aufbau der neuen Generationen verwendet, mag manchem auf den 
ersten Blick leicht zu abenteuerlich erscheinen. Wenn aber Gedachtnis 
da ist, so gibt es keinen Grund dagegen, sondern nur Grunde, diese 
Konsequenz zu ziehen. Wenn die Mneme uberhaupt die Rolle spielt, 
die wir ihr zuschreiben, so muss en die Engramme unbegrenzte Dauer 
haben [auch im individuellen Gedachtnisapparat gehen die Engramme 
nicht durch das Alter zugrunde; das sogenannte "Abblassen" der inneren 
Bilder ist etwas ganz anderes (Naturgesch. der Seele, 91)]. AuBerdem 
sehen wir das Fortdauern sogar von Engrammen, die seit dem Bestehen 
der Art nicht mehr benutzt worden sind, in den (allerdings nicht haufig 
konstatierten) A ta vismen, wenn z. B. bei einer Krabbe ein KieferfuB 
zuerst in der phylisch alteren Form des Gangbeines regeneriert wird, urn 
erst spater sich in einen KieferfuB zu verwandeln. 

Die Entwicklung des Embryos und die Vererbung durfen wir 
uns also etwa folgendermaBen vorstellen : 1m Keirn stecken die Engramme 
der Entwicklung und der spateren Funktionen. Sie sind zunachst latent, 
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wei! nichts ihre Tatigkeit auslost (ekphoriert) oder weil die chemischen 
Voraussetzungen fehlen, oder aus beiden Griinden zugleich. Die En
gramme, die das Soma bilden, sind in gleicher Weise miteinander ver
bunden, wie wenn wir etwas auswendig lernen oder eine Randfertigkeit 
bis zum Automatismus iiben, oder wie bei einem Kettenreflex. Sobald 
ein Stadium erreicht ist', wird dadurch automatisch das folgende aus
gelost. 

Wie chemisch und histologisch und morphologisch der Aufbau des 
Korpers zustande kommt, wissen wir noch nicht. Wir denken aber an 
die Analogie, daB z. B. Licht- und Warmeschwingungen chemische Wir
kungen besitzen und unter Umstanden auch den Aufbau der Materie 
beeinflussen. So konnten die unendlich verschiedenen Engrammwellen 
in ihren Kombinationen moglicherweise auch einen Organismus auf
bauen - aber ich darf nicht vergessen, daB wir dariiber nichts wciter 
wissen. 

Der erschreckend einfache Begriff der "Gene" darf uns nicht ver
leiten, im Organismus eine bloBe Summe der durch sic vertretenen 
Eigenschaften zu sehen. Man kommt vielleicht der Wirklichkeit am 
ehesten nahe, wenn man sich vorstellt, daB ein Gen den Ganzorganis
mus so beeinfluBt, daB er eine bestimmte "Eigenschaft" hervorbringt. 
Man vergesse auch nicht, daB der Genbegriff nur von den von Men
del erfaBten Tatsachen ausgeht und in seinen Beziehungen zum Ge· 
samtorganismus durchaus noch nicht geklart ist. Man kennt ja die 
Mendelgesetze bis jetzt nur von einer verhaltnismaBig geringen Klasse 
von Eigenschaften, die namentlich Rassencharaktere sind, also Neben
sachen betreffen. Wie sich das Reer der andern Eigenschaften, z. B. 
Einteilung in Rumpf und Glieder, Atmung durch Lunge oder Kiemen, 
Zweiaugigkeit, Symmetrie usw. zu den Genen verhalte, ist noch ganz 
dunkel. 

Ebenso haben wir noch gar keine Vorstellung, wie die bei phyli
schen Anpassungen in Betracht kommenden Erbmassen zu begrenzen 
sind. Der langere FuB verlangt andere Bildung von Knochen, Ge-

I Natiirlich gibt es eigentlich gar keine Stadien, sondern nur eine kon
tinuierliche Linie der Entwicklung; aber wir miissen sie in Stiicke zerlegen, 
wie der Mathematiker eine Kurve, die er berechnen will, in Differentiale 
zerlegt. So ist auch der Ausdruck etwas zu schematisch, daB der Ketten
reflex die Folge der im Laufe der Generationen erworbenen Assoziationen 
vieler Kettenglieder sei. Es gibt nur einen Faden, keine Kette. 
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lenken, Muskeln, Hufen, GefaBen und noch mehr; Wle wird das alles 
zusammengefaBt? Es ist im Obigen, urn nicht mit neuen und doch 
nicht klar zu umschreibenden Begriffen operieren zu mussen, fur alle 
Arten von Erbmassen immer nur der Ausdruck "Gene" gebraucht 
worden; ich vermute aber, daB wir mit dem bipolaren einfachen Gen
begriff nicht auskommen, wenn wir einmal die phylische Entwicklung 
des PferdefuBes der gar die des Vogelflugels aus dem Vorderbein ver
stehen wollen, wobei ohne weiteres einleuchtet, daB es sich urn aus
gedehnte Modifikationen der Erbmasse als eines Ganzen handelt. 

B. Was kann man von der Vererbung erworbener Eigenschaften 
erwarten? Und was nicht? 

In der Literatur bestehen daruber hochst unbiologische Vorstellungen. 
So schon uber den Begriff der "Eigenschaft": Das beriihmte Fehlen 
eines Schwanzes als direkte Folge einer Amputation bei den Vorfahren 
ware z. B. sicher keine biische "Eigenschaft". Schon deshalb kann 
man nicht erwartcn, daB solche Verstiimmelungcn sich vererben, auch 
wenn alle wirklichen Eigenschaften yom Korper erworben und yom 
Keirn vererbt sind. Nach Schwanzamputation ware denkbar eine zu
nehmende Regenerationsmoglichkeit des Schwanzes oder dann die Er
werbung der Eigenschaft, ohne Schwanz auszukommen. Erst wenn das 
letztere geschehen ware, dann konnte sekundar in vielen Generationen 
sich das unnotig gewordene Organ zuriickbilden. Nur auf dies em Um
weg konnte dabei die Schwanzlosigkeit eine neu erworbene Eigenschaft 
werden. 

Ein e benso fundamen tales V er kennen der Biologie is t es, wenn man er
wartet, alte allgemein notwendige Eigenschaften anderten sich in wenigen 
Generationen. Eine Art, die sich auf irgendwelche Zufalligkeiten ein
richten wiirde, ware doch bald ausgestorben. Dauerfahig ist bloB eine 
Art, die sich denjenigen Situationen, die durch ihre Haufigkeit besonders 
wichtig sind, bestmoglich anpaBt; die Individuen, die in ausnahmsweise 
Verhaltnisse kommen, diirfen und miissen zugrunde gehen. In dieser 
Beziehung ist es geradezu possierlich, wie der Mechanismus bestandig 
argumentiert, "Vererbung erworbener Eigenschaften ist in keinem FaIle 
nachgewiesen, also existiert sie nicht", dann aber irnmer wieder - auBer 
in der voriibergegangenen Episode der groBen Mutationsspriinge - be
tont, daB die zur Entwicklung fiihrenden Veranderungen nur unsicht
bare Schritte machen konnen, wobei er nicht merkt, daB er damit seine 
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ganze vorhergehende Argumentation wieder iiber den Haufen wirft, die 
auf der Voraussetzungberuht, daB Vererbung erworbener Eigenschaften 
in wenigen Generationen sichtbar sein miiBte. 

Und dennoch ist der experimenteIle Nachweis der Vererbung er
worbener Eigenschaften nicht hoffnungslos. Es gibt natiirlich nicht nur 
sehr konstante Eigenschaften, sondem auch solche, die relativ labil sind, 
teils, wie wir annehmen miissen, weil sie jiinger sind, teils aber auch, 
weil auBere Umstande eine gewisse Anpassung wiinschbar machen. In 
Betracht kommen, wie leicht zu verstehen, meistens nicht Eigenschaften, 
die die Arten unterscheiden, eher Merkmale von Lokalrassen. Zwischen 
variabeln und labilen Eigenschaften bestehen selbstverstandlich aIle 
Dbergange, ja die anatomisch labilen lassen sich in die bloB funktioneIlen 
zurUckverfolgen, in denen das namliche Tier je nach der Umgebung 
z. B. die Farbe wechselt. Oder Salamander konnen so leicht aus nasser 
und kalterer in trockenere und warmere Umgebung kommen und tau
schen deswegen die Typen Feuersalamander und Alpensalamander in 
Bezug auf Zahl und Entwickltmgsstadiurn der Jungen bei der Geburt 
leicht innerhalb weniger Generationen aus. 

So gibt es ja auch jetzt schon eine Menge von anscheinend gelungenen 
Experimenten in Bezug auf Farbenanpassung, Kultur- und Verwilde
rungseinfliisse, Klimaveranderungen, Umwandlung des Fortpflanzungs
modus bei Salamandem oder der Geburtshelferkrote usw. I (Siehe auch 
McDougall, S.80). Man disputiert sie aber weg, und ich selbst bin 
nicht der Meinung, daB wirklich aIle diese Resultate als Tatsachen ge
sichert seien oder eindeutige Beweise waren. Ich vermag aber, weil nicht 
Biologe, den Wahrscheinlichkeitswert der einzelnen Beobachtungen 
nicht zu schatzen; dagegen mochte ich zeigen, daB die Prinzipien, auf 
die sich ein groBer Teil der Einwande stiitzen, falsch sind. 

Eine Eigenschaft, die in wenigen Generationen verandert werden 
kann, ist eine (relativ) labile Eigenschaft. Nun will der Mechanist, urn 
eine Vererbung erworbener Eigenschaften annehmen zu konnen, ver
langen, daB eine solche Veranderung pli:itzlich fest bleibe, auch wenn 
der Lebling wieder in die normalen Umstande zuriickgebracht werde. 

I Wahrend des Druckes sehe ich, daB J o11os (Experm. AuslOsung von 
Mutat: "Naturwissenschaften" I9, I72 [193IJ) durch Temperatureinfliisse 
auf nacheinander folgende Generationen von Drosophila Summierungen 
von gleich gerichteten Veranderungen gefunden hat, die er als Mutationen 
betrachtet. 
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Hat sich aber eine Eigenschaft durch Versetzung des Leblings vom 
Wasser aufs Trockene in wenigen Generationen geandert, so muB sie sich 
aus den gleichen Grunden bei der Versetzung ins Wasser ebenso rasch 
oder noch rascher wieder zuriickandern. Eine allen Einfliissen gegeniiber 
stabile neue Art oder Rasse durch Anpassung kann man in wenigen 
Generationen nicht erwarten. Wir diirfen aber annehmen, daB die Ver
anderung stabiler werden konnte, wenn sie durch viele, sehr viele, Gene
ration en unter den betreffenden Umstanden weitergeziichtet wfude. 
Einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrund dazu geben Eigenschaften von 
Lokalrassen, die durch Warme- oder KalteeinfluB herarigeziichtet werden 
konnen, aber in Gegenden mit entsprechend anderer Temperatur als 
stabile Rassenvariationen angesehen werden miissen'. 

So ist die Ausrede, es handle sich bei dies en zur Norm zuriickkehren
den Variation en nicht um Vererbung von Eigenschaften, sondern urn 
voriibergehende Schwankungen auf auBere Einfliisse innerhalb der 
"Reaktionsnorm", also urn eine Aktivierung latenter Anlagen, nicht 
mehr giiltig, sobald sich die erworbene Eigentiimlichkeit auch nach der 
Riickversetzung in die friiheren Verhaltnisse nur wenige Generationen 
vererbt. Das Vererbte ist dann nicht die Eigenschaft als solche, die ja 
wirklich potentia in jedem Individuum beider Variationen vorhanden 
ware, sondern es besteht darin, daB von den vielen Moglichkeiten sich 
nun gerade die neue durchsetzt und die friiher manifeste latent ge
worden ist, d. h. eben die Akti vierung einer bestimm ten Anlage 
von mehreren. 

Ein Spezial£all der mechanistischen Auffassung dieser Art von Varia
tionen ist die Ausrede des A ta vism us, die z. B. bei der im Wasser 
bleibenden Geburtshelferkrote angewendet wird. Die erworbene Eigen
schaft ist die Aktivierung eines anderen Brutmechanismus von den zwei 
(oder mehreren) immer vorhandenen Moglichkeiten. Kammerer glaubt 
sogar nachgewiesen zu haben, daB die Eigenschaft beim Mannchen 
dominant, beim Weibchen rezessiv seiz. 

Da die Kultur (abgesehen von Mutationen und Neukombinationen von 
Genen) bei den verschiedensten Pflanzen (und auch bei domestizierten 
Tieren) immer die namliche Gruppe von Veranderungen hervorbringt 

I Pic tet: Genetique exper. dans ses rapports avec la variation et 
l'evolution. Schweiz. Naturf. 1922, 244 U. A. 

2 Vererbung erzwungener Formveranderungen. Arch. Entw.mechan. 
45, 364 (1919) und vorher. 
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(s. S. 32), rniissen wir annehrnen, daB diese Folge von allen Organisrnen 
angehiirenden Reaktionsforrnen auf Milieueinfliisse seien. Bei den alteren 
Kulturpflanzen sind sie aber erblich geworden, und bei den jiingeren ver
starken sich die neuen Eigenschaften in der Generationsfolge bis auf eine 
gewisse Hiihe, urn sich bei Verwilderung wieder abzuschwachen. 

Dber die Ausrede der Parallelinduktion siehe "Psychoide". 

Die meisten und die wichtigsten Eigenschaften miissen also (relativ) 
stabil sein, weil sie Reaktionen auf die dauernden Eigenschaften der Um
welt darsteIlen; so haben sie auch ein hohes phylisches Alter, das nach 
begriindeter Annahme die Stabilitat verstarkt (oder bedingt?). Von 
solchen stabilen Merkmalen kann man nicht erwarten, daB 
sie sich im Laufe der dem Experiment zuganglichen Zahl 
von Generationen verandern. Eigenschaften, die sich an oft hin
und herwechselnde Umstande angepaBt hatten, sind (relativ) labil und 
in der jetzigen Form phylisch neueren Datums. Diese kann man 
m6glicherweise in wenigeren Generationen umwandeln; sie 
mussen dann aber, wenn ihre Trager in die friiheren Um
stande zuriickversetzt werden, ebenso leicht wieder die 
fruhere Form annehmen. 

Die Gegner der Vererbung erworbener Eigenschaften legen darauf 
Gewicht, daB bei Protisten individuell erworbene Fahigkeiten sich zwar 
bei der Vermehrung durch einfache Teilung erhalten, bei Kopulation 
aber verschwinden. Nun ist das nicht ganz richzig. Es gibt FaIle, wo 
das Erlernte auch die Kopulation iiberdauert (z. B. Widerstandsfahig
keit gegen Warme I ), und umgekehrt verschwindet das Gelernte manch
mal auch bei einfacher Teilung. Es handelt sich also nicht um einen 
prinzipiellen Unterschied zwischen geschlechtlicher und ungeschlecht
licher Vermehrung, sondern offenbar um das eben besprochene Prinzip. 
Es ist ein Vorteil, wenn an eine bestimmte Situation neu angepaBte 
Reaktionen erhalten bleiben, so lange sich die Si tua tion immer 
wiederhol t. Ein zu gutes Gedachtnis, d. h. eine Fixierung von Reak
tionsformen, die der nachsten Veranderung der Umstande widersprechen, 
wiirde den Lebling in Gefahr bringen. Wechselnden Umstanden k6nnen 
sich nur wechselnde Reaktionsweisen anpassen. Soweit die Umstande 
durch die Generationen stabil sind, diirfen die ihnen entsprechenden 

I Jollos: Z. f. induktive Abstarnrngslehre 24 (1921) in Kronfeld: 
Entwicklungstheoretische Grundlagen. Brugsch u. Lewy: Handbuch 
der Individualpathologie. \Vien-Berlin: Urban & Schwarzenberg 1925/6. 
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Reaktionen nicht wechseln. Eine Situation kann aber auch im Wechsel 
stabil sein, d. h. bestimmte Reaktionsarten konnen miteinander ab
wechseln; dann muB der Lebling sich bald der einen, bald der andem 
Form anpassen konnen. So ist es nicht ein "unentwickeltes Gedachtnis", 
wenn das Infusor unter Umstanden nach einer halben Stun de schon eine 
eben eingelemte Reaktion "vergessen" hat und sie wieder lemen muB, 
sondern dieses "Vergessen" ist eine Notwendigkeit - ausgenommen fUr 
die hochsten Geschopfe, die unter den verschiedenen im Gedachtnis auf
gespeicherten Reaktionsarten die fill einen speziellen Fall giinstigste 
auswahlen konnen. Aber auch fUr den Menschen noch ist dieses Prinzip 
nur in sehr beschranktem MaBe durchzufiihren. Seine hohe Anpassungs
fahigkeit besteht gerade darin, daB eine scharfe Trennung zwischen den 
der Art - und ihrer Stammeltem bis manche Artgeneration zuriick -
notwendigen gleichen Reaktionen und den immer wieder von Umstanden 
zu Umstanden und sogar von Individuum zu Individuum wechselnden 
Bediirfnissen gemacht wird. Den ersteren dient (auBer der Psychoide) 
die phylische, angeborene Psyche, gebildet hauptsachlich von den Ergien, 
der Zahl der Instinkte mit allem, was zu ihnen gehort, den letzteren 
unsere Lempsyche, das individuelle Gedachtnis der Hirnrinde, das -
charakteristisch genug - mit jedem Individuum ausge16scht wird und 
gerade dadurch der folgenden Generation die volle Freiheit laBt, den 
verschiedensten Situationen auf neue Arten zu begegnen. 

Vererbung erworbener Eigenschaften und Rassenver
besserung und -verschlechterung beim Menschen. Es ist keine 
Frage, daB man das Keimplasma durch allerlei chemische und physika
lische Mittel (Nahrung, Temperatur, Rontgenstrahlen usw.) beeinflussen 
kann, natiirlich kaum anders als im Sinne von Schadigungen. Wo so1che 
Defekte plotzlich eintreten und sich fortpflanzen und iiberhaupt genau 
wie genische Eigenschaften verhalten, zahlt man zur Zeit diese Vorkomm
nisse zu den Mutationen. Letztere sind - wenigstens zum Teil- als 
Reaktionen der Organismen auf irgendwe1che auBeren Einfliisse (ein
schlieBlich gewisse Bastardierungen) anzusehen. 

DaB ein direkter chemisch-physikalischer EinfluB einmal die Keim
substanz so verandere, daB gerade die von uns als giinstig angesehenen 
Engramme starker, die als ungiinstig betrachteten schwacher, die iibrigen 
gar nicht verandert zur Wirkung kommen, ist nicht anzunehmen. Zu 
erwarten und erwiesen ist nur, daB man auch im allgemeinen auf diese 
Weise die Lebenskraft schadigen und Entwicklungshemmungen hervor-
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bringen kann, die erblich sein konnen. DaB das Engranun tragende 
Kolloid je irgendwie "gestarkt" werden konne, so daB die Lebenskraft 
und die Widerstandsfahigkeit des spateren Organismus gegen schadliche 
Einfliisse erhoht wiirde, damit ist - wenigstens in absehbarer Zeit -
nicht zu rechnen. Es wiirde aueh z. B. zurn "Heraufziiehten" im mora
lisehen Sinne gar niehts niitzen; die sehlimmen Triebe miiBten doeh 
wohl in gleicher Weise mehr Kraft zur Verfiigung bekommen wie die 
guten. 

Dagegen ist ein Hinaufziiehten auf dem natiirliehen Wege iiber die 
Erfahrung denkbar. Wenn Generationen von Mensehen ihre Hemmungen 
gegeniiber sehlimmen Antrieben und die Freude an guten Strebungen 
moglichst vie 1 iiben, so ist geradezu anzunehmen, daB das die Keime in 
gleiehem Sinne beeinflusse. Wie viele Generationen aber bis zu einem 
bemerkbaren Aussehlag notwendig sind, bleibt noch im Dunkeln. Man 
bekommt aber den Eindruek, daB gerade die moralisehen Instinkte beim 
Kulturmensehen im guten und sehlimmen Sinne labil geworden seien, 
und daB unser ganzes soziales Instinktleben reeht stark anpassungsfahig 
an das Verhalten und die Bediirfnisse unserer Mitmensehen sei. Der 
Elterninstinkt ist entschieden in wenigen Generationen sehwaeher ge
worden; das Raehegefiihl ist abgesehwaeht (zu dem allerdings vorlaufig 
nieht weniger unangenehmen Ressentiment) und fehlt in vielen Er
wagungen ganz. Die Rauflust entziindet sieh weder in Bezug auf einzelne 
noeh auf Volker so raseh wie friiher, und die Gegenvorstellung und 
Gegentriebe stellen sieh raseher ein und bekommen mehr Gewalt. Ieh 
weiB wohl, daB bei allen solchen Anderungen komplizierte Verhiiltnisse 
und gewiB auch Auslese mitwirken; aber ieh glaube nieht, daB man die 
Mogliehkeiten einer anlagcmaBigen Anderung der Instinkte leugnen 
konnte. Die Zunahme der Vorsieht bei MeDougalls Ratten und viel
leieht aueh Paw lows Mausen innerhalb weniger Generationen steht 
doeh der Vorstellung absoluter UnbeeinfluBbarkeit entgegen. 

Aueh im Verstand sollten gewisse Fahigkeiten durch Obung ver
bessert werden konnen, und es scheint ja wirklieh, daB die Kulturvolker 
in den letzten 20000 Jahren einen gewissen Fortsehritt gemaeht haben; 
doeh moehte ieh es nicht sieher behaupten. Ieh lege aueh keinen groBen 
Wert auf diese Art Fortsehritt, solange man den Verstand ebensowohl 
urn Andere auszubeuten oder sonst zu plagen benutzt, wie urn einander 
das Leben zu erleiehtern. 

Eines immerhin kann der mit Voraussieht und Verstand begabte 
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Mensch fUr die zukiinftigen Generationen tun: er kann gewisse S c h a
digungen des Keimplasmas, wie die durch Alkohol, vermeiden, 
und er kann durch Erzieh ung die Nachfolgenden ziemlich weitgehend 
beeinflussen, daB sie weniger Freude am Plagen Anderer und mehr 
Lust am Wohltun haben, wodurch sofort Leid vermindert wiirde und in 
den folgenden Generationen eine Verbesserung der Anlage denkbar ware. 

Schlimm ist nur unsere kulturelle Gegenauslese: Schutz der 
Schwachen oder Defekten bis zur Vermehrungsfahigkeit, starkere Kin
derreduktion bei den uns wertvoller Scheinenden, Krieg usw. 

Immerhin kann wenigstens die Theorie nicht so pessimistisch sein 
wie die meisten Erbbiologen. Ob in der Praxis etwas mit unseren Kennt
nissen anzufangen ist, ist eine andere Frage. Jedenfalls kann man Ande
rungen in wenigen Generationen nur von der Auslese erwarten. 

IX. Leistungsbereich der Psychoide. 

Zweckhaftes Handeln ist nur moglich, wenn man die Folgen des 
Handelns "kennt". Kennenlernen kann man sie bloB durch die Er
fahrung, die durch die Mneme fixiert wird. Was die Psychoide nicht 
durch die Erfahrung gelernt hat, kann sie nicht anwenden. Selbstver
standlich ist hier in erster Linie nicht die individuelle Psychoide ge
meint, sondern die der Vorfahrenreihe bis und mit dem "Probanden", 
die in mnemischem Sinne ein Kontinuum darstellt analog dem Keim
plasma bei Weismann. Das Erbgut, das eine ganze Art gestaltet, kann 
natiirlich nicht von einzelnen, sondern nur von der groBen Masse der 
friiheren Geschlechter in ihrem Neben- und Nacheinander iibermittelt 
werden. Schon deshalb liegt es im Prinzip der Psychoide, daB nur 
Erfahrungen, die sich immer wiederholen, nutzbare En
gramme fiir die folgenden Genera tionen hin terlassen kon
nen. Die Psychoide kann sich nicht nach Bediirfnissen von Einzelnen 
oder nach einzelnen Vorkommnissen einrichten I und ebensowenig fUr 
aIle moglichen speziellen Situation en , die der Art begegnet sind oder 
noch begegnen werden. Sie brauchte dazu eine unendliche Menge von 
Apparaten und Funktionsweisen, von denen manche auch unvereinbar 
mi teinander waren. 

'Und der Mechanist will unter anderem deshalb nicht an ein Zweck
prinzip glauben, weil der Molch seine im Laboratorium herausgenommene 
Linse nur durch eine ungeniigend durchsichtige ersetzen kann. 
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Auch Griinde der Dauerfahigkeit gegeniiber der Auslese sprechen in 
gleicher Richtung. N ur Anpassungen an Situationen, auf die die meisten 
Artgenossen zu reagieren haben, sind arterhaltend.' Ferner nur An
passungen an lange dauernde Situationen. Bei einer Art z. B. mit jahr
lichem Wechsel der Generationen ware eine Labilitat der Eigenschaften, 
die in einem auBergewohnlich nassen Jahre die physiologischen und 
psychischen Funktionen auf Nasse einstellte, nur schadlich, weil die 
Generation des nachsten trockenen Jahres hilflos ware. Dnd gar eine 
Art, deren Individuen viele Jahre leben, miiBte ihrem Keimplasma ein 
jedes Jahr wachsendes Chaos von Befehlen und Gegenbefehlen iiber
mitteln. So sind z. B. die Instinkte ausgezeichnet geeignet, Individuen 
und Art zu erhalten, gehen aber oft im einzelnen fehl, wenn eine selten 
vorkommende Schwierigkeit iiberwunden werden soUte. Der Hund ist 
gewohnt, nach einer N ahrung, die in der Hohe hangt, zu springen; ist sie 
fiir ihn auf diese Art nicht erreichbar, so wird er doch bis zur Erschopfung 
danach springen und gar nicht nach einem andern Auskunftsmittel 
suchen, z. B. einen Stuhl herbeizustoBen. Das in einer relativ einfachen 
Situation und bei einem Tier, das in hohem Grade auch personliche Er
fahrungen benutzen kann. 

Die Funktionen konnen auch nur fUr eine gewisse Breite der Inten
sitat von Reiz und Reaktion eingerichtet sein; schwache Reize mit fein 
abgestufter Reaktion wiirden eine andere chemische, physikalische und 
psychoide Konstitution verlangen als starke. Es ist kein Einwand gegen 
das ZweckmaI3igkeitsprinzip, wenn eine auBergewohnlich starke Reizung 
des hemmenden Vagus zu tot1ichem Herzschock fiihrt tIIO). Wir 
konnen unsere mechanischen und elektrischen Apparate auch nur fUr 
bestimmte GroBenordnungen der Energie oder der Empfindlichkeit 
konstruieren. 

Zur richtigen Reaktion ist auch das notig, was wir mit psychischen 
Ausdriicken als Kenntnis der reaktionsauslosenden Situation 
und als Benachrichtigung der Psychoide von den Dmstanden 
bezeichnen konnen, Wenn durch einen Medianschnitt von vorn eine 
Planaria etwas tief eingeschnitten wird, bekommen die beiden Kopf
halften nicht mehr geniigenden Bericht von der Existenz der andern 
und erganzen diese, so daB schlieI31ich unniitzerweise zwei ganze Kopfe 
vorhanden sind. Eine volle Dbersich t iiber die Si tua tion und 
Herausfinden dessen, was daran fUr die zweckvoUe Reaktion gerade das 
Wesen tliche ist, ware nur von einem aUwissenden Wesen zu verlangen. 

Bleuler, Th'lechanismus-Vitalismus-Mnemismus. 8 
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Die niederen Organismen reagieren in der Regel iiberhaupt viel 
weniger auf eine ganze Situation als der iiberlegende Mensch; das Aus
schlaggebende sind meist Teilkomponenten, und zwar sehr haufig nur 
unwesentliche. Die Aasfliege benutzt ihre gut entwickelten Augen nicht 
zur Auffindung der Brutgelegenheit, sondern laBt sich bloB vom Geruch 
leiten und legt ihre Eier auch an eine Blume mit Aasgeruch. Die An
regung zur Absonderung der verschiedenen Verdauungssafte geht nicht 
von den chemisch bzw. physiologisch wichtigen Bestandteilen, EiweiB, 
Kohlehydraten, Fetten aus, sondern von begleitenden Duft- und Ge
schmackstoffen. Eine bewegungslose Fliege, der Spinne nahe gebracht, 
wird nicht gepackt, dafUr geM die Spinne auf die Stimmgabel hin, deren 
Vibration einer bestirnmten Stelle des Netzes mitgeteilt wird. Unser 
Korper schwitzt auch im heiBen Bade, wo der Zweck der Abkiihlung 
nicht erreicht werden kann. 

Eine der wichtigsten Begleiterscheinungen ist die L us t. Sie ist nor
maliter ein Ausdruck des zu Erstrebenden, Niitzlichen, wird aber -
nicht zum wenigsten auch beirn Menschen - zum Selbstzweck. Das 
Geschopf sucht Lust, auch wenn sie schadlich ist, z. B. auf chemischem 
Wege mit Hilfe von Alkohol oder Kokain. Dem Unteroffizier ist der 
Drill das Ziel geworden. Der Lehrer priigelt oft unniitz; es ist eine 
Generaltendenz, das"Prinzip", das ihn dazu veranlaBt. 

Die Einfachheit solcher Reaktionen auf eine Teilkomponente der 
Situation ist sehr haufig sekundar, Folge von Abkiirzungen oder 
Kurzschliissen. Wir haben z. B. Griinde, anzunehmen, daB urspriing
lich die Absonderung des Magensaftes fUr EiweiB wirklich durch die 
Anwesenheit von EiweiB im Verdauungsorgan angeregt worden sei und 
daB erst sekundar die Geschmacksstoffe, die das EiweiB in der Nahrung 
begleiten, assoziativ an die Stelle des Nahrungsstoffes getreten sind', wie 
schon der Anblick der Flamme das Zuriickziehen des Fingers des ge
brannten Kindes veranlaBt. DaB Geschmackstoffe die Fiihrung bekom
men, mag daher kommen, daB sie ein starkeres oder naherliegendes 
Reizmittel sind als das chemisch wenig aktive EiweiB, das ja fiir uns auch 
keinen Geschmack hat. Auch Instinkthandlungen werden oft (odermeist?) 
durch nebensachliche Reize angeregt; so wenn eine Elster auf Benetzung 
des Schnabels aIle Bewegungen des Badens auf dem Trockenen macht. 

I Jedenfalls hatten unsere feuerlosen Urahnen auf andere Geschmacks
stoffe zu reagieren als die spateren Bratenesser. 
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In andern Fallen ist der auslosende Teilreiz von Anfang an allein das 
Wirksame: Eine Menge Tiere fliichten sich nicht vor ihren Feinden, 
sondern vor jedem sich nahemden Gegenstande, weil sie die Unter
scheidung der sich bewegenden Dinge in gefahrliche und ungefahrliche 
nicht machen konnen. Es ist sogar in vielen Fallen nicht einmal die 
Annaherung, die die Flucht bewirkt, sondem nur die rasche Verande
rung in der Nahe, wie wir daraus ersehen, daB die Tiere auch fliehen, 
wenn etwas plotzlich sich von ihnen entfernt. Auch der Mensch kann 
noch erschrecken, wenn jemand, der vorher ruhig war, plotzlich davon
springt. 

Die Psychoide muB wie die Psyche auch die W ege kennen, auf denen 
ein Ziel erreicht werden kann. Ein Beispiel aus dem psychisch-physischen 
Grenzgebiet: Man kann nicht direkt eine Erektion oder Absonderung 
von EiweiBverdauungssaft suggerieren, aber die Suggestion gelingt, 
wenn man die Vorstellung einer erotischen Situation bzw. der Einnahme 
einer eiweiBhaltigen Speise mit bekanntern Geschmack erregt. Zwischen 
dem bewuBten Willen und der Absonderung eines bestimmten Ver
dauungssaftes gibt es eben keine direkte Verbindung, wohl aber ist die 
Geschmacksempfindung und damit die Geschmacksvorstellung durch tag
liche Erfahrung enge mit der Absonderung assoziiert. Wenn ein Dunkel
tier das Auge nicht mehr braucht, so ware es ihm am einfachsten, das
selbe nicht mehr zu bilden. Der Organismus kennt aber keinen direkten 
Weg zur Ausschaltung oder Hemmung der Augenanlage. Er kennt aber 
den Weg, den die Entwicklung gegangen ist, und geht ihn nun in um
gekehrter Richtung: das Auge wird angelegt und dann riickgebildet. 
Die Psychoide laBt die Scholle nicht gleich sich als ein asymmetrisches 
Tier entwickeln, sondem macht den Umweg iiber die phylisch altere 
symmetrische Form. 

Die Psychoide kann, soweit wir wissen, nur im AnschluB an den 
konkreten Fall "iiberlegen" und also auch nm nach naheliegenden Ana
logien handeln. Sie kann nicht theoretisch in verschiedenen logischen 
Gliedem einen Fall setzen, der nicht gegeben ist, also sich zum voraus 
klar machen, was zu tun ware, wenn ein bestimmter Fall eintrate. Sie 
kann also nicht ein "Experiment in Gedanken" machen, wie es der er
findende Mensch so oft tut. Deshalb vermag sie nur kleine Schritte I zu 

I Eigentlich sind, abgesehen von den Mutationen, die meisten Ver
anderungen kontinuierlich, wie das \Vachsen einer Pflanze; der Ausdruck 

8* 
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tun. Sie kann nicht die optimale Lange der Pferdezehe vorausberechnen 
und dann auf einmal ausfiihren. (Das ist einer der Griinde, warum ich 
nicht an die Mutationen im Sinne von de Vries glaube.) Sie kann auch 
nicht auf einmal neues Material verwenden. Wenn etwa einem Vogel 
sich der Schnabel als zu wenig hart fUr gewisse neue Aufgaben als Waffe 
oder als BeiBwerkzeug erwiese, so konnte er keinen aus Eisen machen, 
ohne daB Aonen der Bekanntschaft mit den Eigenschaften des Eisens 
im Korper vorausgegangen waren. Zuerst miiBte er die chemischen 
Prozesse der Ausscheidung und Ablagerung von Eisen erfahren und 
dann die physikalischen Eigenschaften des Metalls bemerkt haben. Aber 
auch dann konnte er den homemen Schnabel nicht gleich durch einen 
eisemen ersetzen; er miiBte irgendwo zur Verstarkung etwas von dem 
neuen Material beigeben und es dann nach MaBgabe der Erfahrung all
mahlich vermehren unddieHomsubstanz entsprechend vermindem. lch 
glaube sogar, daB es unter gewohnlichen Umstanden der Vogelpsychoide 
nicht "einfallen" konnte, die gewohnte Homsubstanz in Schnabel oder 
Krallen z. B. durch den sonst noch viel benutzten Kalk zu verstarken, 
wenn sie diesen bis jetzt nirgends zu ahnlichem Zwecke als Bestandteil 
eines lnstrumentes, das nach auBen wirken solI, benutzt hat. Sie kann 
sich eben nicht "besinnen", was sie machen solI. Hingegen konnte sie 
leicht durch eine zufallige Erfahrung darauf kommen, Knochen vom 
Kopfskelett in den Schnabel hineinwachsen zu lassen, oder etwas ahn
liches. 

Dennoch kann die Psychoide die beiden Wege der Abstraktion 
benutzen, indem sie einmal aus einer Kombination von Empfindungen 
die wichtige heraushebt, oder dann aus verschiedenen Erfahrungen das 
Gemeinsame unter Abspaltung alles iibrigen zu einer Einheit zusanunen
setzt. Letzteres geht ganz nach Art der Bildung von Allgemeinbegriffen 
in der Psyche. Da im ersteren Fall dasjenige, worauf der Organismus zu 
reagieren hat, das Wichtige ist, geschieht die Heraushebung eigentlich 
automatisch, ohne daB man sich eine psycheartige Wirkung denken 
muB, indem irgendein Apparat nur auf eine bestimmte Teilfunktion eines 
komplizierteren Vorganges reagiert, so z. B. die Speichelsekretion nicht 
auf das ganze Geschehen des Speiseeinnehmens, sondem auf einen be
sonders sauren oder bitteren Geschmack. 

"Schritt" ist deshalb nicht ganz passend; doch weiB ich keineu bess ern . 
Immerhin kann man sich die Annaherung jeder einzeluen Generation an 
das Ziel als Schrittchen vorstellen, die sich nach und nach summieren. 
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Eine Art Abstraktionsvorgang, analog der Heraushebung eines 
Dinges aus dem Chaos der Sinneswahrnehmungen ist wohl auch die 
Gliederung der lebenden Substanz in die verschiedenen Korperteile bzw. 
Organe. 

So, wie in soIchen Kurzschliissen Einzelheiten aus assoziativen Zu
sammenhangen gelOst werden, konnen umgekehrt Einzelheiten zu Ganz
hei ten ("Gestalten" nach einem modernen Ausdruck) zusammengefiigt 
sein. So mu13 bei der Regeneration eines Gliedes jeder Teil des Regene
rationsgewebes nicht nur wissen, was aIle andern machen, sondern auch 
aIle diese Teilkenntnisse zusammenkombinieren zu etwas, das analog 
ist der psychischen Vorstellung der Form und der Anatomie und Histo
logie des auswachsenden Gebildes in jedem Augenblick, sonst konnte es 
nicht "wissen", was noch weiter zu tun ist; lmd auBerdem muB jede 
Untereinheit ("Zelle") irgendeinen Begriff davon haben, was endlich er
reicht werden solI, etwas wic einen Bauplan in sich kcnnen. Bei der 
normalen Entwicklung konnte man sich den Bauplan wegdenken, indem 
einfach jedes erreichte Stadium als phasogenen Reflex die Entstehung 
des folgenden auslOst. Da aber, wo auf einem abnormen Wege ein Er
satz beschafft wird, kann die Leitung des Vorganges wohl nur durch das 
Ziel der endgiiltigen Gestalt geschehen. 

Man kann sich auch die wichtigste Einheit, das Ganze der ober
sten Stufe, "die Psychoide", als eine Resultante des Zusammen
wirkens der Funktionen der einzelnen Zellen vorstellen. Genetisch und 
in Bezug auf seine Bedeutung ist natiirlich das Ganze das Primare' , die 
Vorstellung aber, daB ein Ganzes aus seinen Teilen besteht, ist uns so viel 
gelaufiger als die umgekehrte, daB wir nicht einmal einen guten Ausdruck 
dafiir besitzen, wenn wir unter der letzteren Voraussetzung Ganzes und 
Teile einander gegeniiberstellen sollten. Wir sind also fast gezwungen, 
die Psychoide uns bildmaBig als aus den Einzelfunktionen zusammen
gesetzt zu denken. Auch so ergibt sich die Einheit ganz von selbst, da 
jede Zelle Nachrichten von dem Sein und Handeln der andernz erhalt, 
die miteinander assoziiert werden miissen. Wir haben uns ja vorzustellen, 
daB im unversehrten Organismus eigentlich nichts ohne Mitwirkung des 
Ganzen geschieht, obwohl die einzelnen Funktionen noch vor sich 

1 Siehe S.63 ff . 
2 Mit Verstand zu verstehen: ich denke nicht, daB z. B. mehr oder 

weniger abgestorbene EpithelzeUen noch einen wesen,tlichen aktiven Anteil 
an dem Geschehen im iibrigen Korper nehmen kOnn,en. 
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gehen konnen, wenn sie nicht mehr mit dem Ganzen verbunden sind -
sogar im Extraplantat - oder wenn wenigstens ihre dirigierenden Ner
venverbindungen unterbrochen sind. 

Eine ganze Menge von Vor- und Nachteilen einer bestimmten Orga
nisation, die die Ursache von Veranderungen sind, muB die Psychoide 
als Ganzes "empfinden" (d. h. von ihr beeinfluBt werden und darauf 
reagieren). Es kann ja keine Frage sein, daB nicht nur "der FuB" , 
sondem das ganze Pferd den Vorteil der langeren Extremitat fur das 
Springen erfahren und folglich an dem Verlangem des Gliedes teilhaben 
muB. Die Regenerationen lassen sich selbst nach Fischer nur "vom 
Ganzen aus verstehen". 

Bei dem geringen Abstraktionsvermogen ist fur die Psychoide Ver
such und Irrtum das wichtigste Mittel zu Erfindungen, d. h. zu neu
artig angepaBten Aktionen oder Reaktionen. Dahin gehort es, wenn bei 
einem Knochenbruch in aller Geschwindigkeit ein unformlicher Kallus 
gebildet wird, von dem dann das technisch Oberflussige wieder abgebaut 
wird und dessen innere Struktur nach MaBgabe der Beanspruchung 
nach und nach ihre Formen erhalt. Eine Art Versuch und Irrtum ist es 
auch, wenn in anscheinend zielloser Verstreuung der Pflanzensamen und 
in Wanderungen der Tiere immer wieder versucht wird, ob nicht da oder 
dort die Moglichkeit der Existenz einer weiteren Art des Lebendigen 
vorhanden sei. Auf rein vegetativem Gebiet konnte ich sonst nicht viele 
sichere Beispiele von Versuch und Irrtum erwahnen, obgleich ich uber
zeugt bin, daB dieser Art Anpassung auch in den Korperfunktionen der 
einzelnen Organism en keine geringe Bedeutung zukommt. Dagegen muB 
die Artentwicklung auf diese Weise vorgehen. Der Unterschied gegen
uber der mechanistischen Auffassung liegt dann darin, daB das Tasten 
nicht etwas Zufalliges ist, sondem ein Ziel hat, daB es die prinzipiell 
zweckmaJ3igen Aktionen nicht nur nicht ausschlieBt, sondem neben 
ihnen nur eine untergeordnete Rolle spielt, und vor allem darin, daB bei 
dieser Art Tastens in erster Linie die Mneme und nicht die Aus
lese die gefundenen gunstigen Eigenschaften fixiert. Am 
bekanntesten ist Versuch und Irrtum in dem Benehmen niederer Tiere, 
wo Psychoide und Psyche noch nicht getrennt oder nicht zu unter
scheiden sind. Und beim Menschen muB richtungsloser Versuch und 
Irrtum die Quelle der meisten technischen Fortschritte gewesen sein, 
bis auf den hochsten Kulturstufen die abstrakte Oberlegung der wich
tigste Weg zu Erfindungen wurde. DaB man recht weit kommen kann 
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ohne wissenschaftliche Grundlagen, dafiir nur die Beispiele der vielen 
komplizierten Pfeilgifte oder die Manipulationen der Entgiftung von 
Nahrungsmitteln, oder der Umstand, daB alle bekannten Pflanzen mit 
koffeinartigen Stoffen seit vordenklichen Zeiten benutzt wurden, oder 
die Verwendung der Ameisenkiefer zur antiseptischen Wundnaht. 

Was die in tellektuellen Fahigkei ten der Psychoide betrifft 
- ich hoffe, der Ausdruck werde verstanden -, dariiber mogen einige 
Andeutungen geniigen. Wie gesagt, kann die Psychoide, soviel wir 
wissen, nicht weitgehend abstrahieren. Vor allem aber sehen wir sie 
verhaltnismaBig wenig die individuellen Erfahrungen verwerten --- nicht 
nur deswegen, weil wir die Benutzung personlicher Erlebnisse durch das 
animalische System einer Psyche zuschreiben, die vegetativen kurz
zeitigen Anpassungen aber wenig beriicksichtigen. In Bezug auf die 
phylischen Erfahrungen dagegen sind ihre Leistungen bewunderungs
wiirdig. Wie unbeholfen ist der mit allen unsern wissenschaftlichen und 
technischen Hilfsmitteln miihsam erbauteAeroplan in Konstruktion und 
Funktion gegeniiber dem Flugapparat cines Vogels! Wie weit kame 
unsere Psyche, wenn sie nur den einfachsten lebenden Organismus aus
denken und zusammensetzen miiBte, auch unter der Voraussetzung, da:B 
sie das Material dazu besaBe und ihr die Prinzipien bekannt waren? 
Was kostet es fiir ein Studium, unter recht schematischen Verein
fachungen die giinstige Konstruktion fiir Tragkraft und Widerstand 
gegen Verbiegen und Torsion zu finden, wie sie jeder Knochen zeigt? 
Auf was fiir einer uniibersehbar komplizierten Benutzung physikalischer 
Gesetze beruht die subtile Verteilung des Elutes an die Organe! In 
raffinierter Weise benutzt die Psychoide die chemischen Eigenschaften, 
baut sie auf und ab, koordiniert sie, stellt sie einander gegeniiber, 
alles ohne Chemie studiert zu haben - es ware auch einem psychi
schen Verstand niemals moglich, z. B. das Gleichgewicht aller chemischen 
Korper eines Organismus zu iibersehen, auch wenn er alle diese Korper 
kennen wiirde. An die Instinkte sei nur im allgemeinen erinnert. All 
das muB wohl nicht durch abstrakte Dberlegung, sondern durch aktives 
oder passives Ausprobieren erreicht worden sein auf Grund des Ge
dachtnisses, das erlaubt, die Erfahrungen zu sammeln, zu benutzen, das 
Wesentliche yom Unwesentlichen zu scheiden und gegeniiber neuen Ver
haltnissen Assoziationen z~ bilden, die wir in der Psyche als Analogie
schliisse bezeichnen wiirden. Solche Leistungen sind moglich auch ohne 
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Gehirn und unter Umstanden mit einer ganz geringen Menge Substanz 
iiberhaupt. Auch hier kann die Zeit nicht nur Kraft, sondern auch Sub
stanz ersparen, wozu wir in der Psyche eine Analogie besitzen, da der 
Geistesschwache mit geringerer Hirnsubstanz lange Zeit und meist viele 
Wiederholungen braucht, wo der Intelligentere mit gut ausgebildetem 
Gehirn in einem Augenblick das Richtige findet. 

In ironischem Sinne von einer "iibermenschlichen Intelligenz" der 
Zellen zu sprechen (92), oder zu formulieren, die Entelechien miiBten 
intelligenter sein als "eigentliche Seelen" (93), oder einen Widerspruch 
darin zu sehen, wenn sie andern Aufgaben gegeniiber "dumm", aber nicht 
intelligenzlos erscheint (103), ist nicht richtig, wenn auch gewisse vita
listische Anschauungen AnlaB dazu geben. Zunachst einmal darf man 
nicht von vornherein als Unsinn ansehen, daB die Psychoide im ganzen 
oder in gewissen Richtungen intelligenter sein konnte als die Psyche. Wa
rum denn nicht? In Wirklichkeit handelt es sich aber um zwei verschiedene 
Arten von Intelligenz, deren Grenzen sich nicht decken; die psychoide 
Intelligenz ist auch die der Instinkte. Diese Intelligenz ist eine phylische, 
die in Aonen Zeit hat zum Ausprobieren, sich nach einer unendlichen 
Zahl von Erfahrungen zu rich ten und sich so auf ein Optimum einzu
stellen - aber nur fiir Durchschnittsverhaltnisse. Die Rindenintelligenz 
(nicht die Instinkte) des Menschen, die als Typus des Psychischen zu 
gelten pflegt, ist eine individuelle, ist nicht an ererbte Inhalte gebunden, 
sondern verfiigt frei iiber die personlichen und die durch die Sprache 
vermittelten Erfahrungen der Vor- und Mitwelt und besorgt deswegen 
die rasche Anpassung des Einzelfalles an neue Aufgaben. Prinzipiell 
beruhen beide auf der namlichen Funktion der Mneme, Erfahrungen in 
den Dienst der Strebungen zu stellen. 

DaB sich indessen auch die Psychoide so gut wie unsere vielberiihmte 
Psyche irren kann, sollte nach dem Gesagten selbstverstandlich sein. 
Da sie nur aus Erfahrung die Bediirfnisse und die Mittel zu deren Be
frieq.igung kennen kann und bei ihrem geringen Abstraktionsvermogen 
Analogieschliisse sie nicht weit iiber das Gewohnte hinausfiihren konnen, 
ist sie (phylisch) neuen Situationen gegeniiber, die groBere Schritte zur 
Anpassung verlangen, meist hilflos. Versuch und Irrtum, die an Stelle 
der Uberlegung des Kulturmenschen zu funktionieren haben, fiihren zu 
einer groBen Verschwendung von Arbeit und von Leben. ZweckmaBig 
ist das Ausprobieren an sich, nicht immer der einzelne Versuch oder 
sein Resultat. Wenn der Nachrichtendienst unterbrochen wird oder mit 
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VerfaIschungen arbeitet, kann die Psychoide selbstverstandlich nicht 
richtig reagieren, oder wenn die Kompliziertheit der Situation iiber ihre 
Abstraktionsfahigkeit hinausgeht, muB sie parapraktisch werden. Wenn 
das ihr zur Verfiigung stehende Material quantitativ oder qualitativ 
unzureichend ist, kann sie nichts Normales schaffen. DaB auch die 
Psychoide, wie so oft die Psyche, in Gesundheit und Krankheit die 
richtige Mitte der Reaktionsstarke nicht immer zu finden vermag, sich 
in Dber- und Unterkompensationen verliert, wird nicht zu verwundern 
sein, so in Kalte- und Warmereaktionen, in Narbenbildungen. Gewisse 
Regenerationen, viele KurzschluBhandlungen, die nicht an die speziellen 
Umstande angepaBt sind, lassen sich am besten auf diese Weise auf
fassen, daB das Mittel zum Selbstzweck geworden ist. Soweit darf man 
sich nicht scheuen, die Analogie mit der Psyche zu benutzen. Fiir den 
Mechanismus allerdings ist eine solche "Gleichstellung aller Lebensvor
gange mit bestimmten menschlichen Denkgewohnheiten" gleichbedeu
tend mit einem "Verzicht auf jegliche Erklarung". Fiir den Mnemisten 
ist sie "die" Erklarung. 

X. Zweckmafiigkeit und Dysteleologie. 
Die Mechanisten legen ein groBes Gewicht darauf, daB manche Reak

tionen der Organismen ihnen unzweckmaBig oder gar schadlich erschei
nen. Sie setzen voraus, daB nach anderer als mechanistischer Auffassung 
die zweckmaBige Reaktionsfahigkeit eine "primare" und "unabander
liche" Eigenschaft der Organismen sei, "das Gesetz des Lebens iiber
haupt" (97). Da muB man sich zuerst mit dem Begriffe "primar" aus
einandersetzen, wenn man sich nicht in Wortstreit verwickeln will. 
Auch der Mnemist kann gut die organische ZweckmaBigkeit eine prim are 
nennen, denn mit ihr beginnt und endet das Leben. Der Mechanismus 
nennt aber, wenn ich recht verstehe, "primar"I ein Etwas, das nicht 
mehr ableitbar ist und das irgendwie nicht in den Funktionen des 
Organismus steckt, aber doch sie dirigieren solI. Er schlieBt dann, daB, 
wenn die ZweckmaBigkeit primarer Natur ware, eine organische, also 

I Wie vorsichtig man in der Benutzung so1cher Ausdriicke sein mu/3, 
zeigt Fischer seIber, indem er, nachdem er das Primare der Zweckhaftig
keit lebhaft bestritten hat, an spateren Stellen umgekehrt betont (z. B. 
S. 125, 127, 129), da/3 diese eine primare Eigenschaft der lebenden Substanz 
sei. Das Wort bedeutet also auch bei ihm zweierlei. 
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immer zweckmaBig gerichtete Reaktion niemals "an sich" eine 
"direkte" (roo) Ursache unzweckmaBiger Vorgange sein k6nne. Die 
Vitalisten geben nun allesdings AniaB zu einer solchen Deutung; aber 
daB sie es wirklich je so meinen, kann ich nicht glauben, da doch jedes 
Kind fehl gehende organische Reaktionen kennt. Ich sehe also nicht 
ein, warum eine nicht durch den Zufall bloB vorgetauschte prinzipielle 
ZweckmaBigkeit keine Fehler machen oder erlauben k6nnte. Jeden
falls gibt es iiberhaupt nirgends eine unfehlbare Zweck
maBigkeit. 

Auch den Ausdriicken "an sich" und "direkt", wie ich sie verstehe, 
k6nnte ich gut beistimmen. Aber ich wiirde offenbar damit etwas ganz 
anderes meinen als der Mechanismus. Dieser fiihrt z. B. die Bildung 
zweier Kopfe an der langsgespaltenen Planaria (ror) als Beweis fUr 
seine Ansicht an, indem er sich denkt, wenn eine Entelechie vorhanden 
ware, wiirde sie die beiden Kopfhalften wieder zusammenwachsen lassen. 
Ich kann sie als Beweis fUr die meine anfiihren; ·die Planarie hat die 
zweckmaBige Tendenz, sich, wenn verstiimmelt, zu einem ganzen Tiere 
zu erganzen. Die Aktion geht ihr aber hier fehl, weil infolge der Ver
stiimmelung die Fiihlung mit der anderen Korperhalfte in den maB
gebenden Beziehungen unterbrochen, die Kenntnis von dem, was noch 
vorhanden ist und damit das GefUhl fUr die ZusammengehOrigkeit der 
beiden Kopfhalften unmoglich geworden ist, so daB jede Halfte, trotz 
der breiten Briicke am hinteren Ende, die andere Korperhalfte lmd 
damit auch den Kopf erganzt. DaB iiberhaupt die fehlenden Kopf
haiften ersetzt werden, ist "direkte" Folge des Integrationstriebes; der 
Fehler, daB zwei K6pfe statt eines entstehen, ist "indirekte" Folge des
selben und "direkte" des unterbrochenen Nachrichtendienstes. Das 
Verhaltnis ist also nicht mit einem Wort zu bezeichnen. Wenn mein 
Bruder meine Schulden bezahlt hat, ich aber keinen Bericht davon be
komme und ich deswegen die Schulden auch noch bezahle, so ist mein 
Handeln "an sich" und "direkt" durchaus zweckmaBig; der Fehler 
liegt nicht in der Reaktion, sondern in der Benachrichtigung. Ebenso
wenig erweist sich hier die ZweckmaBigkeit selbst als "abanderlich". 
Der Mechanist findet aber, daB hier die ZweckmaBigkeit "an sich" und 
"direkt" versagt habe, weil sie sich als nicht unabanderlich erwiesen, 
was wohl an seinem Begriff der zweckmaBigen Reaktion liegen muB, in 
den er etwas hineinlegt, was ieh nicht kenne und was jedenfalls nieht 
hineingehort. Lehrreich ist die Beobachtung, daB nach etwas tieferem 
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Einschnitt (etwa dreiviertel) die beiden siamesischen Zwillinge es fertig
bringen, sich durch Kriechen nach verschiedenen Seiten selbstandig zu 
machen' . Auch bei der Hydra trennen sich die Teile bei Einschnitten 
bestimmter Art'. 

"ZweckmaBig" nenne ich mit dem Sprachgebrauch ein Geschehen, 
das bestimmt wird durch seinen Erfolg. Den Erfolg, wie alles Zu
kiinftige, kann man nur erschlieBen aus der Erfahrung der Vergangen
heit; die I\enntnis ist eine Folge von Assoziationen friiher erfahrener 
Zusammenhange mit aktuellen Bediirfnissen, also eine Frucht des Ge
dachtnisses. Hatten wir kein Gedachtnis oder wiirden nicht immer 
wieder gleiche Zusammenhange sich wiederholen, so gabe es keine Zu
kunft und damit auch keinen Zweck. Wie aber schon die bloBe mne
mische Assoziation ohne Einmischung von irgend etwas wie einem 
besonders abstrahierten Zukunfts- oder Zweckbegriff - automatisch -
zweckmaBige Reaktion hervorbringt, haben wir oben an der Entstehung 
des PferdefuBes gezeigt. 

ZweckmaBig in gleichem Sinne ist das iiberlegte Handeln unserer 
Psyche. Hier hat man - besonders von der BewuBtseinsseite aus ge
sehen - sehr guten Grund, aus der Menge der Causae die spezielle Form 
der Motive herauszuheben. Wer nun nicht eine Psyche annimmt, die 
irgendwie fertig in den Korper hereingefahren ist, und wer dann sowohl 
in unseren Motiven als auch in den Handlungen der Nebenmenschen 
und der Tiere, wenigstens der hoheren, die gleichen Zusammenhange 
beobachtet wie in der Biologie, wird die psychische ZweckmaBig
kei t mit der biischen iden tifizieren m iissen. Sind aber alle 
die Funktionen, die das Leben erhalten, nur der AusfluB einer bestimmten, 
zufallig entstandenen Molekularkombination, so haben sie in Wirklich
keit keinen "Zweck", sondern mach en uns bloB den (unrichtigen) Ein
druck der ZweckmaBigkeit, wie etwa der Fromme das direkte gottliche 
Walten mit seiner ZweckmaBigkeit unter anderem in der Ordnung des 
Sonnensystems findet, wahrend der Astronom da nur ein sich mit Not
wendigkeit von selbst einstellendes Gleichgewicht zwischen Anziehungs
und Zentrifugalkraft sieht. Roux unterscheidet deshalb ganz richtig 
zwischen Dauerfahigkeit, d. h. vi taler Zweckfahigkeit aus Zufall und 
Auslese, und Telemorphose, zweckmaBiger Gestaltung aus Prinzip 

1 Li Yiking: Regulative Erscheinungen bei Plan.-Regenerationen. 
Arch. Entw.mechan. 114 (1928). 

2 Tripp: Regenerationsfahigkeit v. Hydren. Z. Zoo!. I32, 476 (1928). 
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oder Absicht. Dennoch setzt der Mechanismus unter Umstanden das 
eine fur das andere ein. 

In der "GesetzmaBigkeit" der Regenerationen einen Grund fUr die 
mechanistische Auffassung zu suchen (103/4) beruht wieder auf der ganz 
unbegriindeten Voraussetzung, daJ3 eine Entelechie oder etwas Psychi
sches gesetzlos sei und auJ3er der Kausalitat stehe. DaJ3 "jedes Ge
schopf auch in teleologischer Beziehung ganz bestimmt 
organisiert" sei, ist doch selbstverstandlich, wenn man nicht aus 
dem abstrakten Begriff der Teleologie oder ZweckmaJ3igkeit auf einmal 
etwas undenkbar Konkretes macht, das sich nur etwa mit einem Gott 
vergleichen lieJ3e. So ist es ganz sonderbar, wenn Weigert meint, yom 
vitalistischen Standpunkt aus miiJ3te ein Geschopf "etwa nach Bedarf 
die Art der ZweckmaJ3igkeit umzuandern oder den Kreis derselben zu 
erweitern" vermogen. Da wird der Begriff der ZweckmaJ3igkeit, der 
doch prinzipiell ein relativer ist, auf einmal verabsolutiert. Dnd da auch 
eine Vitalkraft an die Organisation des Lebewesens gebunden ware oder 
doch nur mit ihr operieren, nur von ihr die Nachrichten iiber Bediirfnisse 
und Erfiillungsmoglichkeiten entgegcnnehmen kann, so ist auch bei der 
weitesten Auslegung diese Beschrankung der Moglichkeiten der Zweck
maJ3igkeit eine selbstverstandliche. Das Prototyp der Zweckhaftigkeit, 
die menschliche Psyche, ist eben falls , und zwar in ganz gleichem Sinne 
wie der Korper, "in teleologi~cher Beziehung ganz bestimmt organisiert". 

Zweckwidrig und daher im Widerspruch mit der Annahme der Ziel
haftigkeit der Lebensfunktionen nennt der Mechanismus nun die Reak
tion des Tritons, der eine herausgenommene Linse durch eine aus der 
Iris - oder sogar der Retina (!)l - gebildete neue zu ersetzen sucht, 
ohne dadurch sehfahig zu werden. Ich meine umgekehrt, darin zeige 
sich die zweckhafte Zielgerichtetheit der biischen Funktionen, und das 
Ziel ist wirklich eine durchsichtige Linse, denn die Iriszellen entledigen 
sich bei der Verwandlung in Linsenzellen ihres Pigmentes. Der Mecha
nismus denkt sich ferner, eine solche Regeneration konne nicht heran
geziichtet worden sein, weil es nur im Laboratorium vorkomme, daJ3 
eine Linse verloren gehe, und will damit beweisen, daJ3 sie eine zufallige 
Folge des molekularen Baues des Organism us sei. Nun hat man gewiJ3 
nicht den mindesten Grund, die Ausbildung einer speziellen Funktion 

I Durken: Lehrbuch der exper. Zool. Berlin 1928, S.391. Nach 
Rh urn bIer im Driesch-Woltereck Lebensproblem. QueUe & Meyer, 1931, 65. 



- 125 -

der Linsenersetzung anzunehmen. Dagegen sehen wir eine allgemeine 
Tendenz, Defekte im Korper zu regenerieren, und das gelingt dem 
Triton in recht weithegendem MaBe. Er kann darin sogar eine Art 
personlicher "Ubung" bekommen, indem ein mehrfach abgeschnittenes 
Bein sich unter Dmstanden rascher ersetzt als das erstemal. Aber das 
Material, das er zur Neubildung der Linse zur Verfiigung hat, ist ein zu 
anderen Zwecken bereits spezialisiertes und fUr die neue Aufgabe nicht 
mehr ganz taugliches, und so muB sein Ersatz unvollkommen bleiben; 
immerhin wird sein Korper in anatomisch-formaler Richtung wieder er
ganzt, wozu ja auch ein Bediirfnis bestehen wird. Dnd macht die mensch
liche Psyche im gewohnlichen Leben nicht auch massenhaft Versuche, 
von denen manche miBlingen? Dnd sie ist das "Zwecksystem" (W illiam 
S tern) par excellence! 

Der Mechanismus sagt zur Abwehr des Zweckprinzips: "Wenn die 
ZweckmaBigkeit eine primare und unabanderliche Eigenschaft aUes 
Lebendigen ist, so muB das Gesetz der primaren ZweckmaBigkeit in 
allen Lebensvorgangen vorhanden sein." 

Darunter verstehen die Mechanisten, wie Fischer immer wieder betont 
und mit Zitaten belegt, merkwiirdigerweise, daB ein zweckhafter Organis
mus "immer und ausnahmslos" (114) auch das ZweckmaBige, und sogar 
das ZweckmaBigste, nicht nur erstrebe, sondern auch erreiche, und von der 
mit der Z weckhaftigkeit in einen Begriff vereinigten En telechie sagt F i s c her: 
"Entweder, es steht die Funktion als ordueude Entelechie, als beherr
scheudes und leitendes Impulssystem hinter jeder materiellen Struktur bis 
herab zur Dampfmaschine, 0 d er sie ist das zwangslaufige Ergebnis der 
Krafte und Kraftsynthesen der ,typischen chemisch-physikalischen Spezi
fitatskombinationen' bis herauf zum Gehirn." Warum denn? Der Begriff 
der Entelechie ist gebildet worden zur Erklarung der organischen Zweck
haftigkelt. Was hat er auf einmal mit der Dampfmaschine zu tun? Dnd mit 
welchem Recht kann man aus der Beobachtungstatsache einer relativen 
ZweckmaBigkeit auf einmal eine absolute ZweckmaBigkeit konstruieren? 

Ich kann auch v. Bertalanffy nicht verstehen, wenn er schreibt I : 

"Wenn die Finalitat ein legi times Denkprinzip sein soU, muB sie all
gemein anwendbar sein, gleich wie die Kausalitat allgemein, fUr aIle 
Vorgange in der Natur, angewendet werden kann." DaB die Finalitat 
in irgendeinem Sinn ein "legitimes Denkprinzip" ist, ist doch dadurch 
auBer Frage gestellt, daB jeder Mensch bestandig mit Nutzen damit 

I Kritische Theorien der Formbildung. Schaxels Abh. theor. BioI. 
Heft 27, 85 (1928). 
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operiert und gar nich t anders kann, als damit operieren. Gelten 
kann es aber nur da, wo ein finis, ein Zweck vorliegt, und ein Zweck ist 
nur da, wo ein Streben und eine Mnemevorhanden ist. Und anwenden 
kann man dieses Denkprinzip nur im Hinblick auf einen bestimmten 
Zweck. - Aber handelt es sich hier wirklich urn Denkprinzipien? Fur 
mich nur um Tatsachen und ihre Zusammenhange. DaB ubrigens Zweck
maBigkeit in allen Lebensvorgangen vorhanden sei, kann man dem 
Mechanisten ruhig zugestehen. Auch die Linsenregeneration zielt ja auf 
einen Zweck hin; daB sie ihn nicht ganz erreicht, hangt nicht mit einem 
Fehlen des Zweckprinzips zusammen, sondem mit dem Mangel an taug
lichen Mitteln. Auch daB ein Organismus unter allen Umstanden das 
Gescheiteste tue oder daB er aIle von einem modernen Biologen auszu
heckenden Einrichtungen fur irgendeinen seltenen Einzelfall fertig berei t
halte und z. B. im FaIle der Linse eine Million Jahre pass en des Material 
zur Verfugung stelle, urn einmal in einem Laboratoriurn ein durchsich
tiges Organ schaffen zu k6nnen, das ist auch dem zweckhaftesten Wesen 
nicht zuzurnuten. 

Wenn nun (roo/r) ein Froschembryo bei durch Zusatz von Salzen 
zum Zuchtwasser vergiftetem Protoplasma mit der veranderten Kolloid
natur und den abnormen elektrischen Ladungen nur noch eine MiB
bildung zuwege bringt, ist das ein "Versagen des Zweckprin
zips?" Ja, vielleicht, wenn es "das Wesen des Vitalismus ware (I02) , 
daB aIle organischen Reaktionen ausnahmslos von der ',immateriellen 
Entelechie', von der ,Regel der genetischen Impulssysteme' geleitet und 
beherrscht werden". Ich weiB nicht, was das "Wesen des Vitalismus" 
ist, aber ich kann mir nicht denken, daB eine vitalistische Theorie uber
sehen haben k6nnte, daB die Psychoide auf falsche Benachrichtigungen, 
oder mit vergiftetem Material, oder uberhaupt unter abnormen Um
standen keinen normalen K6rper zu gestalten vermag. 

Der Mechanist allerdings, wenn er die Entelechie der eingeschnittenen 
Planaria ware, wurde zunachst durch Entspannung dafur sorgen, daB 
die heiden Schnittrander sich vereinigen. DaB er das mochte, glaube ich 
ihm gem, denn er hat auch Chirurgie studiert, nicht aber die Planaria 
oder ihre Entelechie. Daran aber zweifle ich, daB ihm das, wie er meint, 
eine "Kleinigkeit" ware, denn der Planarienleib hat das nicht gelernt 
und ist nicht dazu eingerichtet. 

Der in Metamorphose befindlichen Kaulquappe wird es als Fehler 
angerechnet (r05), wenn sie die abgeschnittene Schwanzspitze, kurz bevor 



- 127 -

sie von selbst abgefallen ware, noch schnell wieder ersetzt. Solange der 
Schwanz nicht abgestoBen ist, gehort er eben zum Leib, und das Bediirf
nis der Ganzheit des Leibes sorgt fUr Ersatz, wenn er verloren gegangen 
ist. Mit der Zukunft rechnen kann die Psychoide fast nur in Bezug auf 
(phylisch) wiederholte Erfahrungen. Deswegen ist es auch eine im Hin
blick auf die Zielgerichtetheit ebenso wie vom Standpunkt des Mecha
nisten aus unrichtige Zumutung an das Zweckprinzip, daB es die Bildung 
eines Halbembryos aus einer Furchungszelle des Zweierstadiums, deren 
Schwester abgetotet ist, unterlassen solI, weil ein halber Embryo nicht 
lebensfahig ist (104). Organischer "Zweck" ist, Leben zu erhalten. Dem
entsprechend erhalt die Zweierzelle und ihre zellulare Nachkommen
schaft das Leben, solange es ihr moglich ist. SolI sie sofort Harakiri 
veriiben, weil sie das normale Todesalter doch nicht erreicht? Ist es 
zwecklos, wenn der Krebskranke, der weiB, daB er an seiner Krankheit 
stirbt, noch iBt und damit '3ein Leben fristct? MiiBten nach dem Mecha
nisten nicht eigentlich aIle Menschen - oder wenigstens die in der 
Religion nicht ganz festsitzenden Modernen - in ahnlicher Weise sich 
aufgeben, sobald sie zur Besinnung kommen, daB sie doch einmal sterben 
miissen? 

Ubrigens sind jene Deduktionen wieder nur Spiele mit Worten. 
"ZweckmaBigkeit", die Leben iiberhaupt erhalt, und "ZweckmaBig
keit" , die das Leben aufgibt, wenn es nicht bis zum normalen Ende ge
bracht werden kann, sind zwei Dinge, die man nicht fiir einander ein
setzen darf. 

Das ganze Heer der Heteromorphosen solI iiberhaupt ein durch
schlagender Beweis dafUr sein, daB rein mechanistische Faktoren die 
Lebensvorgange lei ten (106). Mir scheint gerade diese Art Abweichung 
vom Normalen die Schwache der mechanistischen Erklarungen in tref
fender Weise zu zeigen. AIle diese verungliickten Reaktionen beweisen 
doch unwiderleglich eine Tendenz, den beschadigten Korper wieder 
herzustellen; bei manchen Tieren kann man ja an vielen Orten durch 
Amputationen und andere Verletzungen Kopfe, Augen, Miinder, 
Schwanze usw. hervorbringen. Man kann sogar Kopfe an Stelle des 
Schwanzes und umgekehrt wachs en lassen. Doppelte Glieder an Stelle 
eines abgeschnittenen einzelnen konnen sogar bis zu den Molchen herauf 
als Regenerate entstehen. Nach mechanistischen Prinzipien miiBten 
also an beliebigen Stellen des Korpers Molekiilgruppen ("Determinan
ten" 105) fiir einen groBen Teil anderer Korperteile, und zwar in der 
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Mehrzahl, vorhanden sein. Dann miiBten wieder Mechanismen existieren, 
die die Entwicklung dieser Organkeime unter normalen Umstanden 
irgendwie hemmen. Unter diesen Organkeimen diirfte man sich gar 
nicht etwas Einfaches vorstellen; was fUr eine Komplikation gehort dazu, 
nur einen Fiihler oder ein Bein, geschweige einen Kopf mit seinen 
Nervenzentren hervorzubringen! Und warum gibt es aus solchem zu
falligen Material immer etwas, das charakterisiert ist als ein Organ, 
sei es ein gut geratenes oder ein kriippeliges, und nicht - was beim 
Walten des Zufalles unendlich viel wahrscheinlicher ware - irgendeine 
Zufallsform? Nun kann man ja - weil man von organisierenden Mole
kularkraften gar nichts weiB - dem Molekiilhaufen Krebszuschreiben, 
daB er neben den normalen Krebseigenschaften auch noch die habe, 
eine ganze Menge Organanlagen an richtigen und noch mehr an un
richtigen Stellen im Vorrat zu haben, auch Tendenzen besitze, an Stelle 
eines Beines unniitzerweise zwei hervorzubringen. Aber dann wird der 
schon fUr die normalen Verhaltnisse unbegreifliche Zufall noch viel un
glaublicher. Die unausdriickbar groBe Unwahrscheinlichkeit des zu
falligen Krebses ware mit der wohl noch groBeren einer ganzen Menge 
zufalliger und im Vorrat gehaltener Organe und dann noch mit der Zahl 
der zu ihrer Zuriickhaltung unter normalen Umstanden notigen Hem
mungen zu multiplizieren. Nun, wenn man mit Zahlen zu tun hat, die 
man praktisch mit Recht als unendlich rechnet, so konnen ein paar 
taus end Stellen einer solchen Zahl mehr oder weniger keinen erheblichen 
Unterschiedmehrdarstellen. Wichtiger ist aber, daB bei diesen 
Organen am falschen Ort die Ausrede der allmachtigen 
Auslese dahinfallt. 

Bei Regenerationen am erwachsenen Amphibium entsteht zuerst eine 
"Knospe", die sich - wenigstens manchmal- ganz wie in der normalen 
Entwicklung als undifferenziert und totipotent erweist, denn, vor einem 
gewissen Alter auf einen anderen Stumpf versetzt (z. B. eine Schwanz
knospe auf Vorderbeinstumpf), entwickelt sie das zur neuen Unterlage 
gehorende Organ'. Das neue Glied miiBte also von zunachst nicht diffe
renziertem Material aber unter Anregung und Leitung yom "Hor
monen" der Unterlage aufgebaut werden. Will man sich nun wirklich 
im ganzen Korper herum die ad hoc erfundenen formativen Hormone 

I Guyenot: Notion de territoires en biologie. Schweiz. Naturf. 1929, 
81 ff. 
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zur Erganzung der verschiedensten Defekte vorstellen, Hormone, die 
immer gerade das fehlende Stiick erganzen, ob der Schnitt am Finger 
oder am Hangdelenk oder in der Mitte oder am Ende des Unterarms 
gefiihrt worden sei? Eine, ,An passung" eines einzelnen multi poten ten Hor
mones an die verschiedenen Grade des Defektes ware doch wohl ein noch 
groBeres Wunder als die schon recht mystische Anpassung molekularer 
Keime an so unendlich variierende Regenerationsbediirfnisse. Und be
sonders viel wiirde den Hormonen zugemutet, wenn sie die schon diffe
renzierte rote Bauchhaut des Molches, die auf ein enthautetes Bein ge
setzt wird, mit beinmaBigem dunklem Pigment und entsprechenden 
Driisen versehen und auch nach Amputation eines solchen Beines wider 
in dieser dem Lokal entsprechenden Weise erganzen sollten. 

Das Beispiel der Heteromorphosen zeigt auch, wie in Bezug auf die 
Zusammenhange der Mechanismus und nicht die Annahme einer pri
maren Zweckhaftigkeit die Forschung im Sande verlaufen laBt. Der 
Mechanismus hat alles "erklart", was er erklaren kann, wenn er sich 
einen Molekiilhaufen vorstellt, der das, was geschieht, bewirken soIl; er 
hat nichts weiter zu sagen oder zu fragen; denn von seinem Molekiil
haufen und den eigentlich chemisch-physikalischen Vorgangen etwas zu 
wissen, darauf muB er ja genau soweit verzichten wie der Mnemist. 
Dieser aber ist nicht so bescheiden; er wiirde sich nicht mit der bloBen 
Konstatierung der Tatsache begniigen, daB einmal ein Fiihler an Stelle 
des Auges entstanden ist; er mochte zunachst genau wissen, unter was 
fiir Umstanden gerade diese Aberration entsteht und unter welchen 
nicht, und er wird das Verhaltnis von Fiihler und Auge moglichst genau 
priifen und manches andere. Dann bemerkt er etwa, daB Fiihler und 
Auge Organe sind, die einander unter Umstanden ersetzen, nicht nur 
funktionell wie etwa bei den blinden Ameisen, sondern auch anatomisch, 
indem er bei gewissen Krebsen und auch bei Kafern den besonders ver
dickten Flihler in einer tiefen Ausbuchtung der Facettenflache findet, 
so daB die Sehflache durch ihn verkleinert ist. Die Ersetzung des ver
lorenen Auges durch einen Fiihler ist also gar nicht "sinnlos"l. Wenn 
€in abgeschnittenes Bein durch zwei ersetzt wird, so ist wieder durch die 
mechanistische Annahme nichts erklart, wahrend z. B. eine vertikale 
Trennung des Stumpfes fiir den Mnemisten unter gewissen Umstanden 

I Nach Koschelt (Handw6rterbuch der Naturwiss. VIII, I79) wird 
das Auge dan.n durch den Flihler ersetzt, wenn zugleich das Augenganglion 
entfemt wurde. Auch wieder ein sehr sinnvoller Zusammenhang. 

Bleuler, Mechanismus-Vitalismus-MnernismU5. 9 
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eine Verdoppelung ergeben mufJ. Das Auswachsen eines Kopfes an dem 
Mechanisten unverstandlicher Stelle kann einen guten Grund haben. 
Wenn ein KieferfuB der Krabbe durch ein Schreitbein ersetzt wird, so 
weiB der Mnemist, daB nicht ein zufalliger Molekelhaufen die Ursache 
ist, sondern daB die Regeneration den engraphierten Weg einschHigt, 
den die Phylogenese gegangen ist, als sie das Schreitbein zum KieferfuB 
umwandelte. 

So wird dem Mnemisten die Abweichung ohne wei teres verstandlich, 
indem er trotz des geringen Materials jetzt schon in manchen Fallen den 
Weg iibersieht, den die Regeneration gegangen ist, und indem er die 
Identitat solcher psychoider Fehlreaktionen mit den uns 
gelaufigen Irrtiimern unserer Psyche bemerkt. In diesen ver
ungliickten Regenerationen findet der Mechanist "beim besten Willen 
... nichts von der ,Idee des Ganzen', ... oder von der Melodie der 
Impulssysteme". Der Mnemist aber findet sie, und ich glaube, wenn der 
Mechanist seine WiBbegierde nicht mit den mythischen Atomgruppen 
befriedigen konnte, so wiirde er bei entsprechender Anlegung und 
Deutung seiner Versuche die Griinde finden, warum unter bestimmten 
(iibrigens ja ausnahmsweisen) UmsUinden die Regenerationstendenz 
nichts Brauchbares zu Wege bringt, wie bei der langsgeteilten Planaria 
mit ihren zwei Kopfen. 

Den Atavismus muB auch Fischer auf dem Wege iiber die Mneme 
erklaren (106). Die mechanistische Molekiilanordnung, welche die 
friihere Art bildete, kann ja in der neuen nicht mehr vorhanden sein. 
Wie groB miiBte der Spermakopf sein, der einen groBen Teil der J!1oleku
laren Potenzen enthielte, die unsere Vorfahren seit den Zeiten des Ur
schleims je entwickelt haben. Engramme aber sind relativ unabhangig 
von der Substanzmenge ihrer Trager, und von denjenigen der Entwick
lung muB man annehmen und kann man an Stichproben beweisen, daB 
sie, wie die psychischen bei irgendwelchem Umlernen, im Prinzip er
halten bleiben. 1m Fotalstadium sind jetzt noch beim Menschen Vier
fiiBerreflexe auszulosen; die scheinbar friih verschwundenen SaugIings
reflexe kommen im Alter als "Abbaureflexe" (Galant) nach ZersWrung 
oder Hemmung der dariiber gebauten Funktionen wieder zum Vor
schein; eine abgeschnittene Krebsschere, die phylisch aus einem Bein ent
standen ist, kann zuerst wieder in der Form eines Beines ersetzt werden, 
das sich bei einer spateren Hautung in die Schere verwandelt. Es sei 
ferner wieder an die Augen blinder Wirbeltiere erinnert, die noch in 
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allen Teilen angelegt und dann wieder ruckwarts abgebaut werden. 
Hierzu gehort auch folgendes: Wenn ein unter die Bauchhaut versetzter 
Augenbecher die Haut zur Anlage einer Linse reizt, so wird nicht irgend
wie "eine Linse" fabriziert, sondern es wird der gleiche Entwicklungs
gang aus einer Blase durchgemacht wie am normalen Orte. Auch in allen 
diesen Reaktionen kann keine fixierende Auslese in Betracht kommen. 

(I07) Die Regeneration verlauft unter manchen Umstanden nach 
wiederholten Verstiimmelungen oder nach starkeren Verletzungen 
leichter als im entgegengesetzten FaIle. Mnemisch ist das ohne wei teres 
verstandlich - aber wie ware es mechanistisch zu erklaren, ohne will
kurlich eine neue Unbekannte hinzuzuziehen, die sich erst noch in Wider
spruch setzen wurde mit den mechanistischen Darstellungen des Ver-· 
haltnisses von Material und Entwicklung? 

(r07) Der Mechanist meint, es schlage dem Vitalismus direkt ins Ge
sicht, daB mit der hoheren Organisation die Regenerations
fahigkeit abnehme und wuBte das vitalistisch hOchstens durch die 
ihm seIber unannehmbare Vorstellung einer (phylischen) Altersschwache 
ihrer Entelechien verstandlich zu machen. Wenn er nun aber die ab
nehmende Regenerationsfahigkeit von der molekularen Konstitution der 
Organism en versUindlich "abzuleiten" meint, so tauscht er sich. In 
Wirklichkeit leitet er urngekehrt eine solche Veranderung der Konstitu
tion, von der er ja sonst gar nichts weiB, von der mangelnden Regenera
tionsfahigkeit ab, und eine Erklarung hat er nicht. 

Fur den Mnemisten ist die Abnahme der Regenerationsfahigkeit mit 
der Hohe der Organisation ein selbstverstandlicher Spezialfall allge
meinen Verhaltens, den auch er konstruieren konnte, wenn er ihn gar 
nicht beobachtet hatte: je hoher der Organismus, urn so wirksamere 
Waffen besitzt er zur Erhaltung des Individuums. Das schwerer ver
letzte Einzelwesen kann also ohne Gefahr geopfert werden, weil es sich 
nur urn Ausnahmefalle handelt. Der hohere Organismus braucht nicht 
mehr Millionen Nachkommen, wie manche niedrige Tiere und viele 
Pflanzen, urn die Art zu erhalten; fur den Kulturmenschen sind schon 
5 Kinder etwas mehr als gerade notig. Letzteres Verhaltnis ist ein 
guter Index fur die geringere Notwendigkeit besonderer Einrichtungen 
zur Erhaltung Verletzter. Das hohere Tier kommt auch viel weniger in 
den Fall, durch Opferung eines Gliedes oder des Schwanzes das Leben 
zu retten; die "Natur" wurde also umgekehrt eine Verschwendung be
gehen, wenn sie dafur besondere Einrichtungen schaffen oder erhalten 

9* 
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wiirde. Die Regeneration einer menschlichen Hand oder eines Beines 
wiirde femer so viel Zeit brauchen, daB der warmbliitige Organismus
Hi.ngst verhungert oder von Feinden vemichtet ware, bevor er wieder 
selbsterhaltungsfahig ware. Vom abgeschnittenen Kopf gar nicht zu 
sprechen. Je komplizierter femer ein Organismus ist, urn so mehr sind 
seine einzelnen Bestandteile speziell fiir eine einzelne Funktion gebaut 
und funktionell ausgebildet - "gebaut" auch in chemischer Beziehung. 
Es ist also auch aus diesen Griinden selbstverstandlich, wenn die ur
spriingliche Totipotenz nach und nach reduziert wird - ob in weitem 
Umfang ganz ausgelOscht oder nur gehemmt, wissen wir nicht. Da aus 
den erst erwahnten Griinden die Regeneration nicht so notwendig ist, 
ki:innte die Totipotenz an vielen Orten ohne Gefahr geradezu durch eine 
der Spezialisierung entsprechende Unipotenz ersetzt werden. - Es gibt 
wohl noch andere Griinde fUr das besprochene Verhalten. Das Ange
fiihrte wird aber geniigen, urn zu zeigen, daB man keinen Mechanismus 
herbeiziehen muB, urn die Abstufungen der Regenerationsfahigkeit auf 
Grund von Tatsachen zu verstehen. 

Auch die Pa thologie soIl Beweise fUr den Mechanismus bringen. So 
fiihren En tziindungsvorgange zu einem Odem auch in der Um
gebung, das, wenn es z. B. die Glottis betrifft, den Kranken ti:itet. "Hier 
kann ... die Reaktion des Organismus wirklich nicht als primar zweck
maBig angesehen werden." SolI denn die Psychoide wegen der Moglich
keit eines Glottisi:idems eine besondere Art Mikrobenabwehr fiir die Um
gebung des Kehlkopfes erfinden oder iiberhaupt die Entziindungsreak
tion aufgeben, wahrend sicher mehr als tausend Millionen rettender 
Entziindungen auf ein Glottisi:idem kommen? Sollen die Menschen kein 
Feuer mehr machen, weil gelegentlich einer darin urnkommt? 

So ist es mit der im allgemeincn hi:ichst niitzlichen N arben bild ung 
mit Kontraktion, die an einzelnen Orten, wie nach Veratzung der Speise
ri:ihre, den Patienten umbringt. In der Natur kommt eine solche Ver
atzung nicht vor; man darf also nicht erwarten, daB sich dafiir eine be
sondere Art Wundheilung hatte herausbilden sollen oder ki:innen. Auch 
auf solche verhaltnismaBig selten vorkommende Sti:irungen, wie die Ge
schwiire an den Herzklappen, kann sich der Organismus nicht besonders 
einrichten. Man kann den Einwand auch so parieren, daB man darauf 
aufmerksam macht, der Organismus sorge eben fUr das Ganze, und fUr 
dieses, das so oft verwundet werde, sei der Narbenzusammenzug ein 
ausgezeichnetes Verteidigungsmittel bei den gewi:ihnlich von auBen kom-
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menden Verletzungen und auch einem erheblichen Teil innerer Ge
schwiire und ahnlicher Defekte. Auch der einzelne dad diese selten 
vorkommende Konsequenz in den Kauf nehmen, die sogar manchen 
spateren oder gleichzeitigen. Herzkranken vor schlechter Heilung und 
Wundinfektion gerettet haben wird. 

Doch wohl an ein Wort und nicht an die Sache halt sich der Mecha
nist, wenn er anfiihrt, nach Driesch beruhe die Wirkungsweise der 
Entelechie darauf, daB sie das organische Geschehen im Interesse seines 
Tragers "suspendiere", und da ware es ihr ein leichtes, eine Zellwucherung 
etwas zu dampfen, zu suspendieren, und die Narbenschrurnpfung zu ver
hindern. DaB es ihr leicht oder iiberhaupt moglich sei, beweist keine 
Tatsache; es gehort also nicht zum naturwissenschaftlichen Begriff einer 
Entelechie. 

Der Mechanist fahrt fort, ob der Organismus eine weiche oder eine 
schrumpfende Narbe bilde, hange nicht von den Interessen des Gesamt
organismus ab; das mag zurn Teil richtig sein; aber es kommt der Natur 
weniger auf das einzelne Individuum an, als auf die Art oder das Leben 
iiberhaupt. Eine im allgemeinen niitzliche Reaktion braucht 
also nicht in jedem individuellen Fall auch niitzlich zu 
sein. 

1m speziellen Fall kennen wir iibrigens zum Teil die Ursachen der 
schlechten Narbenbildung: sie liegen oft in der Konstitution. Besonders 
aber entstehen nach Verbrennungen, Veratzungen, Quetschungen, die 
die Zellen des Wundrandes in ihrer Vitalitat schadigen, schlechte Narben, 
dagegen nach einer prima intentio im ungeschadigten Gewebe tadellose, 
Eine Korneaverletzung kann in I2 Stun den oder in ein paar Tagen 
heilen; der gleiche Defekt, durch ein Geschwiir gesetzt, braucht auch 
nach der Uberwindung der Infektion Wochen oder Monate. 

Ubertriebene Reaktionen, wie die nervoseHerzhemmung durch 
einen Strom von IIO Volt, die Angina pectoris, Bronchialasthma, alles 
das miiBte nach der Ansicht des Mechanismus von der Entelechie sus
pendiert werden, wenn sie existierte. Oder urn den Patient en yom ana
phylaktischen Schock zu retten, braucht dieselbe die Reaktion "nur fUr 
wenige Minuten zu suspendieren, so ware der Organismus gerettet". 
Wir wissen allerdings durch Friedberger, daB man den Tod ge
legentlich durch langsame Injektionen vermeiden kann; woher aber 
weiB das die Entelechie? Solche Injektionen kommen ja in der Natur 
nicht vor. 
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Wie einfach verstandlich und wie leicht unter einen Hut zu bringen 
sind schon jetzt, bei unseren geringen Kenntnissen, eine groBe Zahl patho
logischer Reaktionen. Eine Appendizitis bildet eine Lebensgefahr in 
erster Linie wegen der leichten Infektionsmaglichkeit der groBen Flache des 
Bauchfelles. Beschreiben wir die Reaktion des Organismus in psychischen 
Ausdrucken: N ach Perforation ist die erste Bedingung fur Erhaltung des 
Lebens die Beschrankung des Infektionsherdes. Das weiB der Organismus 
und klebt so rasch als moglich und so gut als der Andrang des infektiosen 
Eiters erlaubt, die beiden Peritonealblatter urn den Herd zusammen. Da die 
Verlotung aber durch die Bewegungen des Darmes von auBen und innen 
wieder zerrissen werden kann, iiberhaupt infektioses Material sich nicht so 
genau abgrenzen laBt und die Darmbewegungen die Mikroben iiber die 
ganze Flache zu verstreichen drohen, stellt er den Darm fest und hemmt 
auch seine passiven Bewegungen durch starken Tonus der Bauchmuskeln 
und den Defensivreflex derselben. Ja, er denkt sogar daran, den AbschluB 
durch von ziemlich weit herabgeholtes Material, das Netz, zu verstarken. 
1st das nicht eine verstandliche Reaktion einer mnemischen Psychoide, 
aber eine ungeheuerliche von einem zufalligen Molekelhaufen? Oder etwas 
einfacher: Nach Exstirpation der Milz hypertrophiert das Knochen
mark kompensatorisch. Durch Zufall und Auslese hat der Organismus das 
gewiB nicht gelernt? 

(II4/5) Inwiefern kann man von einem malignen Tumor, 
der z. B. durch chemische oder radiologische Schadigung der 
Zellen offenbar den vitalen I Kontakt mit der Umgebung 
verloren hat, verlangen, daB er die "Einheit des Organis
mus" aufrecht erhalte? Sein separatistisches Verhalten ist auch fur 
den Vitalisten und uberhaupt fUr jede Zweck voraussetzende Auffas
sung gar nicht eine "reine Unmaglichkeit". Der Mechanismus meint 
allerdings, diese Erklarung als "ZelIwucherung ohne Entelechie" (= nach 
mnemischer Auffassung: Verlust des psychoiden Kontaktes mit dem 
Ganzen) sei keinerlei naturwissenschaftliche Deutung und zeige, wie der 
Vitalismus die wissenschaftliche Forschung zu Grabe trage. Ich denke 
doch, der Mnemismus biete eine sehr gute, wenn auch hypothetische 
Erklarung des Verhaltens: die normalen Funktionen werden unter 
anderem dirigiert durch eine bestandige Fuhlung aller Zellen unterein
ander. Wird letztere fur eine Zellgruppe unterbrochen, so kann diese 
sich nicht mehr nach den Bedurfnissen das Ganzen richten, sondern 
wird zum Parasi ten oder Extra plan ta t im eigenen Karper. 

Das Karzinom ist zugleich ein hubsches Beispiel, wie nicht die 

I N ic h t den mechanistisch-chemischen. 
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chemische Einheit, namentlich im Stoffwechsel, die funktionelle Einheit 
des Organismus ausmacht (38, 76, 138). Gerade der maligne Tumor 
(viel mehr als ein gutartiger, bald stillstehender) steht ja in lebhaften 
chemischen Beziehungen zum Wirt, von dem er ernahrt wird und dem 
er seine oft recht giftigen Stoffwechselprodukte zur Ausscheidung 
iiberlaBt. 

Der Mechanismus erklart nun auch hier bloB dadurch, daB er die 
durchgehende Zweckhaftigkeit des Organischen und damit auch die 
seltenen oder scheinbaren Ziellosigkeiten dem Zufall zuschreibt. Damit 
schneidet ja gerade er die weitere Forschung ab; denn auch fUr ihn 
liegen die Zusammenhange der Zweckhaftigkeit und Unzweckhaftigkeit 
mit der molekularen Konstitution bis auf weiteres in hoffnungsloser 
Dunkelheit. 

Wenn im Embryo die Trager der Potenzen fiir einzelne Organe 
durch irgendwelche pathologische Einfliisse durcheinandergeraten (lIS), 
so muB auch nach den Zwecktheorien ein Teratom resultieren. Es gibt 
doch auf der Welt keinen Grund, der Psychoide oder Entelechie zuzu
schreiben, daB sie iiber ein gewisses Stadium hinaus die Macht habe, 
diese durcheinandergewiirfelten und niemals vollzahligen Organtriimmer, 
die aus einem allgemeinen Debakle iibriggeblieben sind, zu einem Men
schen zusammenzusetzen. Woher hatte sie nur die Muskeln zu einer 
solchen innern Dislokation? Von allen anderen Requisiten zu schweigen. 

Alles in allem: dem Mechanisten ist nichts zweckhaft, weil der 
Zweck nicht immer erreicht werden kann; d. h. er sieht einem Jager 
zu, der tausend Hasen schieBt, einen verfehlt und einmal seinen Hund 
trifft, und schlieBt aus dieser Beobachtung, daB der Jager nie gezielt 
habe. Und wenn er nun in die Pathologie geht und aus den Einzel
fallen, wo der Zweck nicht erreicht wird, wieder auf Ziellosigkeit des 
organischen Geschehens schlieBt, so ist es, wie wenn der Psychologe in 
die Irrenanstalt ginge und aus den unzweckmaBigen Handlungen der 
Insassen beweisen wollte, daB unsere Psyche keine Zwecke kenne. 
Wenn man ein absolutes Zweckprinzip konstruiert, wie es 
nich t einmal denkbar' ware I, geschweige aus Beobach
tungen abgeleitet werden kann, so kann dieses Phantasie
gebilde allerdings mit zum Teil guten Griinden bekampft 
werden. Wir sind aber Biologen tmd nicht Philosophen oder Juristen, 

I Zweck gibt es nur im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel. 
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die die Begriffe irgendwie aus der Luft konstruieren und dann die Wirk
lichkeit daran messen oder darnit modeln wollen; sondern wenn wir ein 
Prinzip, einen Zusammenhang supponieren, so tun wir es zur Erklarung 
von Tatsachen oder auf Grund von Tatsachen, was ungefahr auf das 
gleiche herauskornrnt. Nun hat noch kein Mensch eine absolute Zweck~ 
maBigkeit gesehen, sondern ein allgemeines Streben der Organismen, 
das Leben zu erhalten; diesem Streben fiigen sich aIle ihre Funktionen 
sowie die ganze Organisation ein. Aber wir sehen auch, daB das Ziel 
recht oft nicht erreicht wird; wir konnen aber meist die Griinde dafiir 
auffinden. Wenn wir also den Begriff eines Zweckprinzips 
bilden, so diirfen wir nicht an ein absolut und unfehlbar 
und mit der Allwissenheit und Allmacht eines Gottes 
arbeitendes denken, sondern nur an eines, das am besten 
mi t der Zweckgerich tethei t unserer Psyche verglichen 
wird, d. h: infolge Uvollstandigkeit des Konnens oder der 
Benachrichtigung, infolge Defekt der Werkzeuge und 
durch manche andere Einfliisse vom Ziel abgelenkt werden 
kann. Eine (vitalistische) Begriffskonstruktion, die von diesen Forde
rungen abweicht, ist irnrner falsch und kann nicht erns.t genommen 
werden. 

Nun denkt sich der Mechanist eine Entelechie so, daB es dieser z. B. 
"ein leichtes" ware, im Laufe der Entwicklung ein pathologisches Gen l 

aus dem somatischen und Keimplasma zu eliminieren (r08). Da das 
selten geschieht, hatte er einfach bei sich oder am Vitalismus diesen 
unmoglichen Entelechiebegriff zu korrigieren; statt dessen wird ihm die 
Tatsache der Vererbung pathologischer Eigenschaften "ein schwer
wiegender Beweis gegen alle vitalistischen Theorien, gegen j ede (von 
mir unterstrichen, Bl.) Entelechie", und gegen die Existenz einer pri
maren ZweckrnaBigkeit. Er gibt allerdings zu, daB die Reaktionsfahig
keit des zweckhaften Organismus gegeniiber manchen Schadlichkeiten 
nicht ausreichen moge (rog). Damit ware der Fehler im Begriff der 
Entelechie korrigiert, wenn nicht hinzugefiigt wiirde: "Es ware aber 
unmoglich bei dieser Annahme (der prirnaren ZweckrnaBigkeit), daB die 

I Gemeint ist vielleicht eher "das Pathologische an einem Gen". 
Denn wenn das Gen einer Megalokornea "eliminiert" wiirde, so konnte 
auch keine normale Kornea entstehen, es sei denn, daB das kranke Gen, 
das entweder die Kornea als Ganzes oder nur deren GroBe bestimmt, durch 
ein gesuhdes ersetzt werde. 
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Reaktion des Organismus selbst Gefahren, Schadigungen oder sogar den 
Tod des Organism us herbeifiihrt." Warum unm6glich? Und wie soIl die 
Entelechie oder der Organismus es anders machen? 

XI. Entwicklungsgrenzen. 

Am ehesten scheint gegen die Zweckgerichtetheit der phvsiologischen 
Funktionen zu sprechen, daB die Organe bei fehiender oder unternor
maIer Inanspruchnahme sich so rasch zuriickbiiden. Warum muBte 
unsere Menschwerdl.lllg unter anderem mit einer so enormen Verkiimme
rung der Geruchsfunktionen oder mit einer so starken Reduktion des 
Gebisses in Quantitat und Qualitat bezahit werden? Qualitativ hat 
die Verschlechterung der Zahne in ein paar hundert Jahren "h6herer 
Kultur" soIche Dimensionen angenommen, daB die Existenz der Art 
unter natiirlichen Umstanden ernstlich gefahrdet ware. Die gleichen 
Folgen hatten auch friihere Kulturen, wie die agyptische. Bestiinde 
aber nicht ein allgemeines Prinzip: "wer (von den Organen) nicht 
arbeitet, der soIl auch nicht essen", so miiBten wir gewiB manche fUr 
die Ausiese im einzeinen unerheblichen Atavismen an uns herumtragen; 
eine Vielheit allerdings miiBte immer durch Kraftverbrauch schadigend 
wirken. und auch einzelne solcher Funktionen und Organe, die nicht, 
oder nur selten gebraucht werden, waren zum gr6Bten Teil an sich ganz 
direkt hinderlich und als Kraftverbraucher schadlich. So fehlt den zu 
wenig gebrauchten Organen nicht nur der erh6hte Nahruugszuflull, der 
automatisch mit den Leistungen verbunden ist, sondern es muB ein 
akti ver Mechanismus bestehen, der die Riickbildung besorgt. Er ver
schont Organe wie die Brustdriisen oder den Uterus, die nur zu gewissen 
Zeiten, vielleicht erst nach Jahren ihre Funktion ausiiben soIlen, wahrend 
z. B. ungebrauchtes Knochengewebe, das gewiB keine erheblichen 
Mengen von Nahrungsmaterial verbraucht, sehr rasch atrophiert. So 
erklart sich die fiir uns unter einzelnen Umstanden oft nur zu rasche 
Riickbildung mancher Gewebe nach kurzer Untatigkeit, und wir ver
stehen die pathologIschen Nerveneinfliisse auf die Trophik der Muskeln 
und Knochen sowie z. B. die Abhangigkeit des entwickelten Muskels 
yom motorischen Nerven gegeniiber seiner Selbstandigkeit wahrend der 
Entwicklung. 

Es gibt allerdings auch Organe, wie das Praputium oder unsere langen 
Kopf- oder gar die Achselhaare, die sich erhalten, ohne daB fur uns eine 
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Vitalbedeutung erkennbar ist. Es ware aber merkwiirdig, wynn wir alle 
Zusammenhange schon kennen konnten. Das Praputium konnte etwa der 
nebensachliche Ausdruck einer allgemeinen Tendenz sein, unter bestimmten, 
noch nicht bekannten Umstanden eine Hautfalte zu bilden. 

Warum geht nun die starkere Ausbilrlung einer einzelnen Funktion 
immer mit der Ruckbildung der andern, dem gleichen Zwecke dienenden 
Funktionen Hand in Hand. auch wenn diese an sich noch sehr nutzlich 
sein konnen? Warum hat der Hund zu seinem scharfen Geruch- und 
Gehorsinn ein so schlechtes GesichU Es wurde ihm doch sehr gut 
dienen, wenn er einen Hasen, den er jetzt nur an der Bodenspur oder 
entgegen der Windrichtung finden kann, von weitem sehpn konnte. 

Da ist zunachst zu sagen, daB ein Spezialsinn sich eben nur dann 
besonders ausbildet, wenn er bei gegebenen Verhaltnissen mehr leistet 
als die anderen. Er muB dann in der Ausbildung bevorzugt, die andern 
muss en nachgesetzt werden. Das Spezialistentum hat ja seine groBen 
Vorteile vor der Universalitat. Die Einstellung auf mancherlei Fahig
keiten wurde z. B. eine Instinktausbildung in den verschiedenen Rich
tungen, also einen hochst komplizierten psychischen Apparat verlangen, 
wozu erst noch eine besondere Oberleitung gescba{fpn werden muBte, 
die im gegebenen FaIle entscheidet. welcher Sinn gerade die Fuhrung 
ubemphmpn solle Wir wissen aber z. B. aus den Assoziationsversuchen, 
wieviel leichter eindeutige Aufgaben sind als Wahlhandlungen. Fur 
einen Menschen ist der Besitz vieler Talente meist ein Hindernis fUr 
ganz groBe Leistungen. Und unter dem Namen "Arbeitsteilung" kennen 
wir unter Menschen und Tieren die groBen Vorteile der Spezialisierung 
im allgemeinen. 

Auch unsere Technik hat nicht durch Zusammenkoppelung verschie
dener Aufgaben ihre Erfolge erreicht, sondern durch immer weitergehende 
Spezialisierung, wahrend viele "Universalgerate" zwar ausgekliigelt, aber 
nicht gebraucht werden. Es ware gewit3 sehr niitzlich, wenn unsere Dampf
schiffe den \Vind zur Unterstiitzung und Ersparnis von Brennmaterial 
oder bei einem Schraubendefekt als Ersatz fiir die Maschine benutzen 
kOnnten. Und doch hat es sich als praktischer erwiesen, das grot3ere Risiko 
und den Mehrverbrauch an Kohlen in den Kauf zu nehmen, indem man sich 
ausschliet3lich auf den Dampf spezialisiert. 

Es muB auch auffallen, daB die einzelnen Funktionen nur 
gerade so weit ausgebildet sind, urn den Bestand der Art 
unter gleichen Umstanden zu erhalten. Da ist einmal zu sagen, 
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daB in Wirklichkeit der Bestand urngekehrt sich nach den Fahigkeiten 
richtet. Je besser eine Art ausgestattet ist, urn so mehr kann sie ja ihre 
Individuenzahl gegenuber den Konkurrenten im gleichen Lebensraurne 
vergroBern. Aber an eine Grenze muB sie immer kommen, weil sie sich 
seIber Konkurrenz macht und weil in dem Gleichgewicht aller tierischen 
und pflanzlichen Organismen eine einseitige Vermehrung iiber einen ge
wissen Punkt hinaus sofort wieder schadlich wirkt (Parasiten, bei 
Tieren Epidemien, Reduktion des pflanzlichen und animallschen Nahr
bestandes. Eine Verbesserung der Jagdfahigkeit wurde z. B. unter den 
meisten Umstanden zu verderblichem Raubbau fiihren). Auch die groBte 
"Intelligenz" der Psychoide muB also ihre Wirkungsgrenze haben und 
ebenso die der menschlichen Psyche. Ein malayischer Furst solI das so 
ausgedruckt haben: Die Europaer seien ein Ungluck fur sein Land. 
Friiher habe man ohne Schwierigkeit immer genug zu essen gehabt, 
weil die Cholera und andere Krankheiten die Bevolkerung alle paar 
Jahre dem Nahrungsvorrat angepaBt habel1. Jetzt haben die Hollander 
durch ihre Hygiene die BevOlkerung urn mehr als das Vierfache an
wachsen lassen, und da geniige auch die tropische Fruchtbarkeit nicht 
mehr, und man miisse Reis von auswarts kaufen. 

Es ist natiirlich nicht daran zu denken, daB die Psychoide diese Ge
fahren fUr die Rasse zu merken bekomme und deshalb bei dem Still
stand der Entwicklung der H.higkeiten aktiv mitwirke. Hier werden 
wir es fast nur mit Ausmerzung der zu gescheiten Artverbesserer durch 
die Auslese zu tun haben, die fur diese rein negative Rolle 
ohne wei teres geeigne t is t und bis jetzt aIle die aIlzuweisen mensch
lichen Kulturrassen umgebracht hat. 

Die Zufall- und Auslesetheorie allerdings pflegte diese Einstellung auf 
ein Gleichgewicht sehr einfach zu erkHi.ren: Ihre Ideen von Aufspeicherung 
der niitzlichen Eigenschaften vergessend, nahm sie einfach an, daB, wenn 
der Durchschnitt der Art sich erhalten konne, dann die zufalligen Schwan
kungen nach oben und unten sich ungefahr kompensieren miiBten, da ja 
immer noch eine gewisse geniigende Breite der Auslese nicht verfallt. Doch 
hat die Dberlegung, die man friiher als selbstverstandlich horen muBte, 
den Fehler, nicht zu beriicksichtigen, daB die Minusvarianten, schon wenn 
sie nur wenig ausgesprochen sind, rasch ausgeschaltet werden miissen, 
wahrend die Plusvarianten nach mechanistischer Auffassung urn so mehr 
Chancen zum Dberleben haben, je weiter sie sich yom bisherigen Standard 
entfemen. Die Art miiBte sich also bestandig hinaufziichten. Auch yom 
mnemischen Standpunkt aus konnte man sich denken, es ware zu erwarten, 
daB die Psychoide immer nach Verbesserungen strebe. Das tut sie aber 
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nur in au Berst geringem MaBe. Unter naturlichen Zustanden ist sogar eine 
Psyche wie die menschliche leicht zufrieden; es braucht einen besonderen 
Anreiz, urn ;l'U merken, daB irgend etwas besser sein konnte, und in der 
Psychoide darf die Schwelle dieses Anreizes nicht zu niedrig sein, weil sonst 
di~ Art zu labil wiirde (S. II3). Und ich meine, der Vogel habe wirklich 
mehr Grund, mit seinen Flugkunsten zufrieden zu sein, als viele Menschen 
z. B. mit dem, was man ihre soziale Lage nennt, die ein Produkt. unserer 
geruhmten menschlichen Psyche ist, entstanden im Zusammenarbeiten der 
Kollektivitat mit den einzelnen Individuen. Und wenn man die Psyche 
der ganzen Menschheit in Betracht zieht, so sind ihre Fortschritte doch n.icht 
so ganz unvergleichlich groBer als die von Psychoiden. Auch die Menschen 
werden meist erst durch die Not erfinderisch gemacht, sie liebten das Alt
gewohnte, scheuten unter sehr vielen Umstanden das Neue; die meisten 
Volker konnen Jahrtausende anf ungefahr. dem gleichen Nivo verharren, 
und sogar bei den hochsten Kulturrassen, die doch in der ganzen Leb
welt eine Ausnahme bilden, die von Jugend auf durch die Umgebung 
auf die Idee von Erfindungen und Entdeckungen emgestellt sind und durch 
Zeitungen und Parteisekretare und andere Weltverbesserer bestandig mit 
dem Bestehenden unzufrieden gemacht und mit Marchenbildem der Zu
kunft gelockt werden, sind es immer nur einzelne, die den Fortschritt be
wirken. Und die Kulturvolker haben die Intelligenz als ihre besondere 
Spezialitat gezuchtet. 

Auch die hochste psychische Intelligenz ware also der Aufgabe, kollektiv 
eine Art hinaufzuzuchten, nur in geringem Grade gewachsen; von der 
Psycho ide darf man in dieser Beziehung noch weniger verlangen. Es gibt 
z. B. viele wurmfiirmige Wesen, die sich im Wasser durch Schlangelung 
fortbewegen: Spirillen, Wurmer, Kaulquappen, Wasserschlangen usw. 
Diese Art Lokomotioll sieht fur uns recht miihsam aus, die lebhaften Be
wegungen fiihren zu einer sehr langsamen Ortsveranderung; man denke 
zum Vergleich etwa an einen Fisch. Nun aber kann die Psychoide den 
Vergleich mit dem Fisch nicht ziehen; sie kann nicht denken, daB es anders 
sein konnte, oder gar, wie es besser sein k6nnte, ohne es pers6nlich 
erfahren zu haben. Ihre Instinkte, ihre ganze anatomische und funk
tionelle Konstitution sind nur auf die bisherige Bewegungsart eingestellt; 
die5>e ist dem Tier in Wirklichkeit die einzig bequeme; von allen 
moglichen Arten der Fortbewegung kann nur sie Lust bringen. Sollte die 
Kaulquappe wie der Fisch durch Schlagen mit dem Schwanze sich fortbe
wegen, so brauchte sie eine besondere Einstellung und Cbung, und ein 
eigentlicher Erfolg ware erst m6glich, wenn auch alle anato~ischen, physio
logischen und psychischen Apparate darauf eingestellt sind (Form des 
Schwanzes, Versteifungsm6g1ichkeit des Korpers. Muskeln, Koordination, 
Psyche). Auch intelligente menschliche Kinder, die zufallig darauf gekommen 
sind, sich fruh sitzend durch Fortschieben mit einem Bein auf dem Boden 
fortzubewegen, sind manchmal gar nicht mehr leicht zum Gehen zu bringen. 
Kurz, die Einfiihrung einer Neuerung ist nur moglich auf Basis eines Ver-
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gleiehs des bisherigen Zustandes mit einem besseren, ein Vergleieh, der 
von der Psyehoide theoretiseh gar nieht und praktiseh erfahrungsgemaB 
nur ganz selten gemaeht werden kann, am ehp.sten, wenn Veranderungen 
des Milieus neue Anforderungen stellen bzw. die bisherigen Funktionen sieh 
als ungenugenCl erwelsen. worauf. soweit moglich, "Versueh und Irrtum" als 
Helfer eintreten. 

Nachtrag. 
Wahrend des Druekes dieses Aufsatzes ersehien eine hiibsehe Arbeit 

von v. BertalanffyI die sieh mit dem namlichen Problem besehaftigt 
und in ahnlieher Riehtung geht, sogar am Sehlusse zur Erganzung auf den 
Mnemismus hinweist. In vorsichtiger Weise priift der Autor die vorhan
denen Theorien und kommt dazu, aus dem Meehanismus die Gebunden· 
heit der eharakteristisehen Eigensehaften des Lebens an die 
Mat e r ie, die ehemiseh-physikalische Konstellation, vom Vitalismus die 
"Ganzheitliehkeit" der Lebenserseheinungen zu ubernehmen. Dann 
"bleibt ihm noch ein sehr wichtiges Lebenseharakteristikum ubrig. namlieh 
sein historiseher Charakter". Einige Gegenuberstellungen der Auf
fassung des Autors und des mnemistischen mogen zeigen, wie der Mnemis
mus die Lebensprobleme nach verschiedenen Riehtungen zu klaren bzw. zu 
vereinfachen vermag. 

Der Mnemismus hat nun den Vorteil, alle drei dieser Konstatierungen 
von einem Prinzip aus zu erklaren. Die Bindung der Lebenseigensehaften 
an die Materie ist aueh keine vollstandige und erschopft das ·kausale Be
diirfnis gar nicht, wie der Autor mehrfaeh betont. Dafur ist es dem Mnemis
mus selbstverstandlieh, daB die vitalen Tendenzen (oder in der Sprache des 
Mnemismus: Engramme plus Vitalenergie) einen materiellen Trager haben 
miissen und dann noeh geeignete Materie, an und mittels welcher sie wirken 
konnen. Die Ganzheitlichkeit wird vom Mnemismus ebenso hoch gewertet 
wie von v. Bertalanffy und noch mehr als vom Vitalismus; dariiber hin
aus kann sie aber der Mnemist noch erklaren und in ihrem Wesen ver
stehen, weil er die gleiche Ganzheit in der Psyche von jeher schon reeht 
gut kennt. Der historisehe Charakter der Lebenserscheinungen aber ist mit 
der Mneme so eng verbunden, daB es keine Historie ohne Mneme, und 
keine Mneme ohne Historie geben kann. Den formbildenden Faktor, den 
der Autor neb en der physikaliseh-chemischen Konstitution postuliert, und 
den "Faktor, der das Ziel in sieh tragt", analogisiert der Mnemismus mit 
der Zielgeriehtetheit der Psyche; daB ein Glied aus einer ungeformten und 
undifferenzierten Knospe entsteht, ist fiir ihn kein groBeres Ratsel, als die 
Bewegung der Muskeln oder die Erzeugung von Tranen von der Psyche 
aus. Die organische Teleologie kann vom Standpunkt des Autors nur als 
ein Streben nach einem Gleichgewiehtszustand erklart werden, wahrend sie 

I Tatsachen und Theorien derFormbildung als Weg zum Lebensproblem. 
"Erkenntnis". I. (Annalen der Philo sop he IX.). Felix Me iner, Leipzig. S. 361. 



- 142 -

fiir den Mnemismus iiberhaupt kein Problem ist. Es kann vom Standpunkt 
der "Systemtheorie" aus nicht gelingen, die Ganzheit mit der Zielgerichtet
heit in den notwendigen Zusammenhang zu bringen; v. Bertalanffy muE 
unterscheiden das Ganze nach Driesch, das "erst in Zukunft zu erreichende 
typische Endergebnis, das zur Lenkung der Entelechie bedarf", und das 
Ganze, das reprasentiert ist durch den augenblicklichen Gesamtzustand des 
lebendigen Systems, aus dem sich der folgende Zustand entwickelt. Dem 
Mnemisten ist das zukiinftige Ziel ein selbstverstandliches Produkt der 
Assoziationen friiherer Erfahrungen bei den Bediirfnissen der Gegenwart. 
Die nach Ganzheit und Entwicklung strebende Gesamtfunktion nennt 
v. Bertalanffy das "System". Es hat vor der Entelechie, die ein loo%iger 
Deus ex machina ist, den Vorteil, reale Beobachtungen zusammenzufassen; 
aber als ein Agens, das funktionelle Zusammenhange verstehen machen sollte, 
bedarf es doch noch selbst zu sehr der Erklarung. Einige Nebenbegriffe, 
wie die Enkapsis oder die "doppelte Sicherung" Spemanns, reihen 
sich ganz von selbst in die assoziativen Funktionen einer Psychoide ein. 

XII. Zusammenfassung. 
I. Zur Erklarung der Lebenserscheinungen rechnete man immer nur 

mit den ganz unzulanglichen mechanistischen und vitalistischen Theo
rien und vergaB ein Drittes, den Mnemism us, der jetzt doch eigentlich 
in der Luft liegt und meines Erachtens alles soweit erklart, als man 
iiberhaupt von einer Theorie erwarten kann. 

II. A. Von den zugunsten des Mechanismus angefiihrten Tatsachen 
und Uberlegungen deutet keine auch nur mit irgendeiner Wahrschein
lichkeit darauf, daB chemisch-physikalische Krafte das Leben erklaren 
konnten. 

B. Die Wahrscheinlichkeit, daB Leben, auch wenn einmal entstanden, 
nur durch den Zufall der chemisch-physikalischen Kombinationen, d. h. 
ohne prinzipiell zielhafte, lebenerhaltende Funktion, fortdauere und sich 
mit Hilfe der Auslese zu den 'bestehenden Organismenformen entwickelt 
habe, ist nahezu Eins zu Unendlich. Es ist ganz unberechtigt, mit ihr 
zu rechnen, oder gar, wie der Mechanismus tut, alles auf sie abzu
stellen. Und wenn einmal das Undenkbare doch geschehen ware und 
ein zufallig zusammengewiirfelter Atomhaufen ein kompliziertes Lebe
wesen gebildet hatte, so ware ja nichts da, das den Haufen fixiert. 
Die gleichen Krafte, die ihn zusammengeweht hatten, miiBten ihn auch 
wieder auseinanderbringen - und umbringen, denn die Veranderung 
oder der Ausfall einer einzigen von tausend wichtigen Eigenschaften 
wiirde zur Katastrophe fiihren. Man dad nicht etwa einwenden, der 
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Zufall habe das Lebendige so geschaffen, daB es sich erhalte; die Zweck
maBigkeit kann nur dauern, solange der Molekiilhaufen dauert, und 
dieser kann prinzipiell nicht dauern, weil die ganze Theorie einen be
standigen Wechsel aus andern als ZweckmaBigkeitsgriinden 
voraussetzt. 

III. Die organismische ZweckmaBigkeit ist die gleiche wie die psy
chische; beide sind eine selbstverstandliche F olge des Vorhandenseins der 
Mneme. Die Identitat der beiden Arten von ZweckmaBigkeit wird nur 
deshalb so leicht iibersehen, weil man nicht beriicksichtigt, daB die als 
wesentlich angesehenen Unterschiede zwischen Psychisch und Hirn
physiologisch nicht Unterschiede des betrachteten Objektes, sondern des 
Standpunktes der Betrachtungsind. Die einzigewiderspruchslos durchzu
fUhrende Vorstellung "des Verhaltnisses von Leib und Seele" ist die, 
daB die Psycheeine Hirnfunktion sei, eine auf das Animalische und die 
individuellen Erfahrungen gerichtete Spezialisierung der dirigierenden 
organischen Funktionen. Sie ist das einzige Ding, das man nicht nur 
objektiv, sondern auch subjektiv - an sich selbst -- kennen kann. 

BewuBtsein (BewuBtheit) konnen wir nur an uns selbst konstatieren;. 
fiir die objektive Betrachtung gibt es kein BewuBtsein, fUr die sub
jektive, innere gibt es keinen Raum. Es ist schon deshalb unrichtig, 
den Begriff der Psyche mit dem des BewuBten zu identifizieren. Wer 
nicht von dem BewuBtsein im Psychischen abstrahieren kann, wird eine 
biologische Psychologie und die organischen Grundfunktionen (die 
Psychoide) nicht verstehen konnen. Es ist durchaus unrichtig, daB der 
Mnemismus die Psyche in Atome auflose, die Ganzheit derselben und der 
Organismen nicht anerkenne oder nicht geniigend beriicksichtige. Er 
rechnet im Gegenteil, in Psyche und Psychoide, in erster Linie auch 
beim Assoziieren (Den ken) , mit dem Ganzen, das jedoch ein Kompli
ziertes ist, sich gliedernd in Teile, die meistens wieder in irgendeinem 
Sinne Ganzheiten verschiedener Stufen sind. Das was jeweilen wirkt, 
ist immer eine Ganzheit, nicht etwas Elementares. Beschreiben kann 
man aber die psychische und vitale Funktion, ohne aus der Phrase her
auszukommen, nicht, wenn man nicht die einzelnen Mechanismen be
sonders heraushebt und behandelt. Ganz schlimm ist die Identifikation 
von "Psychisch" mit "Gesetzlos" oder "Willkiirlich"; im Prinzip unter
scheidet sich die psychische Kausalitat von der der iibrigen Welt eben
sowenig wie z. B. die meteorologische. 

IV. Primitive, nur auf eine einzige Qualitat gerichtete Mneme kennt 
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man schon in der leblosen Welt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, 
daB in leblosen Kolloiden auch mehrere Qualitaten engraphierbar sein 
konnen; man hat ja gar nicht geniigend danach gesucht. Wenn sich 
verschiedene Engramme assoziieren konnen, so ist damit die Grundlage 
einer lebensfahigen und auch bis zurn Psyche besitzenden Menschen 
entwicklungsfahigen Substanz gegeben. Das Spezifische fUr jede Orga
nismenart liegt in den Engrammen. Das Chemisch-Physikalische ist 
nur so weit mitbeteiligt, als es Trager der Engramme ist und als es von 
den durch die Engramme geleiteten Tendenzen zu ihren Funktionen 
benutzt werden und deshalb fUr die Funktion die Eignung besitzen muB. 

Neue Bediirfnisse bringen allmahlich funktionelle und dann ana to
mische Anpasslmgen zustande. Die Umgestaltungen bekommen alle 
Teile des Korpers irgendwie zu "spiiren"; durch die Mneme wird das 
Erfahrene engraphiert. Da drangt sich die Hypothese geradezu auf, daB 
von der "Benachrichtigung" aller Korperzellen die Keimzellen nicht 
ausgenommen werden. In ihnen ist somit die Entwicklung engraphisch 
niedergelegt und durch keine andere Funktionsbestimmung der Zelle 
gehemm t; durch neuartige Erfahrung wird die bisherige engraphierte 
Melodie modifiziert, in gleicher Weise, wie unsere Psyche durch neue 
Erfahrungen veranlaBt wird, bestimmte Manipulationen oder Hand
rungen abzuandern. So bildet sich die Art urn, d. h. die Vererbung er
worbener Eigenschaften wird auf diese Weise verstandlich. 

V. Der Vitalismus, der die Zielgerichtetheit der Lebfunktionen 
durch ein ad hoc konstruiertes, psycheartiges, auBerhalb des Organis
mus existierendes Etwas, das begrifflich nicht weiter zu fassen war, er
kliiren wollte, ist durch den Mnemismus, der eine wirkliche ErkHi.rung 
geben kann, unnotig geworden. Eigenschaften, wie absolute Zweck
maBigkeit, die diesem Etwas von manchen zugeschrieben wurden, sind 
grundlose Spekulationen. Auch an den Vitalismus ankniipfende Theo
rien yom Zusammenhang der Psychoide mit dem Weltgeschehen oder 
einer Atom- oder Weltbeseelung, einer kosmischen Intelligenz, oder die 
Annahme eines Vervollkommnungstriebes u. dgl. stehen, wenigstens zur 
Zeit, vollstandig in der Luft. 

VI. Zwischen Psyche undPsychoide gibt es auch beim Menschen nur 
fliissige Ubergange. Kriterien wie BewuBtsein, Wille, Uberlegung, 
Animalisch oder Vegetativ, mdividuelle oder phylische Erfahrung und 
Funktion, alle versagen. Bei niederen Tieren kann man iiberhaupt nicht 
von eirier Scheidung der beiden Funktionsgruppen reden. und auch bei 
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den hochsten sind manche Funktionen den beiden Organisationen ge
meinsam, wobei sie auf Gleich und Gleich zueinander stehen. 

VII. Der Begriff der Psychoide mag etwa umschrieben werden als die 
Gesamtheit der Dynamik, die alIe vegetativen und diejenigen animali
schen Funktionen dirigiert, die subpsychisch (nicht zu verwechseln mit 
"unbewuBt") verlaufen. Die urspriingliche, die "praorganische" Trieb
kraft haben wir beispielsweise als eine chemische dargestellt. An sie 
schlieBen sich dann infolge mnemischer Verkniipfungen andere Reak
tionen an, die den chemischen ProzeB beg-iinstigen oder ermog1ichen, 
so Bewegungen, Nahrungstrieb, Lebenstrieb, Schaffung besonderer 
Organe zur Assimilation der Nahrung, zur Leitung der Aktionen durch 
Lichtempfindung usw. Die Gesamtheit alIer dieser Funktionen ist das 
Leben. Die elementare (hier als chemisch angenommene) Tendenz wird 
iiberdeckt durch die Masse der Hilfsfunktionen, unter denen natiirlich den 
chemischen wieder eine groBe Rolle zukommt. Die Hilfsfunktionen er
schein en uns nun das Wesentliche und haben auch in der Entwicklung 
eine gewisse Selbstandigkeit bekommen, ja einen Selbstzweck, der sich 
unter anderem darin auBert, daB auch abgetrennte Organe fortfahren, 
ihre Funktionen auszuiiben. So trachtet, von der subjektiven Seite aus
gedriickt, das Tier ausschlieBlich, der Mensch in erster Linie nach Lust 
und nach Vermeid1Ulg von Unlust und direkt gar nicht nach Erhaltung 
des Lebens. Schon aus dies em Grunde, weil in EinzelfalIpn pin Hilfsziel 
an die Stelle des Hauptzieles tritt, kommen solche Spezialtriebe oft 
miteinander in Widerspruch. und unter ungewohnten Umstanden kann 
auch leicht eine Spezialfunktion den Hauptzweck, die Erhaltung des 
Lebens, gefahrden. 

DIe Energieform der vitalen Direktionen ist bis jetzt nicht be

kannt. Unter dem Bilde von Schwingungen einer solchen Kraft konnen 
wir uns den ganzen psychoid-psychischen Lebensvorgang bis zu einem 
gewissen Grade vorstellbar machen. 

In den hoheren Psychen funktioniert die A ufmerksamkei t als 
ein wichtiger Analysator, der die Auswahl aus vielen anscheinend mog
lichen Assoziationen (bzw. Funktionen) bestimmt. Diese ist aber nicht 
eine selbstandige Funktion, sondern wie der mit ihr zum Teil identische 
Wille die Resultante der zu einem Ganzen kombinierten Gesamtheit der 
Einzelstrebungen. In der Psychoide muB eine analoge Ganzheitsfunk
tion bestehen, wenn auch im gestorten Organismus eine Einzelfunktion 
ganz selbstandig ablaufen kann. 

Bleuler, l\'Iechanismus-Vitalismus-Mnemismus. 10 
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\Vas fur eine Veranderung in der Lebsubstanz das ist, was wir 
als Engramme bezeichnen, daruber konnen wir uns bis jetzt keine 
Vorstellungen machen. Wenn man sich ausdruckt, die geniscben En
gramme seien in den Chromosomen lokalisiert, so ist das wohl ahn
lich zu verstehen, wie wenn wir die Sprachfunktion in gewissen Partien 
der Hirnrinde lokalisieren: sie ist eigentlich eine Funktion der gesamten 
Hirnrinde, hat aber an einem bestimmten Ort ihren "Fokus" (v. Mona
kow), wo sie in ihrer Gesamtheit verletzlich ist. So muss en auch genische 
Krafte sich offenbar unter Umstanden vom Zellprotoplasma aus be
tatigen. Ganz oder hauptsachlich im funktionierenden Plasma werden 
wir uns vielleicht die Engramme der Korperzellen vorstellen mussen, 
mit Ausnahme derjenigen der Vermehrung, die naturlich in den Chro
mosomen ihren ausschliel3lichen oder hauptsachlichen Sitz haben. -
Die Engramme schein en ganz unabhangig von der Quantitat der Masse 
ihres Tragers. In dem namlichen kleinsten Substanzteilehen konnen 
offenbar beliebig viele Engramme sich befinden. 

VIn A. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, daB die Keimzellen 
von der allgemeinen Benachrichtigung der Korperzellen uber den Zustand 
und das Tun aller anderen ausgeschlossen bleiben oder daB sie allein 
keme Mneme besaBen. Nimmt man aber die Teilnahme auch der Keim
zellen an dem Nachrichtendienst und den mnemischen Funktionen an, 
so ergibt sich die Moglichkeit und der Mechanismus der Vererbung er
worbener Eigenschaften von selbst. Vorlaufig kann man sich den Vor
gang etwa folgendermaBen vorstellen: Bei der Entwicklung des Ein
zellers zum Mehrzeller mit seiner Arbeitsteilung ist es ganz selbstver
standlich, daB zunachst der Hauptzelle, die z. B. eine Bewegungszelle 
(mit Wimper) erzeugt hat, die Fahigkeit geblieben ist, eine solehe Zelle 
wieder zu erzeugen, wenn es, z. B. bei einer Vermehrungsteilung, notig 
geworden ist. Diesen Vorgang kann man sich ohne wei teres auf Er
zeugung von anderen Spezialzellen ausgedehnt den ken ; das Prinzip 
bleibt immer das gleiche; nur wird beim GroBerwerden des Somas die 
Vorstellung der Benachrichtigung der Keimzelle etwas komplizierter; 
diese Benachrichtigung auf groBere Entfernungen ist aber durch Tat
sachen im Tier- und Pflanzenreich auch sonst bewiesen. So wird die 
ganze Tatigkeit der KeimzeIle, die alle anderen Funktionen als die der 
Reproduktion eines neuen Korpers aufgegeben hat, auf bekannte Mecha
nismen zuruckgefuhrt. 

VIn B. Die Vererbung vom Soma erworbener Eigenschaften ist ein 
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unabweisliches Postulat der Entwicklungtheorie. Man darf aber nur 
ausnahmsweise sichtbare Reaktionen auf Einflusse, die nicht sehr viele 
Generationen hindurch gewirkt haben, erwarten. Dennoch darf man 
es nicht fur unmoglich ansehen, den tatsachlichen Beweis ftir die Existenz 
der Vererbung erworbener Eigenschaften zu leisten; ich glaube sogar, 
er sei schon geleistet. Man muB sich aber bei soIchen Untersuchungen 
an Eigenschaften halten, die ihrer Natur nach re1ativ labil sind, z. B. 
Instinkte, die unter verschiedenen, wirklich vorkommenden Umstanden 
wahrend kUrzerer Generationsreihen notwendig in gewisser Richtung 
modifiziert werden mussen, dann an neu erworbene Eigenschaften tiber
haupt usw. 

Auch beim Menschen ist eine bewuBte Hoherztichtung nicht so ab
solut auszuschlieBen; es hat aber seine groBen Schwierigkeiten, sie in 
der Praxis durchzusetzen, da die Kulturen eine so starke Gegenauslese . 
mit sich bringen, daB bis jetzt aIle sehr rasch daran zugrunde gegangen 
sind. VieIleicht konnen aber neue Versuche jeweilen doch von einem 
durch die frtiher errungenen etwas gehobenen Niveau ausgehen? 

IX. Wie die Psyche kann die Psychoide nur nach MaBgabe der Erfah
rung handeln. Wahrend aber die menschliche Psyche in erster LInie die 
individueIlen Erfahrungen benutzt und auf diese zu reagieren eingestellt 
ist, kann die Psychoide sich nur. nur denjenigen Verhaltnissen anpassen, 
die oft und dauernd vorkommen und zumeist sich schon wahrend 
fruherer Generationen eingepragt haben. Ebenso konnen ihre Funk
tionen vielfach nur auf eine geringere Breite der Intensitat von Reiz 
und Reaktion eingesteUt sein als die der Psyche. Wenn die Psychoide, 
etwa infolge einer Verstiimmelung, ungentigende oder falsche Berichte 
tiber die Zustande von einzelnen Korperteilen bekommt, so kann sie 
natiirlich sowenig richtig reagieren wie die Psyche, wenn sie sich auf 
gefalschte oder unvollstandige Wahrnehmungen sttitzen muB. Viel 
weniger als die Psyche kann die Psychoide auf ganze Situationen Ruck
sicht nehmen; sie muB sich haufig an gewisse "Indikatoren" halten, 
indem z. B. nicht das EiweiB selbst~sQndern der Geschmack von Stoffen, 
die es begleiten, die Verdauungsfunktion in Gang setzt. Sie kann uber
haupt Situationen viel weniger ubersehen als die Psyche des Kultur
menschen. Sie vermag viel weniger zu abstrahieren, sie kann die Experi
mente nur am konkreten FaIle, nicht in den Gedanken machen. So ist 
sie viel mehr auf Versuch und Irrtum als auf Vorausberechnen ange
wiesen. Anderseits ware die genialste Psyche niemals im Stande, die 

10* 
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Komplikationen, die Dosierung und Koordination unserer Korper
funktionen zu erfassen, geschweige zu dirigieren, und auch in Bezug 
auf das Animalische ist die menschliche Psyche z. B. den Instinkten 
vieler Tiere gar nicht iiberlegen. Man kann die beiden "Intelligenz
formen" iiberhaupt nicht graduell miteinander vergleichen, weil sie 
doch zu verschiedene Maschinen fUr verschiedene Teilzwecke sind, wenn 
auch nach den gleichen Prinzipien gebaut und dem gleichen Endzweck, 
der Erhaltung des Lebens. dienend. 

X. Der Mechanismus will das Zweckprinzip der Organismen auch 
deswegen ausschlieBen, weil viele Reaktionen, z. B. in der Pathologie 
oder bei Regenerationen, unniitz oder gar lebensgefahrdend sind. Er 
meint, ein "Zweckprinzip" miiBte immer und ausnahmslos auch in den 
verzwicktesten Umstanden einen rettenden Ausweg finden wie ein all
wissender und allmachtiger Gott. Auf die letztere Philo sophie wollen 
wir nicht eingehen, aber dafiir konstatieren, daB die Psychoide, die von 
gleichellLFleisch und Blut ist wie die Psyche, auch irren kann wie diese. 
Selbstverstandlich ist es doch, daB, wenn der Nachrichtendienst gesWrt 
ist oder wenn ihr nur ungeeignetes Material zur Verfiigung gestellt 
wird, sie eben MiBbildungen in Gestalt und Funktion hervorbringen muB. 
Gerade die miBgliickten Versuche zeigen bei genauerem Zusehen schla
gend die Zweckrichtung der Reaktion, und der Mnemismus kann sehr 
oft auch eine selbstverstandliche Erklarung geben, warum der Zweck 
nieM erreicht werden konnte. 

XI Man kann sich iiberhaupt fragen, warum sind nach Zweck sich 
bildende Organismen nur gerade soweit zweckmaBig. daB sie sich er
halten konnen. Da ist unter anderem zu antworten, daB nur die hoch
sten Hirnwesen so weit abstrahieren konnen, daB sie den Begriff einer 
Erfindung oder einer Verbesserung rein theoretisch, d. h. ohne konkreten 
AnlaB, bilden. Eine Anderung ohne Not hat eben fUr die meisten Ge
schopfe nur die Bedeutung einer SWrung der Bequemlichkeit und wird 
deshalb von zweckhaften Organismen auBer den hochsten animalischen, 
die fUr ein ferneres Ziel einen aktuellen Vorteil opfern konnen, vermieden, 
wahrend Zufall- und Auslesewesen, wenn sie iiberhaupt moglich waren, 
keine Grenzen der Entwicklung finden wiirden. 

Druck yon Brcitkopf & Hartel in Leipzig. 
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