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Vorwort. 
Eine Arbeit wie die vorliegende konnte nattirlich auch dann nie fertig 

werden, wenn der Verfasser tiber den ganzen derzeitigen Wissensschatz 
in Zoologie und Botanik verftigte. 1ch habe auch, nachdem ich die Arbeit 
zum Druck gegeben, noch manches Einschlagige gelesen, was zu ver
werten gewesen ware. Auch mir frtiher unbekannte Einwendungen gegen 
die Vererbung erworbener Eigenschaften oder die organische Mneme 
haben sich aber als nicht stichhaltig erwiesen oder tre££en unser~ Vor
stellungen nicht, so z. B. diejenigen von Einhorn, soweit sie tiberhaupt 
in diesen Fragen in Betracht kommen. Wie iIll Text, mochte ich auch hier 
besonders das Vorlaufige in manchen meiner Einzel£ormulierungen be
tonen; ich weiB sehr gut, daB ein Teil der Einzelanschauungen mir selbst 
bei groBerer Kenntnis der Tatsachen und bei Ausreifung der Vorstellungen 
recht naiv vorkommen werden. Wenn ich auch an die Hauptsachen meiner 
Ausftihrungen als an die zur Zeit zutre££endste Zusammenfassung unseres 
Wissens glaube, so bin ich mir doch der hypothetischen Natur des groBen 
Teils der Einzelausftihrungen sehr wohl bewuBt; ich weiB, daB sie nur unter 
meinen speziellen Voraussetzungen gerade das Einleuchtendste sein mo
gen; wenn ich aber aIle Vorbehalte und Voraussetzungen in jedem Fane aus
drticklich etwahnen sollte, so wtirde das Buch ganz unlesbar. Die apo
diktische Form ist also oft nichts als eine aus auBeren Griinden notwendig 
gewordene Ausdrucksweise. - Zur Abktirzung ist auch meist nur von 
"Vererbung erworbener Eigenschaften" die Rede, wahrend in den meisten 
Zusammenhangen nur "Vererbung vom Soma aus veranderter Eigenschaf
ten" in Betracht kommen kann 1). 

1) VieUeicht habe ich auch zu wenig auseinandergesetzt, was in der Psychoide untO' 
dem von uns nach Gorning und andern einer "Idee" verglichenen Gebilde zu verstehen ist. 
Ich miichte deshalb das noch durch ein neues Beispiel erganzen. Nehmen wir in der Psyche 
die Idee einer Gelenkpfanne (die Pfanne von auBen, aber von einer Psyche wahrgenommen): 
Dar Anatom erwirbt gewisse optische und kinasthetische Empfindungsgruppen (andere, 
nebensachliche, lassen wir hier unberiicksichtigt). die in Engramm~n fixiert werden. 
Diese assoziieren nach Ahnlichkeit andere Gruppen von Empfindungen mit ahnlichen 
optischen und kinasthetischen Komponenten. Dazu gehiiren auch Erfahrungen von Kreis
linien und Kreis- und KugelfHichen mit ihren Eigenschaften z. B. in bezug auf Gleiten bei 
Winkelbewegungen von zwei Kiirpern aufeinander. Alle diese Empfindungen und Vor
stellungen werden immer wieder erweckt; sei die Pfanne, die man eben sieht, oder denkt, 
groB oder klein, gehiire sie dem oder jimem Tiere, immer kommt dieser Komplex in ge
wissen Zusammenhangen wieder zum BewuBtsein, wahrend die VorsteUung der einzelnEn 
Pfannen in anderen Zusammenhangen auftritt. Damit ist der "Begriff" der Form und 
Badeutung einer Gelenkpfanne geschaffen. 

Nun ist hinzuzufiigen, daB schon der Mensch mit seiner reichen Begriffsbildung solclw 
Abstraktionen nicht ohne Grund bildet; es faut niemandem ein, aus Dingen, die weiB unci 
10 cm lang sind, einen besonderen Begriff zu abstrahieren. Bei einfachern Psychen miisscn 
wir uns vorsteUen, daB fiir aHe wirklich gemachten Abstraktionen ein biischer Grund vor
handen sei. Auch fiir die Abst,.aktion der Gelenkpfannenform haben wir gute Grlinde. 
Fiir bestimmte R3aktionen, z. B. die Bewegung zweier miteinander verbundener Hebel 
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Trotzdem ich weiB, daB ich von vielen miBverstanden werde, wage 
ich noch eine Bemerkung hinzuzufiigen: In der "Naturgeschichte der 
Seele" hatte ich angefiihrt, und hier habe ich es vorausgesetzt, daB auch 
die Psyche mit ihrem BewuBtsein naturwissenschaftlich -zu verstehen sei, 
indem aus dem Gedachtnis aIle ihr aIlein zugeschriebenen Tatigkeiten 
sich ergeben. Da nun das Gedachtnis sich schon auBerhalb der lebenden 
Substanz nachweisen laBt, verschwindet jede Grenze zwischen Psychisch 
und Nichtpsychisch wie zwischen Lebend und Leblos. Wir kommen zu 
einer einheitlichen Weltauffassung. 

Nun aber sprengt die Neuzeit gerade wieder die friiher als selbstver
standlich angesehenen geschlossenen Grenzen unserer Erkenntnis: man 
mag noch so vorsichtig sein mit der Annahme "okkulter" Phanomene; 
leugnen oder nur ignorieren kann man nicht aIle mehr, wenn man nicht die 
einfaltigsten Hypothesen zur Rettung des alten Glaubens kritiklos anneh
men will. Bis wenigstens bessere "Erklarungen" die Erscheinungen von der 
bisherigen Naturkenntnis aus genieBbar machen, haben wir'mit Tatsachen 
zu rechnen, die wir nichtin unsere bisherigenErfahrungen einreihenkonnen. 
Dieselben hangen gerade mit der Psyche und nur mit ihr zusammen. 
Allerdings, die gewohnliche psychologische Forschung schoint einem 
geschlossenen Objekt gegeniiber zu stehen so gut wie die Chemie . und 
Physik; nicht einmal in der Massenpsychologie, wo nichtsinnliche Uber
tragung von Trieben oder Vorstellungen am ehesten zu erwarten waren, 
wenn sie aIlgemein vorkame, finden wir Spuren von etwas Unbekanntem. 
Es handelt sich - in vorlaufiger Auffassung - also um Ausnahms
leistungen von dem Etwas, das uns sonst als UnbewuBtes unserer Seele 
in guter Umschreibung vertraut erschien. Das ist bis jetzt die ein
zige Schwierigkeit, der die restlose Erklarung des mensch
lichen Geistes sowie der Psychoide aus auch sonst l;>ekannten 

gegeneinander, sind gerade die genannten Erfahrungsgruppen von Kugelschale und Gleiten 
das Ausschlaggebende; die Vorstellungen von motorischen Reaktionen kniipfen gerade an 
sie an, wahrend GroBe, Farbe und viele andere Eigenschaften der Pfanne fiir una bElangloa 
sind; in Verbindung mit der fiir uns wichtigsten Vorstellung der motorischen Bedeutung 
wird also nur die erstere Gruppe assoziiert, die letztere aber entweder gar nicht, oder ihre 
immerhin wegen der Verbindung mit den iibrigen Teilempfindungen der Pfanne bestehende 
Tendenz zur Ekphorie muB in allen diesen Zusammenhangen geradezu .gehHumt werden. 
So kommt gewiihnlich fiir den Anatomen nur der reine Begriff der Pfanne zur Ekphorie; 
nur er wird Vorstellung. 

Genau gleich, wenn auch mit anderm Material, muB in der Engrammkombination, die 
wir Psycho ide nennen, eine Gruppe von Engrammen eine gewisse Selbstandigkeit bekom
men, die wir als den psychoiden Begriff oder die psychoide Idee der Gelenkpfanne auf
fassen miissen: Die Reize, die die Organe und Organteile aufeinander aUEiiben, sind irnmer 
da besondere und einander ahnliche, wo die Zellen zu einer hohlen Kugelflache angeordnet 
sind. Auf einer solchen Flache gleitet z. B. ein Gliedabschnitt am besten nach allen Winkel
richtungen. Wenn die Tendenz zu solchen Gleitbewegungen vorhanden ist, so ist sie des
halb assoziiert mit diesem Komplex der Kugelschale, die dadurch ebensowohl zum Bediirf
nis, zum Objekt einer Tendenz wird wie die Gleitbewegung. Es wird also der Engrarnrnkom
plex der ("abstrahierten") Pfannengestalt immer wieder ekphoriert, wenn eine solche Glei
tung vor sich gehen sollte und Schwierigkeiten hat. Urn nicht zu kompliziert zu werden. 
haben wir nicht unterschieden die Engrammgruppen zur Bildung der Pfanne und die des 
Sym boIs der Pfanne, das bloB aus den der Psychoide zukommenden Reizen von der Pianne 
und den das Gelenk bewegenden Teilen gebildet wird. Ich nehme an, daB, wenn das Ein
fache verstanden ist, die Komplikation leicht hinzugedacht werden kann. Dieser Engrarnm
komplex hat fUr die Psychoide, fiir den sich bildenden Korperh'il genau die gleiche Bedeu
tung wie die Idee, der Begriff oder die Vorstellung der Form fiir unsere Psyche, die eine 
Gestaltung schaffen mochte. Urn mit einer psychischen Idee, soweit wir iiberhaupt eine 
801che kennen, identisch zu sein, miiBte er nur mit dem BewuBtsein erfaBt werden. 
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Funktionen (oder Kraften) begegnet, und deshalb bin ich 
gezwungen, an dieser Stelle, wenn auch sehr ungern, diese 
Sache zu erwahnen. lch kann aber gleich hinzufugen, daB wir von je
nem Unbekannten eben noch nichts wissen, und daB wir deshalb bis auf 
weiteres gut tun, es in allen naturwissenschaftlichen Untersuchungen 
zu ignorieren und die Welt unserer Sinne als Ganzes zu studieren ohne 
jede Rucksicht auf ungewisse Zusammenhange derselben mit einer andern 
Welt; so wurde es in dieser Arbeit gehalten. 

Zurich, Ende 1924. E. BleuIer. 
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I. Einleitung. 
Das seit J ahrzehnten mit so groBer Bestimmtheit nachgesprochene 

Axiom, daB vom Soma erworbene Eigenschaften nicht vererbt werden 
konnen, befriedigt in Wirklichkeit niemanden. Die notwendige Voraus
setzung dieser Vorstellung ware die, daB unsere ganze Entwicklung "nach 
oben", vom einfachsten Kliimpchen lebender Substanz bis zum Menschen, 
das Resultat zufalliger richtungsloser Variationen ware, aus denen je
weilen die lebensfahigsten durch den Kampf urns Dasein ausgewahlt 
und erhalten wiirden. Nun zeigt aber eine genauere Betrachtung 
aller Umstande, daB der Zufall allein unmoglich imstande ist, aus dem 
gegebenen Material mit den uns bekannten Kraften die Mannigfaltig
keit der lebenden Welt und noch weniger die "ZweckmaBigkeit" ihrer 
Einrichtungen zu gestalten. Auch DARWIN hat deswegen eine Vererbung 
im Kampf urns Dasein erworbener Eigenschaften angenommen, diese aber 
nur durch seine uns nun etwas hylozoistisch anmutende "Keimchen
theorie" verstandlich zu machen versucht, nach der die durch Erfahrung 
im Sinne der Anpassung veranderten Korperzellen materielle Teilchen 
zu den Keimzellen schickten, die dadurch befahigt wiirden, die Neuerung 
den kommenden Generationen zu iibermitteln. Schon vor DARWIN ist 
von LAMARCK eine mehr abstrakte Tendenz zur Entwicklung und An
passung aus einem innern Bediirfnis der Organismen heraus angenommen 
worden, und spit~el'e, wie namentlich K. W. NAEGELI und PAULyl) haben 
von psycheahnlichen Funktionen gesprochen, die dieser Tendenz zugrunde 
liegen. Diese Vorstellungen sind nicht durchgedrungen, weil man gewohnt 
war, zweckbewuBtes Handeln wohl einer Psyche zuzuschreiben, nicht aber 
dem korperlichen Organismus, und man vor der Annahme zuriickschreckte, 
daB die tatsachliche ZweckmaBigkeit und Zielgerichtetheit physiologischer 
Funktionen eine Folge von etwas sei, das man der Lrberlegung einer 
Psyche an die Seite stellen konnte. lch glaube nun gezeigt zu haben2), 

1) PAULY: Darwinismus und Lamarekismus. Miinehen: Reinhard 1905. 
2) BLEULER: Naturgeschichte der Seele. Berlin: Julius Springer 1921. - Das Buch 

hat neben Zustimmung energische Angriffe erfahren. Einzelne zahlen einfach seine Folge
rungen auf und glauben damit den ganzen Inhalt abgetan zu haben. Gegen einen solchen 
wissenschaftlichen Gesehmack mag ich nichts sagen. Die wirkliehen Einwendungen, die 
zu meiner Kenntnis gekommen sind, wiirden sich aIle leicht widerlegen lassen. leh begniige 
mich aber mit folgenden Andeutungen. 

Man wirft mir Widerspriiche vor; was ich davon weiB, sind alles Phantasien der Re
zensenten, die sic sich gemaeht haben, statt das Buch tichtig zu lesen. Nun habe ich seIber 
Griinde angefiihrt, warum es schwer zu lesen sein muB; daB man es aber verstehen kann, 
habe ich doch bei vielen gesehen. Ferner sollen meine Begriffe unklar sein - weil sie in 
ihren Abgrenzungen nicht denen der Rezensenten entspreehen. Es wird als Tautologie 
geriigt, wenn ich sage, im Wettstreit der Triebe trage dar starkste den Sieg davon. Es gibt 
aber auch niitzliche Tautologien wie die, daB (a + b)2 = a 2 + 2ab + b2• Nun ist aber 
der geriigte Satz gar keine Tautologie; der Kritiker hat nicht bemerkt, daB ich die Starke 
nicht nur an dem Erfolg messe, sondern auch noch an der biologischen Dignitat des Triebes, 
die allerdings in ihrer Wirkung dureh die Konstellation mit beeinfluBt wird; ferner gibt 

B Ie u I e r, Die Psychoide. 1 
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daB unsere bewuBte Psyche restlos aus den auch objektiv bekannten 
Hirnfunktionen abzuleiten ist, und habe angedeutet, daB die Ausdehnung 
der namlichen lJberlegungen auf die korperlichen Funktionen, aus denen 
heraus sich ja die Hirnrindentatigkeit entwickelt hat, auch jene Lu,cke 
ausfiillen konnte. 

Hier sei nun der Versuch gemacht, die Mechanismen, die die Zweck
maBigkeit einerseits der psychischen Tatigkeiten und anderseits der 
physiologischen Funktionen und der Entwicklung der Arten hervorrufen, 
unter gleichen Gesichtspunkten einander an die Seite zu stellen. Dabei 
erscheinen die beiden Funktionsgruppen des Psychischen und des Biischen 
um so wesensgleicher, je genauer man sie kennenlernt - abgesehen vom 
BewuBtwerden, das in den physiologischen Funktionen zur Zeit nicht 
nachgewiesen ist und im Psychischen von uns als eine Art Epiphanomer.on 
angesehen wird. 

Dringend mochte ich davor warnen, sich nun zu streiten, ob das, was im 
folgenden beschrieben witd, wirklich "psychisch" sei oder nicht. Die da bei in 
Betracht kommenden Differenzen sind Unterschiede der Definition 
oder des Beobachtungsstandpunktes. Es ist aber ein schwerer Fehler, 
zur Vergleichung zweier Dinge das eine nur objektiv, das andere 
nur subjektiv anzusehen, und dann die gefundenen Unterschiede 
den Dingen zuzuschreiben, ohne zu untersuchen, ob sie durch die 
Verschiedenheit des Standpunktes bedingt werden. Die BewuBtseins
qualitat, die Motivierungen und viele andere psychische Funktionen sind etwas, 
das wir nur von innen sehen; die biischen Funktionen sehen wir wie die psychischen 
bei Tieren und bei den Nebenmenschen nur objektiv in ihren Wirkungen; 
wenn wir das hinter ihnen .Agierende unter dem Namen Psychoide als ein besonderes 
Etwas begrifflich konstruieren, so tun wir nichts anderes, als wenn wir von Elektrizi· 
tat, Gravitation, Warme reden, Begriffe, deren Substrat wir auch nur aus ihren 
Wirkungen ke~nen. Und wenn wir dann Psyche und Psychoide miteinander ver
gleichen und Ahnlichkeiten und Gleichheiten finden an Orten, die unter unsern 
Gesichtspunkten ais wesentlich erscheinen, so bringen wir sie unter einen Begriff, 
wie wir das Licht als elektrische Schwingungen betrachten, weil wir in beidem die 
namlichen Gesetze finden. Man kann nicht, wenn man einen Kreis das eine Mal 
bloB von auBen, den namlichen oder einEm andern das andere Mal bloB von innen 
studiert, behaupten, trotz einer Menge von Ahnlichkeiten und Gleichheiten seien 
die beiden wesensverschieden, denn fiir den einen sei die Konvexitat das Wesent
liche, fiir den andern die Konkavitat; sondern man muB bei den Unterschieden 
die Bedeutung des verschiedenen Standpunktes erwagen, und wenn wir dann 
in beiden alIes Vergleichbare gleich finden, mit .Ausnahme des Unterschiedes der 
Konvexitat und Konkavitat, und den letzteren ohne weiteres erklaren konnen als 
Foige des verschiedenen Beobachtungsstandpunktes, so werden wir schlieBen 
miissen, der Unterschied konvex-konkav sei fiir das untersuchte Ding als solches 
nicht wesentlich, die beiden zunachst getrennt betrachteten Dinge seien gleich. 
lch werde mich also bestreben, zu zeigen, in wiefern die biischen Reaktionen iden
tisch sind mit solchen der bewuBten Psyche im engsten Sinne. Nur wenn man, 
statt sich an willkiirliche Begriffsabgrenzungen und Worte zu klammern, auf das 
Tatsachliche eingeht, kann man in klarer Weise dariiber diskutieren, ob die hier 
vertretene .Auffassung zu Recht besteht oder nicht. 

Wiihrend ich mich bei der Darstellung der Elemente der Rindenpsyche sicher 
fiihlte, weill ich hier sehr gut, inwiefern im einzelnen manches, was ich sage, oder 

unB die ReizBtarke einen gewiBsen, wenn auch nicht ganz sicheren Mallstab, der von der 
Wirkung unabhiingig ist. Der Kritiker fillirt weitlaufig aus, ich gebe den bekannten psychi
Bchen Vorgiingen nur andere Namen wie Assoziationen, Ekphorie von Engrammen, und 
halte daB fiir eine Er.kliitung. Dabei hat er die Hauptsache an dem ganzen Buch iibersehen, 
nii.mlich, da!3 aHe die mit ruEsen Wort£n bezeichnet£n Begriffe zunii.chst aIs physio
logische dargetan wox:den sind. Er gibt sich viele Millie, mich mit der Behauptung zu 
hohnen, daD meine "Erkliitungen" keine Erklii.tungen seien - wo wirklich keine Erkla
rungen sind und keine Bein Bollen, sondern Beispiele, wie die anderswo konstatierten Mecha
nismen im einzelnen funktionieren. Und BO weiter. 
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worauf ich baue, hypothetisch ist; ich empfinde es als einen groBen Mangel, daB 
ich die wenigsten experimentellen Arbeiten im Originallesen, und daB ich gar nicht 
seIber experimentieren konnte und deshalb die Zuverlassigkeit der Angaben nicht 
genugend zu beurteilen imstande bin, daB ich wohl manche Spezialtheorien anderer 
uberhaupt nicht kenne, von spezieller Zoologie und Botanik sehr wenig weiB usw. 
Da ich aber das fUr diese Arbeit Unentbehrlichste, die elementarpsychologischen 
Kenntnisse wohl besser beherrsche als die Mehrzahl der Biologen, und von der 
Biologie mir wenigstens das fur diesen Zweck Notwendige gesammelt zu haben 
glaube, so wagte ich trotz allem die Arbeit. Der neue Gesichtspunkt kann jedenfalls 
fUr die Diskussion wichtiger Probleme fruchtbar sein und manches verstehbar 
machen, was bis jetzt den Meisten undenkbar schien, und voIlkommene Ausrustung 
sowohl nach der biologisch·zoologisch-botanischen als auch nach der psycholo
gischen Seite bringt wohl so leicht hin Forscher mit. Es wird nicht schwer sein, 
das eine oder andere meiner Beispiele im Lichte anderer Forschungen oder Meinungen 
zu entwerten; ich bin auch selbst miBtrauisch gegenuber manchen 
Experimenten, die ich anfuhren muB, oder gegen ihre Deutung und 
namentlich gegen deren vorbehaltlose Verallgemeinerung. Zur Be
grundung der Hypothese von der Existenz und dem allgemeinen 
Prinzip der Lebformel, dem Bau- und Funktionsplan als einem 
Engrammkomplex, von der intercellularen Benachrichtigung und 
dem Gedachtnis der lebenden Substanz scheint mir indes das Ma
terial vollstandig zu genugen. Und bloB darauf kommt es mir an. 
Ich glaube aber, es sei nutzlich, auBerdem noch eine Anzahl eventueIler Zusammen
hange mit zur Diskussion stehenden Beobachtungen oder experimentellen Re
sultaten zu erwahnen, besonders da gewiB vielen solche Gedankengange noch :bU 

fremd erscheinen werden, als daB sie gleich die Bedeutung derselben absehen mogen. 
Es ist auch selbstverstandlich, daB die versuchten Formulierungen nur vor

laufige sein konnen und spater geandert werden mussen, und daB auch ich mich 
beim ersten Wurfe noch lange nicht genug in die Eigenart der Psyche des Soma 
hineindenken kann; ich werde ihr also gewiB da zu viel, und dort zu wenig zumuten, 
und namentlich wird die Vorstellung uber die Art und Weise ihrer Wirkungen 
noch wesentlich richtigzustellen sein. Es braucht aber viel mehr als die Heraus
hebung solcher Mangel, um das Wesentliche dieser zusammenhangenden Ansichten 
umzustoBen; trotz vielem Suchen habe ich in den Tatsachen direkte Widerspruche 
dagegen nirgends gefunden. DaB die Anschauung auch noch nicht alles erklart und 
einige ganz wichtige Fragen offen laBt, ist kein Einwand. Warum soUten wir gerade 
jetzt schon aIles wissen, was zur Erklarung der Phylogenien notwendig istY 

Ich mochte auch hervorheben, daB keine der neuen Erkennt
nisse oder Theorien die DARWINschen Prinzipien der zufalligen Varia
tion und namentlich der Auslese umstoBen kann; nur die AusschlieBlich
keit eines WEISMANN kann neben unseren Ansichten nicht bestehen. Es handelt sich 
hier darum, ne ben den DARwINschen Vorstellungen noch andere erganzende zu 
finden, die deren Lucken ausfillien. Ebenso bleibt auch die Intraselektion Rouxs 
bei aller Hervorhebung des Zusammenarbeitens aIler Organe eines Korpers zu Recht 
bestehen. Es sollen diese Theorien nicht bekampft, sondern erganzt werden durch 
den Anlauf zu einer "Psychologie des Korpers" wie PAULY eine solche Auffassung 
nannte. SoUte sich diese als richtig erweisen, so wiirde das nicht heiBen, daB wir 
nun am Ende waren, d. h. daB nicht auch neben ihr noch andere Prinzipien, die noch 
nicht diskutiert sind, .in. der Phylogeni!) tatig waren. Eine Auslese ungefahr im 
DARWINschen Sinn eXlstlert und halt scharfe Musterung unter den Lebewesen. 
Auch "zufallige" Schwankungen in irgendeinem Sinne sind nicht auszuschlieBen, 
wenn auch ihre Bedeutung keine groBe .sein kann. Wir sehen ja, daB die Gene nichts 
Absolutes bestimmen, sondern Reaktionsweisen sind, die je nach den begleitenden 
Umstanden zu ganz verschiedenen Resultaten fUhren konnen. Wenn nun eine Art 
unter veranderten Bedingungen ihre Gestalt oder Lebensweise andert, so braucht 
das zunachst noch keine Xnderung der Erbmasse zu bedeuten; kehren die auBeren 
Umstande auf ihren fruheren Stand zuruck, so reagieren die namlichen Gene auch 
wieder im Sinne der fruheren Gestaltung. Aber solche Variationen konnen wahr
scheinlich erblich werden [PICTET 1 ) bei Warmeschmetterlingen]; oder sie konnen 
einen Vorteil bilden und so von der Art fixiert werden (sei es im DARWINschen Sinna 

1) La genetique experimentale dans ses rapports avec la variation et l'evolution. 
Verhandl. d. schweiz. naturforsch. Ges., 103. Jahresvers. 24.-27. August 1922 in Bern, 
II. Teil, S. 133. Aarau: SauerUinder & Co. 

1* 
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,?der in dem einer Zielrichtung der Entwicklung). Auch toxisch.blastophthorische 
Anderungell sind sicher vererbbar; ware es nicht moglich, daB darullter eillmal eine 
solche wiire, die die Lebellsfahigkeit des Triigers nicht beeintrachtigt?1) Aber ab
gesehen von dem aHem, scheint es doch der Erfahrung zu widersprechen, wenn die 
Gene (ohne Auslesegrund) wirklich durch die Zeit alter mit photographischer Treue 
ganz genau das gleiche hervorbringen sollten; wir sehen bei allen vitalen Vorgangen 
Reaktionsbreiten, Schwingungen um eine mittlere GroBe oder Qualitat; die Treff
sicherheit der Gene ist eine sehr groBe, aber daB sie eine absolute sei, ist nirgends 
bewiesen. "Venn, wie wir wahrscheinlich machen werden, die Gene Engramme sind, 
die den Engrammen des psychischen Gedachtnisses auch in dieser Beziehung gleichen, 
so konnen sie schon prinzipiell niemals zweimal das namliche Produkt liefern. Wenn 
wir in unserer Psyche zum zweiten Mal ein Erinnerungsbild hervoITufen, so ist es ja 
schon deshalb ein anderes als das vorhergehende der gleichen Sache, weil nun die 
Erinnerung des letzten Males noch ein Bestandteil desselben geworden ist, dann aber 
auch deswegen, weil seine Gestaltung bei jeder Ekphorie von der Konstellation ab
hangig ist. \Yenn ich mir'z. B. "Wasser" vorstelle im Zusammenhang mit "Durst· 
loschen ", so ist es eine andere Vorstellung als im Zusammenhang mit" Uberschwem
mung", oder als wenn ich die Buchstaben H 20 lese. Solche Unterschiede fehlen 
niemals bei wiederholter Ekphorie, nur sind sie bald unmerklich klein, bald noch 
groBer als in unserem Beispiel. 

Wie mir scheint, hat PAULY in seinem verdienstvbllen Buche das 
Walten von etwas, das er Psyche nennt, eigentlich bereits bewiesen. Er 
geht auch auf die Art der Wirksamkeit eines solchen Prinzips in sehr 
klarer Weise ein. Was aber seine Psyche des Soma ist, laBt er offen; sie 
wird als fertiger Hilfsbegriff in die Diskussion hineingetragen, um das
jenige zu erklaren, was man auf andere Weise nicht verstehen kann; 
dafiir wird der Begriff auch in die nicht lebende Welt hinein erweitert, 
so daB PAULY in dies em Zusammenhang sogar von "Weltentwicklung" 
und "Weltzweck" reden kann. Dahin vermag ihm die heutige Natur
wissenschaft nicht zu folgen2 ). 

Dem gegenuber ist meine Aufgabe, zu zeigen, daB die ganze elemen
tare Zergliederung der Psyche sich auch auf PAULYS Korperpsyche an
wenden laBt, und daB sich aus bekannten biologischen Tatsachen Stuck 
fur Stuck auf eine analoge, im Korper des einzelnen und in der Folge der 
Arten waltende PQtenz schlie Ben laBt, so daB am Ende die Rindenpsyche 
nur als ein spezialisierter Zweig der allgemeinen Korper- und Artpsyche 
erscheint. Namentlich muBte die grundlegende Bedeutung der mne
mischen Funktion hervorgehoben und ihre prinzipielle ldentitat mit der
jenigen aus der Psyche festgestellt werden .. lch mochte also die 
Korperpsyche nicht bloB als konstJruiertes Erkl.arungs
mittel in die phylogenetischen VorsteUungen hineinbringen, 
sondern konkret wie von einer andern biischen Erscheinung 
in ihren einzelnen Funktionen zeigen, daB sie da ist, und 
(soweit moglich) was sie fur Eigenschaften hat. Die Rinden
psyche ist ja fiir den Naturwissenschafter einobjektiv faBbarer und in 
aHem wesentlichen verstehbarer Begriff; in gleicher Weise ist es moglich, 

1) Nach den Tageszeitungen konnen 80lche Mechanismen eine viel groBere Rolle 
spielen, als ieh annahm, da ich das Obige Bchrieb. PIROVANO, ein Pflanzenziichter, soIl 
durch Einwirkung eines 8ehwingenden Magnetfeldes auf Pollen niitzliche Mutationen er
zielen (PIROVANO: La mutazione elettriea etc. Mailand: Hoepli 1922). 

2) Auf die Diskussion einer Weltbeseelung oder Panpsyehoide kann man nicht ein
gehen, bevor man weiB, ob die Welt Gd1ichtnis hat. Der Erdball als astronomische Einheit 
kann wahl kein Ged1ichtnis besitzen; ich wiiBte nieht recht, was er "erleben" konnte; die 
immer gleiehe Bewegung urn Aehse und Sonne doch wahl nieht. Beseelung, d. h. Ged1ichtnis 
unseres ganzen Sternensystems ware schon eher denkbar. Konnte es in einem solchen 
System noeh eine andere Finalitat geben als die Erhaltung des "Lebenszustandes"? 
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die Korperpsyehe zu verstehen, wenn aueh der vorliegende erste Anlauf 
dazu das Ziel noeh nieht erreiehen sollte. Ferner habe ieh das Bediirfnis, 
gegenteilige Ansehauungen, die ja trotz PAULY immer noeh die ver
breiteteren sind, mit noeh mehr Griinden zu widerlegen. Ich werde des
halb manches, was eigentlieh PAULY sehon bewiesen hat, noch einmal 
von anderer Seite und in unserer etwas veranderten Beleuchtung zu be
griinden haben. 

Der Gedankengang ist etwa folgender: 
Da die zufallige Entstehung der Organismen in allen ihren zweck

dienlichen Formen und Einriehtungen ausgeschlossen ist, muB irgend
ein Mechanismus bestehen, der die ZweckmaBigkeit der phylischen Ent
wicklung ebenso wie die der physiologischen Rea!dionen im Individuum 
herbeifiihrt. Solehe Mechanismen sehreibt man gewohnlich nur der Psyche 
zu. Doeh beobaehten wir ganz wie in der Psyche objektiv in jedem be
lebten Wesen die Tendenz, Existenzforderndem nachzustreben und 
Sehadliches zu vermeiden. Diese Tendenz ist bei allen lebenden Wesen 
selbstverstandlich vorhanden; denn ohne sie ware Existenz eines re
agierenden Wesens unmoglich, und es existiert nur, was existieren kann. 
Wir nehmen sie vorlaufig als gegebene Tatsaehe an, ohne uns darum zu 
kiimmern, wie sie entstanden sej1). Das hier fiir uns Wiehtige ist die An
wendung des allgemeinen Prinzips im einzelnen FaIle. In der Psyche 
wissen wir von innen l,md von auBen, wie das zugeht. Das Kind beriihrt 
die Flamme und brennt sich, zieht den Finger unter AuBerungen der Un
lust zuriiek und bleibt von nun an so eingestellt, daB es den Finger schon 
zuriickzieht, wenn die Flamme demselben nur genahert wird, d. h. bevor 
es sich gebrannt hat. Namliches tun wir aIle Tage. In psyehische Aus
dl'iieke ge£aSt heiSt das: das Kind hat bei der Beriihrung der Flamme 
Sehmerz empfunden; es erinnert sich, es weiB nun, daB die Beriihrung 
der Flamme Schmerz bringt; Schmerz vermeidet es, folgIich auch Be
riihrung der Flamme, die Schmerz bringt. "Das gebrannte Kind fiirchtet 
die (Beriihrung der) Flamme" ist ein anderer psychischer Ausdruck fiir 
das Namliche. Oder in einer elementareren Fassung, die allgemein an
genommen ist: das Kind nimmt die Beriihrung der Flamme und den 
Schmerz zugleich oder nacheinander wahr und registriert beides im Ge
dachtnis. Eine neue Annaherung von Flamme und Finger ekphoriert 
diese Engramme; Schmerz und Beriihrung der Flamme sind eine assoziierte 
Einheit geworden, oder, was das Namliche besagt, die Ekphorie des einen 
assoziiert oder ekphoriert das andere, und deshalb wird beides zusammen, 
Beriihrung und Schmerz, vermieden. Nach fordernden Erfahrungen 
werden umgekehrt Wiederholungen erstrebt: der Saugling empfindet 
irgendein Unbehagen und schreit. Die Mutter kommt und stillt ihn oder 
legt ihn trocken. Nachher schreit er rascher bei jedem viel kleineren 

1) (Anmerkung bei der Korr.) Fiirderung der Existenz begreift auch "Anpaesung an 
die Umstande" in sich. Von derletzteren meint SIEMENS (Einf. i. d. allg. u. spez. Vererbungs
pathologie des Menschen, Springer, Berlin 192.3, S. 22), sie kiinne nicht zur ErkHirung der 
Artentwicklung benutzt werden, weil sie seIber einer Erklarung bediirftig sei. Der Schlull 
ist unrichtig. Warum miissen konstatierte Tatsachen (hier die weitgehende Anpaesungs
ffihigkeit derOrganismen an die Umstande) oder Vorgange erklart sein, dam it man aus ihnen 
andere Tatsachen oder Vorgange verstehen oder erklaren kiinne? Darf man den Blitz nieht 
auf elektrische Spannungen zuriiekfiihren, weil man noch nieht weill, was die Elektrizitat 
iet? trbrigens IaEt sich die Entstehung der Anpassungsffihigkeit, wie im dritten Kapitel ge
zeigt werden soIl, aueh denkbar maehen oder wenn man will "erklaren ". 
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Unbehagen, sogar wenn er nur den Wunsch hat, die Mutter mochte 
kommen, und wenn die Mutter immer folgt, wird er zu einem schlimmen 
Tyrannen. 

Es wird also durch das Gedachtnis ein lust- oder schmerzbetontes 
Erlebnis mit einem bestimmten anderen Erlebnis evtl. einer Handlung 
assoziativ verbunden. Dadurch wird von nun an jenes Erlebnis mit samt 
dem affektbetonten erstrebt oder abgelehnt. Wir konnen auch um
gekehrt konstatieren: wo wir Gedachtnis und eine Tendenz, gewisse Ein
wirkungen oder Handlungen anzunehmen oder abzulehnen, beobachten, 
da wird auch an sich indifferentes Geschehen angenommen oder abge
lehnt, nachdem es mit einem differenten Geschehen durch gleichzeitiges 
oder sukzessives Erleben verbunden worden ist. 

Wiederholen sich die so assoziierten Erfahrungen in verschiedenen Kom· 
binationen mi.t andern Teilerfahrungen, so bleiben auf die Dauer nur diejenigen 
der urspriinglich belanglosen Erfahrungen mit dem Streben verbunden, auf die die 
affektbetonte Erfahrung in der Regel folgt - diejenigen, die wir als Ursachen oder 
Motive bezeichnen. Mit der ersten Beriihrung einer Flamme sei, z. Rauch der An· 
blick des Christbaumes verbunden, nachher wird der Christbaum oft ohne Brenn· 
schmerz und Brennschmerz ohne Christbaum erlebt. Auch fUr den Fall, daB nach 
der ersten Erfahrung die Engramme Schmerz und Christbaum gekoppelt wurden, 
d. h. auch der Christ baum gefiirchtet wurde, muB bald die Allgemeinerfahrung 
"Christbaum" mit lauter in bezug auf den Schmerz indifferenten neuen Asso· 
ziationen verbunden werden, die die einmalige schmerzbetonte unwirksam machen. 

Wenn also in einem System mit Gedachtnis irgendeine allgemeine 
Tendenz oder mehrere existieren, so wird diese Tendenz insofern 
"Zweck", als an sich indiHerente Erlebnisse (Handlungen), 
die geeignet sind, dieser Tendenz zu entsprechen, auto
matisch e benfalls tendieren, sich zu vollziehen. Es entsteht 
eine neue Tendenz zu Prozessen, die als "Ziel", als "Zweck" die Befriedi
gung der ursprunglichen Tendenz haben. 

ZweckmaBigkeit von Reaktionen kommt also dadurch 
zustande, daB Erfahrungen gesammelt und als Wegweiser 
fur kunftige Reaktionen benutzt werden; oder nur anders aus
gedruckt: das wiederholte Erleben bestimmter Situationen assoziiert 
die folgende Situation und die Reaktion, die sich als zweckmaBig er
wiesen hat. 

In unserer Psyche verlauft die Anregung zu zweckmaBigem Handeln nicht 
immer .. so einfach wie beim gebrannten oder hungrigen Kinde. Man schreibt meist 
der "Uberlegung" das Verdienst zu, kompliziertere oder weniger naheliegende 
Wege zu den Zwecken zu finden. Bei genauerem Zusehen erweist sich aber auch 
das hochste zielgerichtete Denken als cine wesensgleiche, nur komplizierte Ekphorie 
von der gegebenen Situation analogen Erlebnissen. Wem das nicht selbstver· 
standlich ist, den darf icli um so eher auf die Naturgeschichte der Seele ver
weisen, als im vorli.egenden Zusammenhang meist nur einfache, dem Gebranntes
Kind·Schema analoge Funktionen in Betracht kommen. 

Die Sammlung von Erfahrungen geschieht durch das Gedachtnis, 
in welchem jedes Ereignis eine Veranderung (Engramm) hinterlaBt, das 
unter anderm zur Folge hat, daB ahnliche oder gleiche Reize spater einen 
gleichen oder ahnlichen Vorgang hervorrufen. Gedachtnis in diesem 
Sinne, "Mneme", sehen wir nun auBerhalb der Psyche im Organismus 
uberall. Einzellige Wesen haben Gedachtnis und lernen durch Erfahning. 
In peripheren Nerven hat man Ubungswirkungen nachgewiesen. 1m 
Zentralnervensystem werden einfache Re£lexe und komplizierte Funk
tionen durch Ubung oder besondere Ein£lusse nachwirkend verandert. 
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In Immunitat und Anaphylaxie haben wir Wirkungen eines chemischen 
Gedachtnisses. Mnemische Einfliisse spielen mit oder sind allein tatig 
bei den Gewahnungen, z. B. an auBergewahnliche Temperaturen, An
strengungen, scharfe Speisen, Gifte usw. 

Das Gedachtnis hat noch einige Eigenschaften, die hier mitspielen 
und sowohl in der Psyche wie in der Physiologie des Zentralnervensystems 
und der der lebenden Substanz iiberhaupt bekannt sind: 

Ein Vo:'gang, namentlich auch eine ·Handlung, lauft bei Wieder
holung leichter ab als das erste Mal und zwar, bis zu e.inem gawissen 
Optimum, um so leic'lter, je after er wiederholt wurde CUbung. Schon 
bei Infusorien und auch bei Pflanzen nachweisbar}. 

"Unterschwellige Reize", die an sich zu schwach sind, um eine Re
aktion auszulasen (in der Psyche: um wahrgenommen zu werden) hinter
lassen nichtsdestoweniger eine ihrer Starke entsprechende Tendenz zur 
betreffenden Reaktion, so daB qualitativ gleiche unterschwellige Reize 
sich summieren und als Gesamtheit zu der Reaktion £i.ihren (S u m
mation). 

Diese Summation kann einerseits in bloller Addition der emander folgenden 
gleichartigen Engramme zu einer wirksamen Einheit, oder, was eigentlich dasselbe 
ist, in einer Verstarkung des ersten Engramms durch die folgenden gleichartigen 
bestehen, oder anderseits darin, dall eine gewisse Aktivitat des Engramms, eine 
Fortdauer des Reizzustandes nach Aufhoren des aulleren Reizes weiter besteht, zu 
der sich dann die Aktivitat der neuen Reize verstarkend gesellt, bis die Schwellen
starke erreicht ist. Die letztere Art der Summation von Reizen kommt natiirlich 
nur in Betracht bei sehr rasch aufeinanderfolgenden Einwirkungen, ist aber selbst
verstandlich viel erfolgreicher als die blolle Summierung der Engramme, deren Ek
phorie im allgemeinen lange nicht die Starke des urspriinglichen Geschehens besitzt 1). 

1) In der Psyche hat auBerdem die Reproduktion von Erlebnissen in Form von 
Erinnerungen und Vorstellungen eine sogroBJ Bedeutung, daB man fiirgewohnlich 
die oben genannten Funktionen des Gedachtnisses dariiber vergiBt. Den psychischen 
Erinnerungen und Vorstellungen liegen sehr komplizierte Verhaltnisse zugrunde, die fiir 
unsere Betrachtungen am Soma unwesentlich sind, wenn wir auch aus Mangel an anderen 
Ausdriicken dazu kommen werden, zu sagen, daB ein Organismus "sich erinnere", oder 
daB er "wisse", wie unter gegebenen Umstanden zu reagieren. Ein elementarer Gedii.chtnis
organismus, auch wenn er von einem Nervensystem getragen wird, kann natiirlich nicht 
unterscheiden zwischen der Empfindung und der dazugehorenden Reaktion, wie unsere 
Psyche die beiden [Dinge abstrahierend auseinanderhalt. Diese miissen in primitiven Zu
standen noch eine Einheit bilden. Ware etwas wie der Patellarreflex die Reaktion eines 
einfachen Totalorganismus auf einen Reiz, so miiBte natiirlich, von der Psyche dieses 
Organismus aus gesehen, Beklopftwerden und Erschiitterung der Sehne und Zuckung als 
Einheit erscheinen. Eine Differenzierung der Empfindung des Beklopfens, der Erschiitte
rung und der R3aktion kann erst von einer komplizierten Psyche (Hirnrinde) vorgenommen 
werden. Diese aber reagiert, unendlich ausgesprochener und ausschlieBlicher als ein· bloBer 
R9flexmechanismus, nicht auf den einzelnen Reiz, sondern auf einen Reizkomplex, auf eine 
ganze Situation. Mit der isolierten Empfindung eines "Blau" z. B. konnen wir nichts an
fangen; erst im Zusammenhang mit den umgebenden andern Farben, der Form, der 
GroBe usw. konnen wir sie zu einer Reaktion benutzen. So diirfen die isolierten Empfin
dungen vom G3dachtnis des sich entwickelnden Menschen nicht genau wiederholt werden. 
sondern nur in Bearbeitungen wieder auftreten, die gleitend ineinander iibergehende 
Stufen haben, an deren Ende die abstrakte Vorstellung ohne Sinnlichkeit und Leibhaftig
keit steht. Die direkten Engramme der Sinnesempfindungen, die aus vielen Griinden un
brauchbar und geradezu storend waren, werden von der Reaktion (und yom BewuBtsein 
der Psyche) ausgeschlossen. DaB sie aber dennoch vorhanden sind, laBt sich beweisen, 
und daB ihr AusschluB ein sekundarer Vorgang ist, der das, was wir in Empfindung und 
Wahrnehmung und Vorstellung auseinanderhalten, aus einer gemeinsamen Wurzel sogar 
in der individuellen Entwicklung des Menschen erst differenziert, hat iTAENSCH iiberzeugend 
dargetan Caber die subjektiven Anschauungsbilder. 7. KongreB fiir experimentelle Psycho 
logie in Marburg, 1921. Jena: Fischer 1922). 
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Die Ubung besteht nun nicht bloB darin, daB ein Vorgang leichter 
ablauft, sondern auch darin, daB er qualitativ angepaBter, treffsicherer 
wird. Eine Bewegung gelingt zuerst schlecht; die gleichartige Wieder
holung wird also in Zukunft vermieden, weil sie mit der abweisenden Re
aktion auf Schadigung oder auf entgangenen Gewinn verbunden ist. 
Dafiir wird bei einer Wiederholung der Funktion eine Veranderung ver
ursacht, eine bestimmte Muskelgruppe a starker, eine andere b schwacher 
angespannt, bis die Funktion besser gerM. Die sich als giinstig erweisende 
Veranderungsrichtung wirderstrebt. Der Tendenz zur Funktion assoziiert 
sich also eine Tendenz, die betreffende Muskelaktion in der angegebenen 
Richtung zu verandern. Kontraktion a wird immer mehr verstarkt, 
Kontraktion b mehr vermindert. So kommt die Funktion (in bezug auf 
diese Muskeln) auf ein Optimum, das aber zunachst noch iiberschritten 
wird, wodurch sich die Reaktionsweise sofort umkehrt, indem nun die 
Zunahme und Abnahme der Kontraktion im vorhergehenden Sinne 
schadlich, die umgekehrte erstrebenswert geworden ist. Da das Gedacht
nis die verschiedenen Bewegungsformen mit ihrer fardernden und nicht
fardernden Wirkung fixiert, wird nun die Tatigkeit, wenn sie wieder aus
gelast wird, jedesmal in der am meisten fardernden Form ausgefiihrt; 
die andern Modifikationen werden vermieden. Der Mechanismus 
muB sich also auf das Optimum einstellen. Es ist genau die 
namliche Funktion der Einstellung, die wir bei allen maglichen physio
logischen und vielen kiinstlichen mechanischen Einrichtungen sehen, die 
regelmaBig ein Gleichgewicht zwischen zwei entgegengesetzten Tendenzen 
aufsuchen (z. B. Regulation einer Dampfmaschine, oder der Herzaktion). 

Wir sehen, daB die physiologischen Funktionen ohne Grenzen in die 
anatomischen, gestaltbildenden iibergehen; schon daraus ist mit graBter 
Wahrscheinlichkeit zu schlieBen, daB beide im Prinzip das Na.mliche 
sind. Verlangt z. B. ein Organ mehr Blut, oder wird durch eine Arterien
verletzung eine veranderte Verteilung des Blutzuflusses natig, so er
wei tern und verengern sich GefaBe funktionell, urn sich dem Bediirfnis 
anzupassen; sie verandern sich aber auch anatomisch ganz im gleichen 
Sinne, wenn das neue Bediirfnis langer andauert. So stellt sich auch die 
Gestalt des Leblings im ganzen wie in den einzelnen Organen auf ein 
Optimum ein. 

Auch von einer ganz anderen Seite gesehen, verhalten sich die Ge
stalt bildenden Kriifte wie psychische: bei der normalen Entwicklung 
des Embryo wie bei den Regenerationen, von der Neubildung mehrerer 
Tiere aus einer zerstiickelten Planarie bis zur einfachsten Wundheilung, 
sehen wir, daB die Vorgange sich nach einem bestimmten "Plane" ab
wickeln, daB dieser Plan allen Zellen, wenn auch vielleicht in verschie
denen Graden der Ausfiihrlichkeit, bekannt sein muB, und daB jede Zelle 
weiB, welchen Anteil die andern an der neuen Gestaltung nehmen, und 
was fiir eine Aufgabe ihr selbst zufallt (alles urn Umstandlichkeiten zu 
vermeiden, in psychische Ausdriicke gekleidet, s. Abschn. IV). All diese 
Funktionen, die wir hier als 'Vahrnehmen, Bekanntsein, Wissen bezeich
net haben, werden zugleich integriert, d. h. die Einzelheiten werden zu 
etwas Ganzem zusammengefaBt, oder wenn man will, "abstrahiert". Die 
Zellen, die eine Gelenkpfanne bilden sollen, halten die Form der Pfanne 
fest, auch wenn man z. B. eine Halfte des Zellmaterials wegnimmt. Die 
"abstrahierte", d. h. auf verschiedene GraBen und )!Iaterialmengen an-
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wendbare Form als solche wirkt irgendwie als Aufgabe. Wie die Ab
straktion in solcher B~grenzung eine selbstverstandliche Folge des Ge
dachtnisses ist, wurde in der Naturgeschichte der Seele ge:wigt. 

Schon langst hat man auch bemerkt, daB die Ontogenie nicht zu 
unterscheiden ist von einem Gedachtnisvorgang: nach einem vorgebildeten, 
in frtiheren Generationen durchlebten Plane wird immer unter gleichen 
Umstanden der gleiche Vorgang wiederholt, ganz wie unsere Psyche 
beim Zahlen die Zahlenreihe wiederholt (HERING, SEMON). Die Summe 
der Gene, der Plan, nach dem der Embryo sich gestaltet, ist also eine 
integrierte Summe von Engrammen, gerade wie der Funktions
plan des gewordenen Korpers. 

Die meisten "Monisten" allerdings sind leicht geneigt, sich die 
Funktion "mechanistisch" als eine einfache Folge des anatomischen und 
physikalisch-chemischen Baues des Organismus vorzustellen. Naturlich 
ware eine Nervenfunktion nicht moglich, wenn nicht Nerven da waren, 
wobei immerhin zu bemerken ist, daB die Funktionen prinzipiell 
da waren, bevor sich das N ervensystem ftir sie ge bildet 
bzw. spezialisiert hatte. Aber wenn nun einmal das Nervensystem 
es ubernommen hat, einen bestimmten Reflex zu besorgen, so ist dieser 
nur moglich, wenn yom Reizort aus Nervenbahnen zu einem bestimmten 
Zentrum gehen, das wiederum mit dem Erfolgsorgan verb un den ist. 
Doch ist das Nebensache. Die Funktion, die zuerstdagewesen sein muB, 
hat sich eben, wie man, von ganz andern Zusammenhangen ausgehencl, 
gesagt hat, das Organ geschaffen. Und auch in bezug auf das fertige 
Nervensystem sind wir gezwungen, auf die Gleichheit der Reflexfunktion 
mit den andern nervosen und den psychischen Tatigkei en zu schlieBen. 
Wir sehen Refle:xoe- durch aktuelle Nervenvorgauge und durch psychisc;he 
Einflusse verandert we.rden, genau wie Engrammfunktionen in der 
Psyche; wir sehen diese frischen Vorgange mit den scheinbar organisch 
nervosen und Engrammfunktionen in· eine untrennbare Einheit zu
sammenflieBen. Wir sehen ferner in den Gelegenheitsapparaten :;\Iecha
nismen, die unsere Psyche ausEngrammen neu zusammengestellt hat, 
und die sich prinzipiell nicht von organisch vorgebildeten Reflexapparaten 
unterscheiden lassen. Bei den letzteren sind eben die angeborenen En
gramme und nicht die anatomischen Organe, die sie tragen, das Wesent
liche. Genau das gleiche wie von den Reflexen lieBe sich in dieser Be
ziehung von den Instinkten sagen; sie mtissen angeborene Engramme 
sein, die bei den hoheren Tieren im wesentlichen im Nervensystem lokali
siert sind. 

Sind nun aber diese Mechanismen im Nervensystem Engramme und 
nicht chemisch-physikalisch-anatomische Organe, so konnen sie, wo sie 
bei weniger differenziertem Organismus im ganzen Korper lokalisiert 
sind, nicht auf einmal etwas ganz anderes, physikalisch-chemisches sein. 
Der groBte Teil, wenn nicht das ganze Leben dieser weniger differenzierten 
Lebewesen besteht aber aus Reflexen und Instinkten. Es ist also kaum 
anders denkbar, als daB auch die Funktionen im ubrigen 
Korper auf Engrammen beruhen. 

Andern sich unter direktem EinfluB von auBen oder als Anpassung 
an neue Bedtirfnisse bestimmte Funktionen und Organe, so bekommen 
die andern Korperzellen Kunde da von; jede Veranderung eines Teils 
macht ja eine anpassende Veranderung aller andern Teile und Funktionen 



10 Einleitung. 

notig, wenn nicht der Organismus rasch zu einer bloBen Sum me einander 
widerstrebender Teile werden solI. 

DaB nun gerade die Keimzellen, die Organe, die der Benachrichtigung 
fUr die allerwichtigste Funktion am meisten bedtirfen, von derselben aus
geschlossen sein sollen oder doch die Nachrichten nicht verwenden konnen, 
ist so unwahrscheinlich als moglich. 

DaB es keine vom Sqma erworbenen vererbbaren Eigenschaften gibt, 
ist gar nicht bewiesen, und ebensowenig, daB die Entwicklung der Arten 
ohne V erer bung erwor bener Eigenschaften moglich ist; bewiesen ist nur, 
daB man sie bis in die neueste Zeit nur ausnahmsweise am richtigen 
Ort gesucht hat (oder suchen konnte). Es ist auch ausgeschlossen, daB 
eine Einwirkung auf wenige (oder in wichtigen Dingen auch auf einige 
hundert) Generationen sich schon in neuen Artmerkmalen auBere; denn 
wenn eine Art auf zufallige und nicht fUr die ganze Art konstante Ande
rungen gleich mit besonderen Einrichtungen reagieren wtirde, mtiBte sie 
rasch zugrunde gehen. Wenn die Erfahrungen und kleinen Anderungen 
des Korpers dem Keirn mitgeteilt werden, so darf dieset sie nur als unter
schwellige Reize aufbewahren, und erst wenn nach vielen vielen Genera
tionen immer die gleichen Bedtirfnisse gemeldet werden, dann darf er 
anfangen, durch merkbare Veranderungen die spateren Generationen 
dar an anzupassen. 

Wenn nun aber die Bedtirfnisse des Korpers oder die durch die indi
viduelle Anpassung an die Bedtirfnisse im Soma hervorgebrachten Ver
anderungen dem Keime gemeldet werden, und dieser sie als unter
schwellige Reize aufspeichern und summieren kann, so haben wir nicht 
nur die Vererbung erworbener Eigenschaften, sondern wir kqnnen auch 
den ganzen Mechanismus der Entwicklung als eine tastende Anpassung 
verstehen, im gleichen Sinne wie der fertige Mensch vermittelst 
seines individuellen Nervensystems sich den Anforderungen des Balance
ments auf dem Fahrrad anpaBt oder das gebrannte Kind das Feuer 
fUrchtet. 

Wir mochten also zeigen, daB die Reihe der folgenden drei Etappen 
nicht prinzipielle Unterschiede, sondern nur herausgegriffene Stadien 
einer gleitenden Stufenleiter der Spezialisierung bedeuten: 

a) Der Mensch brennt sich an einem Gegenstand - infolge dieser 
Erfahrung zieht er seine Hand zum voraus bewuBt von ahnlic~len Gegen
standen zuruck (psychische, motivierte Handlung). 

b) AIle fruheren Generationen haben die Notwendigkeit erfahren, 
einen Korperteil von einem verletzenden Gegenstand so rasch als moglich 
zurtickzuziehen - das Rtickenmarck besorgt dieses Zurtickziehen mit 
Hilfe eines angeborenen Mechanismus (Reflex). .. 

c) Die Lange eines Gliedes ist einer Tierart infolge dauernder Ande
rung der auBeren Umstande, oder z. B. weil sie vom Land ins Wasser geht, 
hinderlich geworden - sie hemmt im Verlaufe der Generationen sein 
Wachstum immer mehr, bis die Dimension des Gliedes sich auf ein Opti
mum eingestellt hat (Artentwicklung). 

Die LJberlegung und damit das zielgerichtete Handeln der Psyche 
hat scih als eine Funktion des Gedachtnisses erwiesen. Aber auch der 
auBercerabrale Organismus besitzt Gedachtnis, und daraus lassen sich 
seine zielgerichteten Funktionen ebenso selbstverstandlich ableiten. So 
besteht kein Grund, eine andere ordnende oder zielende Funktion in den 
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lebenden Wesen zu suchen, und Leben sowohl wie Psyche sind dem Ver
standnis im gleichen Sinne zuganglich wie etwa der Lauf der Planeten. 

Man kann nun auch die biischen Anpassungsfunktionen (Reflex und 
Artentwicklung) "psychisch" nennen, wenn man will, wie PAULY getan 
hat; wir ziehen vor, sie von den Funktionen der Rindenpsyche als "psy
choide" Tatigkeiten zu unterscheiden und ihre Gesamtheit als "di e 
Psychoide" zu bezeichnen. 

Ob sie mit irgend etwas verlaufen, das wir dem BewuBtsein ver
gleichen konnten, mochten wir zur Zeit nicht entscheiden. J edenfalls 
aber ist nicht die Psyche das unerreichte Muster fur die 
Psychoide, sondern umgekehrt, die Psyche ist ein in ge
wissen Beziehungen selbstandig gewordener Zweig der Ur
psychoide. Wir stellen uns das Verhaltnis nur deshalb gern umgekehrt 
vor, weil wir die Psyche (durch Introspektion) vor der Psychoide kennen
lernten. 

Erst nach AbschluB der Arbeit kam mir DRIESCH: Philosophie des Organischen 
(2. Auf!. Leipzig: Engelmann 1921) zu Gesichte: Soweit seine Ausfiihrungen den 
Zufall ausschlieBen und ein ordnendes und richtendes Prinzip in dem Leben und 
der Entwicklung der Arten annehmen, stimmen sie erfreulich mit den hier 
dargelegten und auch sonst noch vertretenen Anschau-ungen iiberein. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht aber darin, daB noch mehr wie "das Psy
chische" PAULYS die "Entelechie" DRIESCHS ein ad hoc konstruiertes Ens ist, 
von dem eigentlich alles, was wir wissen konnen, in der Bezeichnung "ordnendes 
und richtendes biologisches Prinzip" gesagt ist. Dem gegeniiber versuche ich zu 
zeigen, wie nicht nur die Gleichheit der bekannten Funktionen dieses "Prinzips" 
mit denen der Psyche uns zwingt, unter den Gesichtspunkten, die hier in Betracht 
kommen, beides als wesensgleich und die Rindenpsyche als eine Spezialisierung 
einer Funktionsgruppe der allgemeinen biischen Psyche zu betrachten, sondern 
auch, wie man auf diesem Wege mit rein naturwissenschaftlichen Mitteln zu einer 
befriedigenden Anscnauung, oder meinetwegen einer "Erklarung" des biischen 
Geschehens und der Ubergange von Leblos zu Lebend, und von diesem zu Zentral
nervos und schlieBlich zu Psychisch kommen kann. Den wie mir scheint bezeichnen
den Namen der "Psychoide" lasse ich stehen trotz'seiner Ahnlichkeit mit dem des 
"Psychoids" von DRIESCH. Der Unterschied der beiden Dinge ist immerhin in der 
Verschiedenheit der Endung und des Geschlechts ausgedriickt. Das Psychoid ist 
das Agens, das "den Korper lenkt", zum Unterschied von der "Entelechie", die den 
Korper bildet (allerdings daneben auch als allgemeinerer Begriff gebraucht wird, 
S. 357); die Psychoide aber ist die Summe aller zielgerichteten und gedachtnis
miWigen und nach Lebenerhaltung strebenden korperlichen inkl. zentralnervosen 
Funktionen (mit Ausnahme derjenigen Rindenfunktionen, die wir von jeher gewohnt 
sind, als psychisch zu bezeichnen). DRIESCH ist auch ohne weitere Begriindung der 
Ansicht, daB solche "vitalistischen" Agentien "keine Erfahrung, d. h. keine ,sekun
daren' Fahigkeiten besitzen und doch mit spezifischem Wissen und Wollen 
begabt sind". Wir leiten umgekehrt gerade dieses spezifische Wissen und das 
Wollen, soweit es Mittel und Zwecke anwendet, von der Erfahrung ab. Gleich wie 
wir bringt DRIESCH wieder die biischen Funktionen, namentlich die Formbildung 
mit den Instinkten zusammen. Aber er findet es seltsam, daB "Mittel" fiir das Ziel 
'der zu erreichenden normalen Organisation gefunden werden; es sei aber Tatsache. 
Fiir unsere Auffassung ist diese Tatsache nicht seltsam, sondern selbstverstandlich. 
Das UnterbewuBte oder UnbewuBte ist fiir uns nicht wie fUr DRIESCH ein "Psychoid 
IJ.~ederer Ordnung" (S. 371), sondern es gehort der Psyche an und hat nicht mehr 
Ubergange von der Psychoide als die bewuBte Psyche. N ahe steht uns wieder die 
Bemerkung von dem "Psychoid, d. h. dem Etwas, welches zwar keine Psyche ist, 
aber doch nur in psychologischen Analogien erortert werden kann". 1m iibrigen 
hangt an Entelechie und Psychoid viel Philosophisches; die Psychoide aber ist ein 
rein naturwissenschaftlicher Begriff, der wirklich nur das zusammenfaBt, was wir 
hinter einer Gruppe von biischen Funktionen sich auBern sehen wie die Schwerkraft 
im Fallen des Steines und in dem Gleichgewicht der Himmelskorper. 
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II. Der Zufall als alleiniges aktives 
Entwicklungsprinzip. 

Naturwissenschafter, die nicht erbbiologisch spezialisiert sind, lassen 
in ihren Vorstellungen gewohnlich den bloBen Zufall als Entwicklungs
agens stillschweigend auBer acht, um irgendeine Zielstrebigkeit vorauszu
setzen. Die meisten gerade der fUhrenden Manner der Vererbungswissen
schaft aber sind immer noch geblendet von der Selbstverstandlichkeit 
des bisher ungeniigenden oder meinetwegen (bis vor kurzem) nicht ge
lungenen experimentellen Nachweises der Vererbung erworbener Eigen
schaften, so daB sie von WEISMANN nicht abriicken konnen; hat doch erst 
wieder einer dieser Fiihrer den Zusammenhang so dargestellt, das Wasser
tier bekomme nicht deswegen Lungen an Stelle der Kiemen, wei I es das 
Bediirfnis habe, ans Land zu gehen, sondern es gehe ans Land, weil es 
die Kiemen verloren und Lungen bekommen habe. Er denkt aber nicht 
daran, daB ein Wassertier, das, sei es plotzlich oder allmahlich, Lungenstatt 
Kiemen bekame, als arme MiBgeburt ertrinken oder sonst zugrunde gehen 
miiBte, wenn nieht noch eine unzahlbare Menge v:on andern Organen und 
Funktionen(Instinkte I) inharmoniseher Weise zugleieh umgebildet wiirden 1). 

Wenn keine Zielstrebigkeit vorhanden ist, gibt es nur Variationen 
naeh einer unendliehen Zahl von Richtungen, unter denen die jeweilen 
niitzliehe nicht mehr Wahrscheinliehkeit hat, einzutreten, als jede der 
unendlieh vielen andern. Man stellt sieh dannvor, daB die Auslese aIle 
andern verniehte-stillsehweigend voraussetzend, daB die niitzliehe wirk
lieh eintrete. Wer aber so auf den Zufall abstellen will,. hat die Pflieht 
zu priifen, ob dieser denn wirklieh das leisten kann, was er ihm zumutet. 
All die Komplikationen undMogliehkeiten, die in einemLebewesen stecken, 
maehen uns allerdings eine fel'tige zahlenmaBige Bereehnung der 'Vahr
Echeinliehkeiten unmoglieh. Wenn man sieh aber klarmacht, was fUr 
Elemente, Apparate, Fasern und Zellen und Anordnungen und Chemismen 
und Verhaltnisse in allen Riehtungen und Graden sehwanken konnen, so 
ersieht man, daB die Zahl der Mogliehkeiten zufalliger Variationen nur aus
gedriiekt werden kann dureh eine unnennbar hohe Zahl in der Potenz 
nahe an unendlieh. Und von all diesen Eigensehaften und.Kombinationen 
sind immer nur wenige, wenn nieht nur eine einzige, fahig, sich zu er,.. 
halten. Merkwiirdigerweise aber sind diese 'Oberlegungen zur Zeit fUr 
die meisten Leute nicht iiberzeugend. Vielleicht wirkt ein konkretes 
Beispiel besser. 

Man nimmt aus guten Griinden an, daB das Auge bei verschiedenen 
Tierklassen sieh selbstandig gebildet habtl. Wenn jeweilen zufallige 
Variation die Ursaehe war, so muBten entstehen 1. eine nervose Retina, 
2. das Pigment, das irgendwie die "Obertragung des Liehtreizes auf die 
Nervenenden ermoglicht oder sonst eine notwendige Rolle spielt2), 3. eine 

1) Es geht hier wie mit dem Zusammenhang von Leib und Seele. Sozusagen jeder 
Psychiater, und wer iiberhaupt mit diesen Dingen von der Anschauung aus zu tun hat, 
setzt stillschweigend oder auch ganz unbewu13t die Identitiit von Psyche und gewissen 
Hirnfunktionen voraus, und er bekommt dabei niemals Schwierigkeiten. Die Erkenntnis
theoretiker von Profession aber betrachten diese Anschauung verii.chtlich als schon Hingst 
iiberwunden. In Wirklichkeit haben sie aber meines Wissens noch gar nichts gesagt, was 
iiberhaupt die Anschauung treffen kann. 

2) Bei Tiefseetieren wird das Pigment von den optischen Endapparaten zuriick
gflzogen. 
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durchsichtige und optisch glatte Raut, 4. eine Konvexlinse, 5. ein durch· 
sichtiger Korper, der die notwendige Distanz zwischen Linse und Retina 
ausftillt, 6. evtl. ein Schutz organ (Deckel). Wir gehen nun nicht von 
einem vielzelligen Organismus aus, bei dem, wenn man den Zufall ernst 
nimmt, die Cornea z. B. im Bein, die Linse im Bauch, die Retina im Ohr 
entstehen konnte, und verlangen auch keine symmetrische Doppelanlage, 
wie sie bei komplizierteren Geschopfen vorhanden ist. Nehmen wir also 
bloB einen einzelligen Organismus, dem der Zufall ein einziges Auge 
bilden sollte, und setzen wir der Einfachheit halber voraus, daB jedes 
der erwahnten Teilorgane des Auges linear 1/20 der Korperausdehnung in 
jeder Richtung einnehme (bei Erythropsis agilis in Wirklichkeit weniger). 

Dann nimmt eines dieser Organe 2~3 des Korpervolumens ein. Teilen wir 

den ganzen Korper in 20 3 = SOOO solcher Wiirfel, so besteht dem Zufall 

nach £iir jedes dieser Organe eine Wahrscheinlichkeit von S;OO' "ungefahr" 

oder mit seinem Mittelpunkt in einen bestimmten Wiirfel zu geraten. 
Nun miissen die Organe aber in bestimmter Reikmfolge hintereinander 

liegen: die \Vahrscheinlichkeit, daB das zufallig geschieht, ist SO~06 
1 

2-62144.-1018 . Die Cornea darf natiirlich nur an der vorderen Ober-

flache liegen, und auch daselbst sind nur eine oder ganz wenige Stellen 
geeignet. Setzen wir voraus, daB von dem als Wiirfel gedachten Haufen 
von SOOO kleinen Wiirfelchen in der Vorder£lache von 400 Quadraten 
der vierte Teil noch zu einem Sitz der Cornea dienlich ware, was sicher 
viel zu viel ist, so haben wir die niitzlichen Moglichkeiten urn 100 zu ver
mehren und erhalten eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens von 

1 
262144.10 16 . 

Die drei opt is chen Organe, Cornea, Linse und Glaskorper miissen 
auBerdem sehr gut zentriert sein; die Einreihung des Mittelpunktes 
irgendwo in eines der Wiirfelchen geniigt nicht; nehmen wir an, daB eine 
Abweichung von 1/10 ihrer GroBe noch toleriert werde, dann haben wir 
nach den 3 Raumrichtungen fiir jedes wieder eine brauchbare nebst 999 
unbrauchbaren Moglichkeiten, d. h. die Wahrscheinlichkeit, daB die 
beiden Organe bis auf 1/10 ihrer linearen Ausdehnung genau an die richtige 

Stelle kommen ist ----~--~--~- Die Zentrierung muB aber auch 
, 262144.10 16+9 . 

winkelrecht sein. Nehmen wir eine Toleranz der Schwankungen inner
halb eines Grades (Abweichung von einem halben Grad von der Idealachse 
nach allen Seiten) an, so ist der Bruch mit 2 . 1O-5x3 zu multiplizieren: 

--~-~--- Auch Augenlid und Retina konnen nur urn einen Bruch-
131072.10-40 • 

teil ihrer GroBe abweichen, so daB der Nenner noch urn einige Stellen zu 
vermehren ware. Ratte er so schon eine schwindelnde Rohe, so konnen 
den weiteren Uberlegungen unsere Zahlenvorstellungen gar nicht mehr 
folgen. Die Pigmentpartikelmiissen eine ganz genaue Lage zu den einzel
nen mikr03kopisch feinen Nervenendigungen haben; in der Retina eines 
komplizierten Auges sind Millionen solcher Pigment- und Nervenelemente . 
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in einer Lage, die nach Mikren zu bestimmen ist. Eine Linse darf keine 
unregelmaBige Form, nicht die Gestalt einer Hand oder eines Tisches 
haben; von den unendlich vielen Moglichkeiten ist nur eine tauglich. 
In einer richtig funktionierenden Linse hat ferner jede der (bei groBeren 
Tieren vielen Millionen) Zellen ihre bestimmte Lage, um die richtige 
Krtimmung hervorzubringen, und sie hat je nach der Lage ihren eigenen 
Brechungsindex. Einen sehr genau bestimmten Krtimmungsradius und 
damit genau bestimmte Lage und Form der einzelnen Zellen mtissen aber 
auch Cornea und Retina haben. Dann kommen bei den besser ausgebil
deten Augen Iris und Akkommodationsapparat hinzu, die nicht nur in 
genau richtiger Form, GroBe und Lage angebracht sind, sondern auch 
einen ungemein fein funktionierenden nervosen Apparat besitzen, der 
zu gleicher Zeit und am richtigen Ort zufallig entwickelt worden ware. 
Die Iris darf das Sehloch auf Licht nicht vergroBern, sie muB es ver
engern, und zwar in bestimmten Verhaltnissen, der Akkomodations
apparat muB mit enormer Feinheit den Brennpunkt der aus verschieden
sten Entfernungen kommenden Lichtstrahlen auf die· Retina richten. 
Es ist leicht abzusehen, daB solche Umstande die Wahrscheinlichkeit 
eines Zufalls auf unendlich nahe an Null herabsetzen. 

Aber auch damit hatten wir noch kein brauchbares Auge. Der ganze 
Organismus muB darauf abgestimmt sein, das Auge zu benutzen; es. 
mtissen gleichzeitig eine Menge Reflexe und Instinkte geschaffen sein, 
auf Licht und Dunkelheit und Farbe und Form und Entfernung in un
endlichen Abstufungen zu reagieren, durch Lichtreize aus gefahrlicher 
oder nahrungsarmer Umgebung in zutragliche und nahrungsreiche zu 
kommen, auf gesehene Beute mit Angr-iff, auf Feinde mit Flucht zu ant
worten und so weiter. Dazu sind wieder komplizierte Einrichtungen 
notig, wie uns das Gewirre von Nervenfibrillen zeigen kann, die zu einem 
einzigen ordentlich abstufbaren Reflex notig sind. 

Nun sind wir schon zu unfaBbar groBen Unwahrscheinlichkeiten ge
kommen, obgleich wir eine Bildungstendenz fUr die einzelnen Teilorgane 
(Hornhaut, Retina, Linse usw.) bereits voraussetzten. Aber sehen wir 
denn je bei unseren taglichen Bertihrungen mit lebenden Organismen 
eine Spur von der Neigung, nur einen schwachen Ansatz zur Entstehung 
von einem dieser oder irgendwelcher anderer Organe von ahnlicher Be
deutung 1 GewiB nicht. Wir mtissen also die Wahrscheinlichkeit, daB 
sich zufallig, wirklich bloB zufallig, gebrauchsfahige, fertige Teilorgane 
bilden, bloB aus diesem Grunde wieder unausdrtickbar klein einschatzen. 
In Wirklichkeit bewertet man sie in anderen Zusammenhangen eigentlich 
auf NulP). Es wird wohl niemand zu finden sein, der glaubt, daB in 
unserer Zunge oder im Fettgewebe des Oberschenkels eine Linse ent
stehen konnte ("entstehen " , aus dem dortigen Material, nicht etwa sich 
"entwickeln", aus einem Keim, der durch teratische Storungen von der 
richtigen Stelle im Auge in die Zunge geraten ware). Wenn eine Linse unter 
der Haut des Oberschenkels entsttinde, mtiBte sie durchaus nicht gleich 
durch die Auslese ausgerottet werden; dazu ware sie doch zu unschadlich; 
wir konnten sie also konstatieren. Oberhaupt mtiBten wir bestandig mit 

1) Man driickt sich z. B. aus: daB es H 20 gibt, das unter normalem Druck bei 50 0 

siedet, "widerspricht der Erfahrung", und man konnte niemanden das glauben machen. 
Genau so verhiUt es sich aber mit der zufii.lligen auch nur andeutungsweisen Entstehung 
von biischen Organen. 
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einer Anzahl unschadlicher, aber auch unntitzer, Eigenschaften und mit 
rudimentaren Probeorganen belastet sein, die der Zufall zwar gebildet 
aber noch nicht wieder vernichtet hatte. Auch ware es ganz unverstand· 
lich, wie z. B. Schutz far ben auf den Schmetterlings£ltigeln sich genau 
auf die in der Ruhe sichtbaren Stellen beschranken, und wie noch tausend 
ahnliche Verhaltnisse vorkommen, die aIle das Walten eines teleologischen 
Prinzips dartun, nicht nur im Vorhandenen, das allenfalls durch Zufall 
und Auslese entstanden sein konnte, sondern auch in der Beschrankung. 
die durch keine Auslese bedingt werden konnte. 

Wie gering dem gegentiber ohne Bedtirfnis, d. h. ohne Milieuanderung 
und ohne Bastardierung die Neigung zu ausgesprochenen Variationen ist, 
sehen wir auBer an vielem andern daran, daB so haufig nur Lokalrassen
unterschiede zu sehen sind bei Formen, die doch auf Inseln seit Zeitraumen 
isoliert sind, wahrend derer wir die Entstehung von Arten anzunehmen 
gewohnt sind. Und der Lowenzahn ist immer noch eine recht einheitliche 
Spezies, obschon er sich nur apogam fortp£lanzt, also jeder seiner Stamme 
seine besondere Variationsrichtung haben muB (genauere Altersbestim
mung konnte ich nicht bekommen); auch Tiere, von denen man nur Par
thenogenese kennt, konnen ganz stabil erscheinen. 

Man nimmt nun an, daB in den relativ ruhenden geologischen Perio
den, wie die zu sein scheint, in der wir jetzt leben, die Mehrzahl der Orga
nismen (relativ) unverandert bleiben, daB aber zu Zeiten klimatisch 
rascherer Umwandlung auch die Organismen sich rascher umgebildet 
haben. Wir kennen wirklich ganz rasche Wechsel unter ktinstlichen 
Verhaltnissen: Versetzung unter ganz neue Umstande, namentlich 
Domestikation, dann Bastardierung, von denen die letztere in der Natur 
eine relativ geringe, die Domestikation gar keine Rolle spielt (Isolierung 
einer Pflanze auf einem ftiT sie ungewohnt fetten Boden und ahnliche 
Gartnertricks hat die Natur nicht zur Verftigung). Beides ftihrt auBerdem 
meist zu Variationen, die ohne den Schutz des Menschen nicht lebens
fahig waren. Bei Versetzung in andere Gegenden beobachtete man 
Variationen und Rassenbildungen, nicht neue Arten. Wichtiger ist, 
daB, sobald neue Umstande Variation bedingen, gleichbleibende aber 
Stabilitat, der Zufall nicht mehr Alleinherrscher ist, sondern hochstens 
noch Mitwirkender bei einem teleologischen Vorgang oder c~och bei einer 
Reaktion, die in der Art vorbestimmt ist. 

Wenn bloB Keimvariationen vererbt werden konnen, ist ferner auch 
die geringste Hilfe einer Anpassung der einzelnen Eigenschaften aneinander 
ausgeschlossen; im Gegensatz zu der Tatsache, daB der einzelne Organis
mus, sei er gesund oder in einzelnen Teilen geschadigt, wie wir taglich 
sehen, ein Ganzes zu werden sucht, indem die einzelnen Teile und Funk
tionen sich im Sinne der moglichsten Erhaltung des Lebens nacheinander 
richten, bliebe diese Anpassung ftiT die Nachkommen ohne jede Wirkung. 
Als widerspruchsvolles Chaos blind zusammengewtirfelter Eigenschaften 
mtiBte die Art weiterfunktionieren, bis der Zufall wieder etwas anderes 
bestimmte. Es gabe in der Generationsreihe nicht wie beim Individuum 
Mittel zur Kontrolle oder zur nachtraglichen Anpassung der Funktionen 
und Formen und Organstellungen aneinander. Die plOtzliche Ent
stehung eines lebenden Menschen aus lebender Ursubstanz ware danri 
nicht viel unwahrscheinlicher als die durch Entwicklung. 

Urn etwas Neues entstehen zu lassen, mtiBten zur gleichen Zeit 
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nicht nur die verschiedenen Teile und Funktionen, die zu einem Organ 
gehoren, und eine neue Harmonie des Ganzen geschaffen werden, sondern 
all das auch gleichzeitig bei vielen Indi vid uen der namlichen Art, 
da es sonst auch bei guter Dominanz und trotz groBen Vorteils in der 
allgemeinen Panmixie wieder unterzugehen groBe Wahrscheinlichkeit 
hatte. Der Zufall miiBte dann sein Spiel von neuem beginnen. Und es 
dtirften nicht bei einem Tier die Linse, beim andern die Retina, beim 
dritten das Bediirfnis nach Sehen, beim vierten die optische Distanz
schatzung, beim fiinften der zur Entstehung des Augenpigments notige 
Chemismus, beim sechsten die Vorliebe fUr optisch erreichbare Nahrung, 
beim siebenten bis n ten noch einige Dutzend anderer Eigenschaften 
isoliert je in einzelnen Individuen entstehen, sondern in allen variierenden 
Individuen alles zusammen und gleichzeitig und in genau gleicher Form 
und Anordnung. 

'Vas will es sagen gegeniiber GroBenordnungen, bei denen man schon 
bei Berticksichtigung eines verschwindend kleinen Teils der Unwahr
scheinlichkeiten tiber 40 stellige Zahlen hinauskommt; wenn man zur 
Entstehung einer Art eine Million Jahre rechnet? Dabei ist es gleich
gtiltig, ob man mit jahrlich einmaliger oder mit mehrmaliger oder auch 
millionenfacher Vermehrung rechne. Der Zufall nur fiir die Entstehung 
eines einzigen Organs ist damit ausgeschlossen, wieviel mehr noch der 
Zufall des harmonischen Zusammenentstehens der unzahlbaren Menge 
von Funktionen auch nur eines Organismus von der Hohe einer Schnecke 
(aIle Reflexe, Instinkte, Nahrungsbeschaffung, Verdauung, Assimilation, 
Gleichgewicht aller chemischen Bestandteile und Funktionen des Korpers), 
und das nicht nur bei einer einzigen Art, sondern bei der ganzen Sumrne 
aller lebenden und ausgestorbenen pflanzlichen und tierischen und proto
zoischen. Organismen. 

Die Unwahrscheinlichkeit, daB ein Molektil durch die ungeordneten 
BRowNschen Bewegungen auf einmal einen Zentimeter weit geradlinig 
in einer bestimmten Richtung fortbewegt werde, gilt in der Physik mit 
Recht als eine "Unmoglichkeit". So komplizierte ziellose Bewegungen 
setzen sich in der Erfahrung nie zu einer zielgerichteten zusammen. Die 
harmonische Entwicklung einer Art ist aber nicht weniger kompliziert als 
die Molekularbewegungen unter einem Deckglaschen. Umgekehrt schlieBen 
wir im Leben mit Recht aus der Zielrichtung auf das Walten von etwas 
anderem als dem Zufall. Auf dem unendlich einfacheren Gebiet einiger 
experimenteller Reaktionen beim Schimpansen unterscheidet KOEHLER!) 
leicht den zielstrebenden Akt yom zufalligen: der erstere "verlauft raum
lich wie zeitlich vollkommen in sich geschlossen, als ein einziger Vorgang, 
... der Zufallserfolg entsteht aus einem Agglomerat von Einzelbewe
gungen, die auftreten, ablaufen, neu einsetzen, dabei nach Richtung und 
Geschwindigkeit voneinander unabhangig bleiben, und nur im ganzen, 
geometrisch addiert, beim Ausgangspunkt anfangen und beim Ziel 
enden". Das tastende, aber immer auf das gleiche Ziel gerichtete Sich
einstellen eines Organismus wird niemand mit dem letzteren Vorgang 
verwechseln. 

Auch nur die leiseste Analogie zu dem richtungslosen Tasten des 
Affen oder zu den BRowNschen Bewegungen sehen wir nun in der Ent-

1) Intelligenzpriifungen an Menschenaffen. 2. Aufl. S. 12. Berlin: Julius Springer 1921. 
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wicklungsreihe niemals; iiberall, wo wir Anhaltspimkte iiber den Gang 
der Artbildung haben, konstatieren wir sogar meist geradliniges, jeden
falls sinnvolles Fortschreiten in einer bestimmten Richtung. Man hat 
auch den Satz aufgestellt, daB niemals eine Entwicklung wieder zuriick
gehen konne. Nach den Gesetzen des Zufalles miiBte das ebensogut vor
kommen wie irgendeine andere Neuerung, und dafiir, daB jede irgend
wie riickwarts gehende Bewegung unter allen Umstanden sofort der Aus
lese anheimfallen miiBte, fehlen bei dem Nebeneinanderbestehen von 
alten und neuen Formen nicht nur die Beweise, sondern auch jede 
Wahrscheinlichkeit. Wenn die Entwicklungsrichtung sich andert, so ist 
es immer im Sinne einer durch die Umstande gebotenen Anpassung an neue 
Verhaltnisse oder Bediirfnisse. 

Schon die rein zahlenmaBige Betrachtung des Problems zeigt uns 
also bei einer nur teilweisen Schatzung der Schwierigkeiten mit Sicherheit, 
daB die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung unserer Organismen durch 
zufallige Variationen noch geringer ist als die, daB ein Gedicht durch zu
falliges Herausgreifen von Buchstaben aus einer unbegrenzten Menge 
derselben entstehen konnte. Ganz ausgeschlossen f!.ber wird iiberhaupt 
die Moglichkeit, wenn wir die qualitative Seite betrachten: Kann 
der Zufall mit den ihm zur Verfiigung stehenden Materialien 
und gestaltenden Kraften iiberhaupt das leisten, was man 
von ihm erwartet 1 Kann er ein Organ schaffen, wo keines ist 1 In
wiefern kann er andere Organe umgestalten 1 

Wenn wir noch so viele Kleckse auf einPapier machen und dabei dem 
Zufall GroBe und Anordnung iiberlassen, wird niemals eine menschliche 
Figur oder ein Zifferblatt herauskommen, schon weil die Kleckse rund 
sind, und wenn wir ein zweites Papier darauf driicken, so konnte die 
Klatschfigur ebensowenig eine menschliche Figur oder einen Tisch oder 
nur ein Rechteck bilden, weil die Art der Mache eine entsprechende 
LinienfUhrung ausschlieBt. Eine Hohle in einem Gestein kann sehr ver
schiedene Gestaltungen annehmen; es kann auch Tropfsteinbildungen 
darin geben, die einem Tisch oder einem andern Mobel ahnlich sein konnen, 
a ber niemals gleich. Niemals wird eine natiirliche Hohle auch nur 
ein ganz einfaches Wohnhaus mit oder ohne Mobel nachahmen. 1m Bau
plan des Hauses ist u. a. das Prinzip des rechten Winkels iiberall maB
gebend. In den Kraften, die die Hohle bilden, liegt kein solches Prinzip; 
dafUr folgt die Auswaschung des Gesteins bestimmten physikalischen 
und chemischen Energiekombinationen, die einer Hohle. ihre bestimmten 
Formen, nicht nur die individuelle Form der einzelnen Hohle geben, 
sondern auch einen allgemeinen Typus fUr die moglichen Hohlenformen 
schaffen. Der Zufall kann nur innerhalb dieses Typus Formen erfinden. 
Er kann mit den uns bekannten Kraften keinen Felsen so gestalten, daB 
eine richtige menschliche Figur (auch nur der Form nach) entsteht. Das 
ablaufende Wasser, das die Felsen bearbeitet, kann nicht die untere 
Flache der Nase, den freistehenden Rand eines Kleides bilden. Zur Ver
fiigung stehen dem Gesteine formenden Zufall eben nur Wasser, Ver
witterung, Frost und Widerstandsverhaltnisse des Gesteins. Wenn Ver
witterung und Frost die Figur bilden wiirden, so miiBte sie in den auf
bauenden Gesteinsmischungen als widerstandsfahigste Steinart schon 
enthalten sein. Es gibt aber keine zufallige Gesteinsmischung (Durch
einanderkneten in festem oder geschmolzenem Zustand, oder Ansetzen 

Bleuler, Die Psychoide. 2 
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durch flieBendes Wasser), die im Gestein einen so geformten Kern von 
anders verwitterbarem Material machen konnte. Auch ein Tropfstein 
kann nie menschliche oder sonst organische Form annehmen, ebenso
wenig ein von Wind oder Wasser bewegter Sandhaufen, auch voraus
gesetzt, daB seine einmal gebildete Form durch Verklebung der Korner 
bestehen bleibt. Die Fossilien konnen deshalb keine "Naturspiele" sein, 
wie eine Zeit annahm, die ihre religios betonten Vorstellungen iiber die 
Sehopfung der Organismen nieht aufgeben wollte; noch weniger aber 
konnen lebende Wesen Naturspiele sein, die nicht nur Form sind, sondern 
auch ein kompliziertes Zusammenspiel physiologiseher Funktionen. 

Die Materialien und gestaltenden Krafte, die der im Lebling wirkende 
Zufall beniitzen kann, hat nun in dieser Beziehung noeh niemand studiert; 
kann eine beliebige Korperstelle zufallig ein Auge schaffen? Hat ein 
Muskel oder irgendein anderes Organ die Krafte in sieh, zufallig ein Ohr 
entstehen zu lassen? lch glaube es nicht, entziehe mich aber der immerhin 
interessanten Aufgabe, die Frage bestimmt zu beantworten, weil folgende 
Oberlegung geniigt zum Beweis, daB zufallige Variation samt Auslese 
nichts Andauerndes sehaffen kann. 

Die regellos sieh bewegenden Molekiile unserer Luft miissen zufallig 
diehtere und diinnere Stellen bilden. Daraus erklart man das Elau des 
Himmels. Nun konnte der Zufall bewirken, daB einmal eine solche 
diehtere Stelle so groB werde, daB sie uns sichtbar wiirde, und zwar in 
einer bestimmten Gestalt, sagen wir der einer menschliehen Hand. Da 
nun aber die Molekiile in dieser Stellung ebensowenig stille stehen wie 
vorher, da jede ihrer Stellungen nur eine Durchgangsstell ung ist, 
ware das handfOrmige Gebilde im nachsten Moment nicht mehrhand
formig, es kann prinzipiell keinen Bestand haben; dagegen konnte 
keine Auslese helfen; der Zufall kann nicht das prinzipiell Variierende 
sta bil machen. 

Genau das namliche ist zu sagen von richtungslosen Variationen eines 
Leblihgs, wenn sie auch zum Entstehen und Vergehen mehr Zeit brauchen 
als 10kaJe Molekiilverdichtungen in einem Gase. Der Lebling variiert und 
variiert in jeder Gestalt, also auch in der passenden 1); das istBeobachtungs
tatsache sowohl wie Voraussetzung £iir das (zufallige) Entstehen neuer 
Formen. Die Vernichtung des Unpassenden kann niemals dazu 
fiihren, daB eine passende Gestalt plotzlich nicht variiert. Auch 
wenn man gegen die Voraussetzungen und gegen die Tatsachen annehmen 
wollte, der Zufall hatte die Moglichkeit, einmal eine Zeitlang keine Varia
tionen zu machen oder in jenem Bilde die eigenartige Verdichtung der 
Molekiile trotz ihrer freien Bewegungen bestehen zu lassen, so stiinden 
unendlich viele der verandernden Moglichkeiten einer einzigen nicht 
verandernden gegeniiber, auch wenn wir nur mit dem einzigen nachsten 
Moment rechnen. Die Wahrscheinlichkeit der baldigen Zerstorung ware 
jedenfalls ungleich viel groBer als die der Bildung. Dem gegeniiber gibt, 
es Organismenformen, die durch verschiedene geologische Zeit alter gleich 
geblieben sind. Es muB also etwas sein, was unabhangig yom 
Zufall den Lebling in seiner passenden Form erhalt, sonst 
wiirde der Variationen schaffende Zufall jeden erreichten Vorteil sofort 
wieder zerstoren. Es gibt ja nur eine giinstige Linsenform und einen 

1) Wie trotzdem die Art konstant erhalten werden kann, siehe spateI'. 
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gunstigen Gesamtbrechungsindex im gegebenen Auge gegenuber un
endlich vielen Variationen, die das Auge untauglich machen wurden. 

W ollte man auf aIle diese Einwande nicht horen, so kann man durch 
folgende Lrberlegungen die artgestaltende Wirkung des Zufalles wenigstens 
sehr unwahrscheinlich machen: der individuelle Organismus ist ein kom
pliziertes und prazises System von ZweckmaBigkeiten - sollte einzig die 
Entstehung der Arten, deren Erhaltung von der Natur uber die des In
dividuums gestellt wird, etwas prinzipiell anderes, nicht zweckmaBiges 
sein? Muskeln, Knochen, GefaBe, der Pelz und manche andere Organe 
passen sich im Individuum systematisch veranderten Umstanden an -
sollten die namlichen Anpassungen in der Generationsreihe zufallig 
entstanden sein (PAULY)? Alles was wir in der Lebwelt genauer kennen, 
ist ZW2ckgerichtet - warum soIl die Vererbung eine Ausnahme bilden? 
Wenn uberhaupt aIle die vorhandenen so zweckmaBigen Eigenschaften 
rein zufallig entstanden, und. die Arten rein zufallig aus bestandig 
variierendem Material pl6tzlich stabilisiert worden sind, ist es nicht 
sehr sonderbar, daB nicht die lebensfahigste aller Varianten gebildet 
worden ist, die, auf Erfahrung nutzliche Varianten in den Nachkommen 
zu bilden, die Art reflektorisch, aktiv, nicht bloB zufallig anzupassen? 
Sie brauchte ja nur irgend einmal andeutungsweise vorhanden zu sein, 
so muBte sie sich ihrer Bedeutung wegen durchsetzen, wahrend viele 
andere Eigenschaften ihren Wert erst bei voller Ausbildung erhalten. 

So muBte es gleich von Anfang an auf allen Gebieten gewesen sein. 
Wo irgendwie der Zufall eine Richtung nach einem nutzlichen Ziele ein
geschlagen hatte, da gewahrte er einen Vorteil, und so muBte der orga
nische ZufaJI sich seIber in Zielstrebigkeit verwandeln. A ber daB in der 
Vererbung die Teleologie, die wir in allen anderen biischen 
Funktionen einschlieBlich der Psyche sehen, fehlen solI, dieser 
"Zufall" scheint denn doch von allen denkbaren Zufallen der 
unwahrscheinlichste, wenn .er uberhaupt moglich sein sollte. 

Noch in einer andern Weise muBte sich im lebenden Organismus von 
selbst eine Entwicklungsrichtung, eine Zielstrebigkeit im Sinne der Nutz
lichkeit bilden, auch wenn sie in der ursprunglichen Anlage der Lebe
wesen nicht vorhanden war: Ein zur Zeit noch kurzer MittelfuB sei urn so 
nutzlicher, je langer er bis zu einem gewissen Optimum ist. Dann uber
leben diejenigen Wesen am leichtesten, deren MittelfuB am raschesten 
lang wird. In der Generationsfolge sind es diejenigen Stamme, die die 
Eigenschaft haben, den Gliedteil in den folgenden Generationen am 
raschesten zu vergroBern. Diese Eigenschaft ist von der primaren ziel
strebigen Tendenz ~ur VergroBerung nicht mehr zu unterscheiden; sie 
ist auch eine Art Tendenz, wenn auch entstanden zunachst zufallig durch 
ziellose Variation und Auslese. 

Man konnte nun allerdings eine solche Generationsfolge konstruieren, der 
trotzdem alles fehlt, was man "Tendenz" nennen konnte. Es gabe in jeder Genera
tion immer gleich viel Plus- und Minusvarianten, von denen nur die Plusvarianten 
sich crhalten. Unwahrscheinlich ware natiirlich die Entstehung einer solchen Reihe; 
und urn sie fest zu halten, bediirfte es wieder eines neuen auLlerst unwahrschein
lichen Zufalls, der zudem im Widerspruch ware mit der Tatsache der biischen 
Schwankungen. 

Von welcher Seite wir also an das Problem gehen, immer wieder 
mtissen wir in der Entwicklung der Arten bloBe Zufallswirkungen sehr 
bestimmt ablehnen. 

2* 
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III. Zielstrebigkeit (Zweckmiilligkeit nnd Aktivitiit). 
Die Zielstrebigkeit, die wir in der Entwicklung der Arten konstatieren, 

ist also so wenig wie die der physiologischen Funktionen der einzelnen 
Leblinge durch den Zufall vorgetauscht, und wir miissen versuchen, sie 
mit unseren iibrigen Kenntnissen in Verbindung zu bringen. 

Da zeigt sich folgendes: 
Alles, was lebt, ist so eingerichtet, daB es leben kann; daraus folgt, 

daB seine Organe und Funktionen im wesentlichen zur Erhaltung der 
Art oder des einzelnen dienen miissen; jedenfalls diirfen sie die Erhaltung 
nicht gefahrden. In diesem Sinne haben die biischen Einrichtungen ein 
Ziel, einen Zweck. Andere Ziele und Zwecke als die Erhaltung des Lebens 
kennt die Biologie nicht. 

Diesem selbstverstandlichen Postulat entsprechen die Tatsachen. 
Je mehr wir Einblick in unsere Physiologie bekommen, um so mehr 
miissen wir staunen, wie fein ausgedacht und kompliziert die Mechanismen 
sind, die der Erhaltung des Lebens dienen. Wenn wir ein Organ oder eine 
Funktion kennen, so ist uns gewohnlich damit auch ihre erhaltende Funktion 
klar, ihr "Nutzen" oder "Zweck". Mit groBer Sicherheit schlieBen wir oft 
aus einer Eigenschaft eines Organs, z. B. aus der Form eines Knochens, 
auf seine Verwendung. 

Unter den unzahligen bekannten Funktionen und Organen der Lebewesen 
gibt es nur ganz wenige, die man als zwecklos bezeichnen konnte. Diese miissen 
sich aber bei genauerem Zusehen verstehen lassen. Da kommt in Betracht: es ware 
merkwiirdig, Wenn wir schon aHe Zwecke unserer Einrichtungen entdeckt hatten. 
Ferner mogen gewisse Eigenschaften von uns herausgehoben werden, die nur Be
gleiterscheinungen sind (wie die weiBe Farbe der Knochen), wahrend wir ihre eigent
liche Bedeutung noch iibersehen. Dann ist die Moglichkeit nicht auszuschlieBen, 
daB einmal "voriibergehend", d. h. hunderte oder auch tausende von Generationen 
lang, eine jetzt unniitze oder gar in gewisser Beziehung nachteilige Einrichtung, 
die das Leben nicht allzusehr gefahrdet, entstehen konne, sei es zufiUlig oder durch 
Keimschadigungen (Gifte, thermische Reize, Rontgenstrahlen, vgl. S. 3£.) oder durch 
"irrtiimliche" Reaktion der Psychoide. Sobald solche Eigenschaften aber den 
Organismus irgendwie beanspruchen (z. B. wegen der Ernahrung) oder sonst in 
Konkurrenz treten mit andern Einrichtungen, werden sie schadlich und miissen 
ausgemerzt werden, sei es bloB als Funktionen, sei es zusammen mit ihrem Trager. 
So sehen wir iiberaH Riickbildungen bis zum Verli1!Jhwinden von Organen, und 
Funktionen, die nicht mehr gebraucht werden. CUber unzweckmaBige Organe 
und Funktionen vgl. auch .Abschnitt XI.) 

Mit den beiden Worten Ziel und Zweck verbindet der Sprachgebrauch 
gewohnlich die Idee einer Absicht, sei es von auBen, wenn wir vom Zweck 
eines Werkzeuges, oder im speziellen FaIle von einer Absicht des Schopfers 
der Organismen reden, sei es eine eigene Absicht der Organismen selbst, 
sich zu erhalten oder zu vervoIlkommnen. Mit "Absicht" im gewohnlichen 
Sinne ist BewuBtsein verbunden; man meint mit dem Wort "bewuBte 
Absicht". 

Mit der bewuBten Qualitat haben wir an dieser Stelle nichts zu tun: 
Wir finden bis jetzt auch keinen Grund, eine Absicht anzunehmen, die 
von auBen die Lebewesen so gestaltet hatte, daB sie sich erhalten miissen. 
Auch damit beschaftigen wir uns also nicht mehr. 

Man redet auch von der Tatigkeit toter Korper oder Systeme oft in 
Ausdriicken, die ihnen eine Art Zielstrebigkeit zuschreiben: der Stein 
hat die "Tendenz", sich der Erde zu nahern, die Verdunstbarkeit des 
Wassers "bewirkt" den Wasserkreislauf, im Sonnensystem "streben" die 
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einzelnen Korper, naeh einer Storung wieder ins Gleiehgewieht zu kommen 
wie die sehwingende Wage. 

Wir nehmen aber nieht an, daB irgend etwas auBer oder in diesen 
Dingen gerade den eintreffenden Enderfolg anstrebe, daB die Tatigkeit 
um des Erfolges willen da sei. Wird der Stein, die sehwingende Wage an 
ihrer Bewegung gehindert, so bleiben sie in Ruhe, die fiir diese Dinge ein 
ebenso adaquater Zustand ist wie die Bewegung, und die eine Bewegung 
ist ihnen so angemessen wie eine andere, die sie iiberhaupt ausfiihren 
k6nnen. Ihr Bau und ihre Einrichtungen lassen sicl;t nieht einmal einer 
Masehine vergleiehen, die zu einem bestimmten Zweek gesehaffen ist. 1m 
Leblosen erscheint alles Gesehehen von riiekwarts dureh die Ursaehen 
unabanderlieh bestimmt; das Lebendige aber ma-eht den Eindruek, seine 
Handlungen nach dem vor ihm liegenden Ziel zu riehten, wobei (sehein
bar) die Wege versehieden gewahlt werden konnen. 

Das Ziel der Lebfunktionen ist der Schutz des Lebens, 
und das ist aueh die einzige Konstante in den biisehep. Er
seheinungen; aIle die versehiedensten Funktionen sind auf diesen 
einen Punkt geriehtet, wie weehselnd aueh immer Ausgangspunkt und 
Mittel seien; wenn sie verhindert sind, auf dem gewohnten Wege das Ziel 
zu erreiehen, so k6nnen sie einen anderen einsehlagen nieht nur in der Art, 
daB sie, wie die auf der sehiefen Flaehe herabrollende Kugel, sieh indirekt 
dem Ziele nahern, sondern sie konnen, wenn unmittelbare Annaherung 
unmoglich ist, sieh von dem angestrebten Ziel zunaehst sogar entfernen, 
um es auf einem Umwege zu erreiehen. Beim Lebendigen setzt sieh eine 
bevorzugte oder einzig siehtbare Aktionsriehtung unter den versehie
densten auBeren Umstanden, und sogar gegen allerlei Hindernisse immer 
wieder dureh; ja das Le bendige sehafft sieh Einriehtungen, um sieh wieder
holende Storungen unsehadlieh zu maehen. 

Diese Zielstrebigkeit ist somit eine Besonderheit des Lebendigen; sie 
in erster Linie ist aueh das, was uns an den Lebewesen als psyehiseh an
mutet und sieh bei genauerem Zusehen aueh del' psyehisehen Zweek
maBigkeit und nur dieser als wesensgleieh erweist. 

In dem Begriff der Zielstrebigkeit liegen die speziellen Unterbegriffe 
einerseits des Zieles und anderseits des Strebens, der Aktivitatl). Letztere 
auBert sieh einerseits darin, daB die Lebsubstanz aus sieh heraus Energien 
frei werden laBt und dureh Assimilation von Kraftspendern wieder er
ganzt, Energien, die die zweckmaBigen Einrichtungen in Tatigkeit halten. 
Anderseits ist es aueh Aktivitat, wenn die Lebsubstanz einer ihr inne
wohnenden Tendenz entsprechend eine Tatigkeit, die sie einmal aus
gefiihrt hat, wiederholt. In der letzteren Art Aktivitat dokumentiert 
sich das Gedaehtnis; dieses muB u. a. die Richtung der Aktivitat be
stimmen; denn nur aus friiherer Erfahrung kann der Organismus unter
scheiden gelernt haben, was niitzlich und schadlich ist. Das Gedachtnis 

1) Von "Spontaneitat" sprechen wir nicht. Alles Handeln des Lebendigen ist kausal 
eindeutig begriindet wie jedes andere Geschehen; die Ursachen sind nur so kompliziert, 
daB wir sie meist nicht iibersehen (vgl. "freier Wille" in Naturgeschichte der Seele). Hinter 
der Aktivitiit steckt ",in Mechanismus, der auf bestimmte Situationcn in bestimmter Weise 
reagiert, nicht ein im philosophischen Sinne freier Wille. In dieser Beziehung hat die 
Lebmaschine die niimliche Aktivitiit wie die Lokomotive, die vorwarts oder riickwiirts 
geht oder stille steht, je nachdem man einen Hebel zieht. In der Biologic nennen wir den 
Hebelzug Reiz und die Aktivitiit Reaktion. Dagegen hat man die Lokomotive nicht so 
eingerichtet, daB sie sich selbst mit Kohle und Wasser und Feuer versorgt. 
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wird aber auch insofern mit der Aktivitat zusammenhangen, als es auch 
die eigenen Handlungen des Organismus engraphiert, wodurch sie eine 
gewisse Tendenz zur Wiederholung bekommen. 

Ohne das Gedachtnis ware also diese Art Aktivitat nicht moglich; 
und es ist gerade die Art und die Rich tung (auf Erhaltung des Lebens) 
der Aktivitat, die das Lebende yom Toten unterscheidet. lch bin wenig
stens nicht iiberzeugt, daB es auch sonst etwas gebe, das nicht "aktiv" ist. 
Jeder Korper z. B. ist in bezug auf andere Korper bewegt und beeinfluBt 
dieselben. 1m Innern ist wohl jede molekulare Struktur, alles chemisch 
Zusammengesetzte, veranderlich, und zwar mit oder ohne auffindbaren 
AnlaB von auBen. Anderseits reden wir gerade bei den Organismen, 
denen man Aktivitat und Spontaneitat zuschreibt, aus guten Griinden 
meist von "Reaktionen", wenn wir ihre Tatigkeiten beschreiben; denn 
auch was als "spontan" gilt, bedarf des AnstoBes, soweit wir wissen. Es 
gibt also wohl keinen Unterschied der Korper, der sich im Vorhandensein 
oder Fehlen der Aktivitat ausdriickte. Doch das sind N~bensachen. Wir 
haben in der Biologie immer mit einer bestimmten Art 
Aktivitat zu tun, die nach der Erhaltung des Lebens ge
richtet ist und sich in den "Tendenzen der Entwicklung", 
den Korperfunktionen, den Trie ben und indi viduellen Re
aktionen zeigt. Diese Aktivitat ("Ergie") ist eine Voraus
setzung bei allen unseren folgenden Uberlegungen, und wir 
diirfen sie voraussetzen, weil wir sie iiberall antreffen. 
Die Lebsubstanz wird sich bei jeder Gelegenheit lebenfordernd betatigen 
(womit eingeschlossen ist: Schadigung abwendend). Gelegenheit bieten 
nicht nur die Nahrung und Gefahr anzeigenden Reize, sondern auch die 
Erfahrungen iiber die giinstige oder ungiinstige Gestalt und Funktion 
der eigenen Organe. Hat die Lebsubstanz die Moglichkeit in
folge guter und schlimmer Erfahrungen ihre Funktionen 
oder Organe giinstiger zu gestalten, so miissen wir voraus
setzen, daB sie es bei jeder Gelegenheit auch tun werde 
ebenso, wie sie den giinstigsten Weg zur Nahrung sucht. 
Wenn also eine Tierart, die anfangt mehr zu springen als vorher, erfahrt, 
daB ein langerer FuBhebel giinstig ware, so wird sie ein FuBstiick ver
langern, insofern sie die Fahigkeit dazu besitzt. 

Urn ganz klar zu sein, haben wir drei XuBerungen der Zielstrebigkeit zu ver
zeichnen. 

1. Die Zielstrebigkeit eines Lebewesens im allgemeinen, eine Tendenz, das 
Forderliche anzunehmen und zu erstreben, das Schadliche zu vermeiden und ab
zuwehren. Es ist die Zielstrebigkeit, die in ihrer hochsten Ausbildung in der Form 
dEr Triebe und Instinkte die menschliche Psyche leitet, aber auch bei niederen 
Tieren ebenso deutlich ist. 

2. Die gewohnliche physiologische Zweckma13igkeit der bestehenden anato
mischen und funktionellen Einrichtungen (der GefaBapparat ist so gebaut und 
reagiert so, daB er mit einem Minimum von Arbeit aIle Organe gerade mit der not
wendigen Menge Blut versorgt). 

3. Die Anpassung an neue Erfordernisse, die neue zweckma13ige Einrichtungen 
und damit neue Arten schafft. Mit dieser werden wir es hauptsachlich zu tun 
haben. 

Die Fnnktionen der physiologischen Zweckma13igkeit verlaufen offenbar fur 
gewohnlich automatisch, wie irgendcin vom Menschen hergestellter Mechanismus. 
Die Anpas.sung an neue Verhaltnisse probiert unter Benutzung der Erfahrung aus, 
in welcher Richtung zu reagieren sei, urn am meisten Forderung und am wenigsten 
Schadigung zu erfahren. Die beiden Dinge gehen aber ohne Grenzen ineinander 
uber, indem z. B. auch die physiologische Zweckma13igheit bestandig auszuprobierell 
hat, wie sie sich mit neuen Situationen abfinden solI. 
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Man hat die Zielstrebigkeit auffassen wollen als eine dem Lebenden inne
wohnende "Tendenz nach 0 ben", Tendenz sich zu vervollkommnen; und 
gerade im Lamarckismus liegt diese Idee. Das ist mindestens so lange verfriiht, 
als wir keinen MaDstab besitzen fiir oben und unten, fiir vollkommen und unvoll
kommen. DaD die bestandige Anpassung an aIle miiglichen Situationen und Ver
haltnisse im Verlaufe der Zeiten zu vielen Kompliziertheiten fiihren muD, ist 
selbstverstandlich, und ebenso, daD dmch die Tatsache der besonderen Anpassung 
diese Komplikationen eine hervorragende Bedeutung bekommen. Ob sie "voll
kommener" sind als di~. einfacheren Zustande, weW ich nicht; jedenfalls haben sie 
mehr Aussichten, bei Anderungen der Verhiiltnisse auf der Erde umzukommen 
(von der Technik des Menschen miichte ich hier nicht reden, urn nicht zu weitlaufig 
zu werden); und neben den zunehmenden Komplikationen gibt es auch niitzliche 
Vereinfachungen; man denke nur an viele Parasiten, die ja in bezug auf ihre Lebens
erhaltung so "vollkommen" sind - nur daD sie eben auch einmal mit ihren Wirten 
zU!1Tunde gehen miissen. 

Wenn auch die ZweckmiWigkeit, die sich in unseren Korperfunktionen 
auBert, im Prinzip die namliche ist, wie die unserer bewuBten Dber
legungen, so bestehen doch eine Anzahl recht erheblicher Unterschiede 
in den Einzelheiten. Allerdings ist man leicht geneigt, sie zu iibersc~atzen, 
und die meisten Kulturfortschritte und gar die politischen Wandlungen 
verlaufen doch viel eher nach den Gesetzen der physiologischen Ziel
strebigkeit als nach denen unseres Verstandes; man spricht mit Recht 
gern von den dunklen Instinkten des Volkes. 

Die Natur berechnet nicht bis auf so und so viel Dezimalstellen 
genau zum voraus das Optimum der Anordnung der Knochenbalkchen; 
aber sie lost unter gewohnlichen Umstanden, d. h. unter denjenigen, denen 
der Lebling angepaBt ist, schlieBlich durch Ausprobieren noch viel schwie
rigere Probleme ebenso genau, ganz wie der Vogel das Optimum seiner Be
wegungen trifft, urn eine Miicke im.Fluge zu erhaschen oder auf einem 
schwankenden Zweig zu balancieren. Apparat und Funktion der Fort
pflanzung scheinen uns bei hoheren Tieren viele unniitze und erschwerende 
Komplikationen und Umwege zu benutzen, und sie stellen eigentlich in 
vielen Dingen endgiiltig auf den Zufall abo Der Philosoph LANGE wollte 
nach solchen Beobachtungen die ZweckmaBigkeit der Natur vergleichen 
der ZweckmaBigkeit der Handlung eines Jagers, der in den Wald geht 
und blindlings nach allen Seiten schieBt, bis ein Hase getroffen wird. 
LANGE hat das Wesentliche iibersehen: Zu einem befruchtenden Coitus 
z. B. verwendet die Natur beim Menschen etwa eine Billion Spermatozoen, 
und Raum und Wege der Befruchtung sind dabei so klein, daB Samenzelle 
und Ei sich bei diesen Proportionen viel leichter finden konnen als die 
Kugel den Hasen. Der Jager hat nur wenige Schiisse zur Verfiigung, und 
der Raum neben den einzelnen Schrotbahnen und neben den Hasen ist 
ein verhaltnismaBig viel groBerer. So wiirde der L~NGESche Jager unter 
allen Umstanden verhungern, wahrend die Natur ihre Lebewesen wirklich 
seit undenklichen Zeiten fortpflanzt. Wie umstandlich erscheint uns 
die Art, wie die Bienen einander anzeigen, daB irgendwo ein bestimmtes 
Futter, Pollen oder Honig usw. zu finden sei: sie miissen mit ihrer Ernte 
bestimmte Tanze auffiihren, die Neulinge haben dieselben nachzu
machen, dabei den Geruch der Beutel) aufzunehmen und nun drauBen 
in einigen Quadratkilometern Gegend den entsprechenden Geruch zu 
suchen. Wie einfach ware es, wenn die Biene, die zuerst die Beute ge-

1) Wie neuestens nachgewiesen, bezeichnen sie auch den Fundort, und zwar mit 
duftendem Sekret einer besonderen Dri:ise. 
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funden hat, den andern zu verstehen gabe, sie sollen ihr zum Futterplatz 
folgen, wohin sie ihnen den Weg zeigen wiirde. Die Natur kann aber nur 
mit dem Material arbeiten, das sie zur VerfUgung hat. Die urspriingliche, 
noch nicht in so groBer Gesellschaft lebende Biene richtet sich eben bei 
der Nahrungssuche nach dem Geruch. Wenn sie also im Lau£e der Ent
wicklung zum Stocke ihre mitarbeitenden Schwestern bekommt, so wird 
sie den Geruch als Sprachmaterial (fUr diesen Zweck) benutzen, und da 
diese Art Mitteilung geniigt, braucht sie keine andere Sprache und keinen 
anderen Wegweiser zu erfinden. MARK TWAIN macht sich iiber das un
praktische und oft direkt zweckwidrige Zusammenarbeiten der Ameisen 
lustig - mit Recht vom Standpunkt des Mens chen , mit Unrecht vom 
Standpunkt der Natur aus. Wenn der Mensch fliegen mochte, so baut 
er sich, allerdings nach Jahrtausende langem Probieren und Uberlegen, 
einen Apparat. Er op£ert nicht seine Hande, urn Fliigel daraus zu machen, 
teils weil er sie anderweitig braucht, teils weil die Anpassung zu lange 
dauerte, und vor allem wei 1 von seiner spezialisierten Hirnpsyche aus die 
Form und Funktion der Korperteile nur in sehr geringem MaBe beeinfluB
bar ist. Die Natur umgekehrt hat keine Motoren, keine starren Trag
flachen auBerhalb des Geschopfes und keine physikalischen Kollegien 
zur Verfiigung; sie muB also in jahrmillionenlangem Ausprobieren die 
vorderen GliedmaBen oder auch aIle vier op£ern und zu Fliigeln um
gestalten. 

Der Naturzweck ist erfiillt, wenn ein Leben, eine Art sich erhalt, 
ganz unabhangig von der Menge und der Komplikation der aufge
wendeten Mittel1); der menschliche Zweck will nicht nnr ein Ziel 
erreichen, sondern er will tuto cito et jucunde ans Ziel kommen, er 
verlangt moglichste Kiirze des Weges, Billigkeit, Annehmlichkeit, 
ja oft noch sekundare Gewinne wie Schonheit u. a. mehr. Es ist falsch, 
die beiden ZweckmaBigkeiten direkt aneinander messen zu wollen. 

Die biische Zielstrebigkeit schlieBt deshalb Umwege, Komplikationen 2) nicht 
nur nicht aus, sie benutzt sie wie andere Wege, und da sie [relativ3 ) mehr als die 
denkpsychische] aufs Probieren angewiesen ist, kommt sie vielleicht4 ) auch eher 
auf unniitze Nebenwege und in Sackgassen. Die Psychoide kann sich wie die Psyche 
"irren ", wenn sie eine allgemeine Reaktion in einem speziellen Fall anwendet, wo 
sie nicht paBt, Z. B. die AusstoBung eines toten Knochensplitters durch eine Knochen
ladehindert. Wir diirfen auch deshalb nicht erwarten, alles Bestehende 
als direkt zweckmaBig erkliiren zu konnen. ZweckmiifJig ist das Aus
probieren an sich, nicht notwendig die einzelne Probe oder ihr Re
suI tat. AuBerdem gibt es natiirlich krankhafte Veranderungen, d. h. ungiinstige 
Reaktionen auf ungiinstige, der Anpassung (noch) nicht zugangliche Einfliisse 
(teratologische auf toxische oder calorische Einfliisse, auf Rontgenstrahlen usw.). 

1) Das "Gesetz der Sparsamkeit" besteht natiirlich gerade als Mittel zur Erhaltung 
des Lebens daneben. Es ist aber nicht in eine Linie zu stellen mit der hier besprochenen 
Tendenz, das Leben zu erhalten. Wir sehen nirgends ein Ziel, Energie oder Material zu 
sparen, wie ein Ziel der ErhaItung des Lebens zu konstatieren ist. 

2) Manche Kinder lernen, bevor sie sich aufrechterhaIten konnen, eine naher liegEnd8, 
wenn auch weniger leistungsfahige Lokomotion, indem sie auf dem Boden sitzend sich 
geschickt fortstoBen. Sie sind dann lange Zeit damit zufrieden und lernen spateI' laufen 
als andere. Ein Idiot hat bei einer ganz verzwickten Bein- und Korperhaltung entdeckt, 
sein Glied zu reiben. Damit war er sexuell befriedigt und suchte keinen bequemeren Weg 
mehr. So unter Umstanden die Natur. 

2) Das Rindendenken mochte praktisches Probieren und Suchen moglichst aus
schlieBen, indem es bloB in der Vorstellung probiert, d. h. "ausdenkt"; es kann aber aufs 
Probieren gewohnlich nur dann verzichten, wenn es ein VerhaItnis durch friiheres Aus
probieren ein fiir allemal festgesteUt hat. 

4) "Vielleicht" - es ist schwer, die Irrungen der Menschen in ihrem Aberglauben 
abzuschatzen gegeniiber denen der NachtfaIter, die ins Licht fliegen. 
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Dem allgemeinen Ziel selbst, der Tendenz, das Leben zu erhalten, 
sind ferner gegeniiberzustellen die Wege zum Ziel. Diese sind durch die 
Erfahrung gewiesen und wechseln je nach den Umstanden, was zum 
Wechsel der Funktionsweise und evtl. zur Veranderung und Entwicklung 
der Arten fiihrt. Die Erhaltung ist zum "Zweck" des biischen Geschehens 
geworden, dieses ist Mittel zur Erreichung dieses Zweckes. In ganz elemen
tarer Weise geschieht wohl das namliche, wenn die Kugel auf einer schiefen 
Ebene herabrollt; ihre Horizontalbewegung hatte keinen Sinn ohne das 
Bediirfnis zu fallen, dem dadurch Geniige getan werden kann; dieses ist 
die Ursache, eine Art unpsychisches Motiv der Horizontalkompominte 
der Bewegung. Aber die Kugel kann sich nicht anpassen; sie kann nichts 
lernen, wahrend die biischen und psychischen Wege je nach der Er
fahrung wechseln. Erfahrung ist Aufnahme von Eindriicken plus ge
dachtnismaBige Aufbewahrung derselben (von der systematischen Ein
ordnung und Abstraktion, durch die die Erfahrung erst benutzbar wird, 
konnen wir hier absehen). "GedachtnismaBig" nenne ich die Aufbe
wahrung, weil sie nur dann Erfahrung werden kann, wenn sie dim ur
spriinglichen Vorgang in gleicher oder symbolisierter (zweckmaBig ver
arbeiteter) Weise wiederholen kann, d. h. in SEMONS Sprechweise: wenn 
sie ekphorierbar ist (siehe Abschnitt Gedachtnis). 

So bedingen Zielstrebigkeit bzw. Aktivitat und Gedachtnis das Leben. 
Aktivitat, und zwar nach irgendeinem Ziele oder Gefalle gerichtete, sehen 
wir wie gesagt in jeder Substanz oder jedem Korper. Auch Gedachtnis 
kommt im Leblosen VOl, SO in der Gelatine, die auf Belichtung mit be
stimmten Strahlen spater immer nur diese wiedergibt. Das, was das Leben
dige vor dem Leblosen voraus hat, ist also nur eine bestimmte Form der 
Kombination der beiden Dinge. So konnen wir auch die schein
bare Kluft zwischen Lebend und Leblos iiberbriicken, zwar 
noch nicht mit beweisbaren, aber doch mit denkbaren Vor
stellungen. Da wir das Psychische bereits aus den Rindenfunktionen 
so verstehen konnen wie irgendeine andere physiologische Funktion, ist 
damit die Kontinuitat von der physischen Welt durch die lebende bis 
hinauf zur Geisteswelt denkbar geworden1). 

Der tJbergang von Ie bloser zu Ie bender Su bstanz laBt sich auf ver
schiedene Art denken; ein Beispiel, das epensogut durch eine andere Vorstellung 
ersetzt werden konnte, sei die folgende Uberlegung: 

Es bestehe in einem geeigneten Gemenge von Stoffen (am ehesten in Gelform, 
die leicht in Schlamm entstehen konnte), ein chemisches Gefalle, z. B. dasjenige, 
Sauerstoff aufzunehmen, wie in den verbrennbaren Korpern. Unter den vielerlei 
chemischen Reaktionen, die mit der Zeit in diesem System ablaufen, mogen einzelne 
zu Kontraktionen bestimmter Bestandteile oder des Ganzen fiihren, z. T. durch 
Bildung chemischer Korper mit anderem Volumen oder durch (namentlich ein
seitige) Quellungsvorgange2 ), ahnlich wie man sich jetzt die Muskelkontraktion 
rein chemisch·physikalisch als Folge der Sattigung gewisser Valenzen durch frisch 

1) DaB auch die einfachsten Organismen gegeniiber dem Anorganischen unendlicb 
kompliziert erscheinen, ist natiirlich kein Grund, die Kontinuitat abzulehnen. Was die 
Erfahrungen der ganzen Vergangenheit benutzt und sich entwickelt, kann sich inlmer 
weiter komplizieren, und ein Mikrobe hat doch wohl keine kiirzere Entwick
lungs- und Anpassungszeit hinter sich als ein Mensch. Die Ahnlichkeit alles 
Lebenden ist so groB, daB wir vorlaufig nicht an einen vielfachen Ursprung des Lebena. 
denken kCinnen - wenn es iiberhaupt einen Ursprung des Lebens gibt. 

2} Vielleicht spielt auch die Physik der Membranen da eine Rolle. Einige andere 
Formen anorganischer Bewegung siehe z. B. bei KAMMERER: Allgem. Biologie. S. 47£f. 
Stuttgart u. Berlin: Deutsche Verlags-Anst. 1920. 
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gebildete Milchsaure erklaren mochte; dabei denke ich namentlich an umkehrbare 
Prozesse, obschon auch andere zum gleichen Ende fiihren konnten. Damit besaBe 
das System Bewegungsmoglichkeit. Bewegungen erleichtern die chemischen Re
aktionen, indem sie immer neue Teile der reagierenden Substanzen, im voraus
gesetzten FaIle oxydationsfahige Korper dem Sauerstoff oder lockeren Sauerstoff
verbindungen naher bringen. Ist nun ein Gedachtnis da, so wird das System 
auch iiber Storungen wie den Aufbrauch des erreichbaren Sauerstoffes, oder vielleicht 
sogar iiber die Sattigung hinaus, die Tendenz behalten, Sauerstoff aufzunehmen, 
und damit auch die, sich zu bewegen, weil die Erfahrung der Kontraktion engram
matisch assoziiert ist der der besseren Oxydation. Die Tendenz einer Kugel auf 
einer schiefen Ebene, sich der Erde zu nahern, hat zur Folge, daB dieselbe auBer 
der Annaherung eine horizontal gerichtete Bewegungskomponente ausfiihrt, weil 
nur die Kombination von beiden Bewegungsrichtungen die Annaherung ermoglicht. 
In ahnlicher Weise, aber statt physikalisch durch mnemische Assoziation, sind in 
unserem System Oxydationstendenz und Bewegung miteinander kombiniert_ Die 
Horizontalbewegung der Kugel wird deshalb bewirkt, weil sie die Befriedigung1) 
der Falltendenz ermoglicht; die Bewegung in unserem System deshalb, weil sie die 
Befriedigung2) der Oxydationstenden~. ermoglicht. 

Die "Assoziation" in der obigen Uberlegungbringt nichts Neues herein. Ge
dachtnis ist ja zugleich Assoziation, indem eine teilweise Wiederkehr der Situation 
oder eine scheinbar neue "ahnliche"2) Situation, wie sie engraphisch gewirkt hat, 
die fehlenden Teile oder die urspriingliche Situation zu ekphoriren geneigt ist. Die 
Assoziation liegt auch im Prinzip der fortlaufenden Registrierung des Erlebens, 
aus dem die einzelnen Erlebnisse erst nachtraglich herausabstrahiert werden miissen. 
Klar spricht auch die Erfahrung fiir die Zusammengehorigkeit der beiden Funktionen, 
da sie keine Ekphorie kennt als die durch Assoziation. 

Immer nur Oxydation ohne Reduktion wiirde aber nicht Leben erzeugen, 
sondern zur vollstandigen Verbrennung fiihren, wie wir das sehen, wenn wir Holz 
verbrennen, d. h. bei Systemen, die kein Gedachtnis besitzen oder sonst nicht 
reversibel sind. Es gibt aber auch Vorgange, die um ein Gleichgewicht schwanken, 
so wenn die Stoffe der chemischen Aktion sich anhaufen, und der Vorrat an zu 
verbrauchenden abnimmt; dann kann sich die chemische Tendenz schlieBlich um
kehren - wenn Gedachtnis da ist, das die Aktion jeweilen wegen seiner Tendenz, 
sie fortzusetzen, erheblich iiber den Gleichgewichtspunkt hinausschieBen laBt. Wir 
sehen aber eine solche Neigung zur Erhaltung des Gleichgewichts auch sonst in der 
Natur der Enzyme, die aIle vielleicht reversible Tendenzen haben. Die Umkehrung 
kann eingeleitet werden durch umgekehrtes MengenverhaItnis der ins Gleichgewicht 
zu setzenden Substanzen oder durch auBere Einfliisse, wie bei Anthrazen, das sich 
im Licht zu Dianthranzen kompliziert und im Dunkeln wieder in den urspriing
lichen Zustand zerfallt. 

Auf solche Weise konnen sich zunachst zwei einander erganzende Tendenzen 
entwickeln, die miteinander abwechselnd ein andauerndes Spiel treiben mogen. 
Von hier aus ist es kein prinzipieller Schritt, sondern eine Weiterbildung, die sich 
bei groBeren und komplizierteren Massen oder Micellen oder auch Molekiilen von 
selbst einstellen kann, daB Oxydation und Reduktion gleichzeitig an verschiede
nen Massenteilchen oder an verschiedenen Radikalen oder sonstigen Atomgruppen 
eines selben Molekiils ablaufen konnen. Solche Systeme mit irgendeiner Art re
versibler Aktion besitzen etwas wie ein primitives Leben, das moglicherweise 
sich leicht durch Komplikation bzw. weitere anpassende Assoziationen analog der 
der stoffwechselbegiinstigenden Bewegung, zu den Formen entwickeln konnte, die 
wir bei den heutigen Lebewesen sehen. (Auf einer hohern Stufe besteht wieder 
Arbeitsteilung in vorwiegend oxydierende und abbauende Systeme [Tiere] und 
vorwiegend reduzierende und aufbauende [Pflanzen]. Die ersten sind zugleich die 
beweglicheren, weil sie den reduzierten und aufgebauten Substanzen nachgehen 

1) Der Ausdruck "Befriedigung" ist rein physikalisch-chemisch gemeint. Wir be
sitzen bezeichnenderweise keinen brauchbaren, dem nicht psychologische Vorstellungpn 
anhaften. 

2) Die "teilweise Wiederholung der Situation" (Ausdruck von SEMON) ist in Wirk
lichkeit nur einSpezialfall der Ahnlichkeit. Die biologischen Assoziationen beruhen deshalb 
eigentlich wie die psychischen aIle auf Ahnlichkeit. Man will zwar aus rein doktrinaren 
Grunden behaupten, es gebe uberhaupt keine Assoziation nach Ahnlichkeit. lch glaube 
in der Naturgeschichte der Seele (S. 179ff.) gezeigt zu haben, daB und inwiefern es nur 
solche gibt. 
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miissen, wiihrend die wichtigsten Substanzen zur Reduktion und zum Aufbau, 
nalllentlich Kohlensiiure und Stickstoff, iiberall vorhanden sind.) 

Das Gediichtnis wiirde aber auch aktiv ohne solche prillliire Pendelmechanis· 
men die Regeneration besorgen. Gesetzt, es hiitte zuniichst nur eine Tendenz zu 
oxydieren engraphiert, so bestiinde doch in jedem chemisch labilen System die 
Moglichkeit, ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daB einmal zufiillig oder mit Hilfe 
eines der erwiihnten beiden oder anderer Mechanismen eine Reduktion eintreten 
wiirde, auf die notwendig eine stiirkere Oxydation als vorher folgen muB: Da wo 
Fermente die Reaktion beherrschen, oder diese sonst urn einen Gleichgewichts
punkt pendelt, was vielleicht in chemischen Systemen der angefUhrten Natur das 
Gewohnliche sein wird, braucht es keines Zufalles, u~ diese gediichtnismiiBige 
Tendenz zur Erhaltung hervorzubringen. Ein gewisses Uberschreiten des Gleich
gewichtes fUhrt automatisch zur Reaktion nach der anderen Seite. Es wird also 
auch die Reduktion mit der Tendenz der Oxydation im Gediicht
nis assoziativ verbunden sein und damit auch alles, was Reduktion 
begiinstigt oder ermoglicht. Damit ist das Lebendige definitiv begriindet, 
d. h. ein System, das sich selbstiindig zu erhalten strebt und dazu geeignete Be
wegungen lllacht und sich anpaBt. Vondaaus gibt es nur nochnichtprinzipielle kleine 
Schrittchen der Komplikation bis zu den hochsten Lebewesen und ihrer Psyche. 

DaB die Grundtendenz, die hinter allen Aktionen unserer hypothetischen 
Systeme wie in sichtbaren Handlungen und Reaktionen der Organismen' steckt, 
inuner diejenige der Erhaltung des nun als Leben bezeichneten Zustandes sein muB, 
ist nicht nur eine Funkt~on des Gediiehtnisses, sondern ergibt sich als selbstver
stiindlich aueh aus der Uberlegung, daB nur diese Tendenz sieh auf die Dauer in 
einer weehselnden Substanz und in wechselnder Umgebung halten kann. Sollten 
irgendwelche andere Tendenzen mit Gediichtnis zusammen sich in einem System 
finden, so miiBten sie entweder die niimliche Durchsetzungskraft, d. h. eben Er
haltungstendenz besitzen wie die erwiihnte Oxydationstendenz, oder dann irgendwie 
wieder verschwinden; denn ohne Tendenz sich zu erhalten, kann in dem Wechsel 
eines mit Gediichtnis versehenen Systemes nichts bestehen bleiben. Es sind auch 
eine Menge Tendenzen denkbar, die das System zerstoren, oder die dem ProzeB 
selbst eine Grenze setzen, so die einseitige Zersetzung von Kohlensiiure in Sauer
stoff und Kohlenstoff oder irgendeinen anderen Korper, der liegen bleibt und die 
aktive Substanz von dem ZufluB neuer Kohlensaure abschlieBt. Solche Tendenzen 
sind prinzipiell vergiinglich. 

Nun konnte man allenfalls noch wiinschen, daB gezeigt werde, wie in der 
physischen 'Welt Kolloide mit Gediichtnis und chemischen Reaktionen zustande 
kommen 1). So lange wir nicht mehr von diesen Dingen wissen als jetzt, scheint es 
aber miiBig, dariiber Worte zu verlieren. Es mag uns geniigen, zu wissen, daB 
Kolloide und Gediichtnis in dem hier verlangten Sinne in unbelebter Materie vor
handen sind und daB daraus ohne Hinzukommen neuer Kriifte oder Prinzipien das 
Leben, und bei hoherer Entwicklung die Psyche ableitbar ist. Irgendwelche, 
wahrscheinlich die gewohnlichen chemisch-physikalischen Kriifte 
enthalten ein Ziel; wie dieses auch auf Umwegen zu erreichen ist, 
zeigt das Gediichtnis und fiihrt so mit der Zeit zu belie big kom~ 
plizierten Formen. 'Vir konnen auch den Begriff des "Zufalls" hier nicht an
wenden, auBer wir wollen es auch "zufiillig" nennen, wenn in einem Gestein eine 
Silberader, auf dem Meeresgrund eine Kalkschicht si.!lh gebildet hat. Mehr als eine 
Moglichkeit oder Denkbarkeit ist zur Zeit fUr den Ubergang von leblos zu lebend 
nicht festzustellen2 ). Doch geniigt das, urn uns vor Erfindung neuer Prinzipien 
zu warnen. 

1) lch weiB nicht, ob Gedachtniserscheinungen auch an Kolloiden unorganischen 
Ursprungs nachgewiesen worden sind, Jedenfalls aber ist die Gelatine nicht mehr lebendig 
und hat man sonst keine Anhaltspunkte, die Kolloide nach ihrem Ursprunge prinzipiell 
zu unterscheiden. 

2) Vgl. auch BOSE: Response in the living and nonliving. London, New York and 
Calcutta: Longmanns 1902, der die Gleichheit der elektrischen Erscheinungen auf Reiz 
und ihres Verlaufes in Metallen mit organischen nachwies und daselbst auch .gedachtnis·· 
artige Nachwirkungen konstatierte. 

Man wird beim ProzeB des Wachstums und der Assimilation auch daran erinnert, 
daB Kristalle und auch EiweiDmolekUle (HERZFELD) eine Tendenz haben, sich gleiche 
Molekiile anzulagern. Sind nun in dEf Umgebung diese Molekiile in irgendein chemischcs 
Gleichgewicht wrwoben, so entsteht dadurch anch eineTendenz, solcheMolekUle zu bilden. 
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Damit kommen wir zu einer geschlossenen Anschauung iiber die drei 
Reiche in den fiir uns wahrnehmbaren GroBenordnungen und Qualitaten 
der Welt. 

Von der leblosen Welt unterscheidet sich die lebende (das Psychische 
und das iibrige Organische) durch eine bestimmte Art und Richtung der 
Aktivitat im Sinne der Erhaltung des Lebens und der Anpassungsfahigkeit. 
Letztere ist nur moglich durch die besondere Ausbildung des Gedachtnisses. 

Man will einen Schnitt zwischen dem Psychischen einerseits und dem 
Nichtpsychischen, d. h. dem Anorganischen und dem physiologisch Or
ganischen anderseits machen, indem man eine Wesensverschiedenheit 
annimmt zwischen dem, was wir von innen wahrnehmen konnen (man 
versteht den alten auch in der Philosophie gebrauchlichen Ausdruck 
iiberall, wenn man will) und dem, was wir bloB von auBen wahrnehmen. 
Der alte Gegensatz physisch-psychisch stellt das Lebende, soweit es von 
au Ben gesehen wird, das Physiologische, mit dem Toten zusammen als 
eine Einheit dem von innen gesehenen Psychischen geg~niiber. Ebenso 
gute Analogiegriinde wie den Magnetismus als elektrische Erscheinung 
aufzufassen, hat der Naturwissenschafter, die bewuBten Vorgange in 
unserer Psyche als Hirnfunktionen sich vorzustellen, die von innen ge
sehen werden. Schon damit verliert der Unterschied zwischen Hirn
funktion und psychisch seine prinzipielle Bedeutung (ahnlich wie konvex 
und konkav als Formeigenschaft nicht prinzipiell verschieden sind). 
Die bewuBte Qualitat eignet sich iiberhaupt nicht recht als Unter
scheidungszeichen: bewuBte und unbewuBte Funktionen gehen ohne 
Grenzen ineinander iiber. Der, dem nur das BewuBte psychisch ist, 
weiB auch nichts mit dem UnbewuBten, den Funktionen anzufangen, 
die der bewuBten Qualitat entbehren, aber in allen anderen Beziehungen 
gleich sind den bewuBten, und mit der namlichen Notwendigkeit er
schlossenwerden miissen, mit derwir die Gravitation annehmen; wollen 
wir das psychische Geschehen kausal erfassen, so bleibt uns nichts iibrig, 
als bewuBte und unbewuBte psychische Funktionen zu einem einzigen 
biologischen Begriff des Psychischen zusammenzufassen. Ferner gibt uns 
nichts ein Recht, die bewuBte Qualitat nur unserer Rindenpsyche zuzu
schreiben; wir wissen ja nicht, wie weit sie in der Tierreihe hinab
geht; und unsere eigenen unteren Nervenzentren und schlieBlich der 
ganze Organismus konnen sehr wohl irgend etwas wie BewuBtsein be
sitzen; die PFLUEGERSche Riickenmarkseele ist noch nicht erledigt. Man 
solI auch nicht vergessen, daB man nur sein eigenes individuelles BewuBt
sein kennt. Man miiBte konsequenterweise nur seine eigene Psyche 
allen iibrigen gegeniiberstellen; nimmt man bei andern Menschen be
wuBte Psychen an, so kann man aus prinzipiell ganz gleichen Griinden 
auch bei Tieren und schlieBlich iiberall, wo wir objektiv ahnliche Funk
tionen sehen, BewuBtsein voraussetzen oder wenigstens nicht leugnen. 
Auch in dieser Beziehung also erweist sich die prinzipielle Trennung 
von BewuBt und UnbewuBt als unbegriindet. 

Will man - abgesehen von der BewuBtseinsqualitat - Denken 
und Vorausberechnen als Unterscheidungszeichen des Psychischen 
darstellen, so ist es gerade der Zweck dieser Arbeit zu zeigen, daB prin
zipiell das namliche auch vom iibrigen Organismus geleistet werden kann. 
Die Art der zweckmaBigen Reaktion, ihre Gesetze, sind genau die 
namlichen wie Art und Gesetze der psychischen Reaktionen. 
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Aueh der Unterschied von Moti ven und Ursachen ist nur einer 
der Ansehauungsstandpunkte. 1m Reflex zieht der Organismus den Finger 
yom Stich zuriiek, weil Stich und Schutzbewegung durch phylische 
Erfahrung miteinander assoziativ verbunden sind (Ursache); in der 
Handlung macht die Psyche das namliche, weil sie erfahren hat, daB der 
Stich weh tut (Motiv) (siehe im Kapitel iiber psychoides Denken). 

Nun solI aber das Psychische dadurch charakterisiert sein, daB es 
nicht wie das Physische zum voraus zu berechnen sei. In Wirklichkeit 
teilt es diese Eigenschaft mit allem Lebenden. Solche Satze beruhen 
iiberhaupt meist auf Unklarheiten. Man nimmt eine prinzipielle Un
berechenbarkeit an, weil wir ein Ereignis nicht berechnen k6nnen. DaB 
das Vitale und das Psychische prinzipiell nicht zu berechnen und 
evtl. vorauszusagen sei, dafiir fehlt jeder Beweis. Wer alle vitalen Ap
parate inkl. die psychischen und die darauf wirkenden Reize genau 
kennen wiirde, miiBte meines Erachtens auch die Reaktionen kennen. 
DaB auch der Physiologe bei einem Reflex oder einer Muskelzuckung des 
erwarteten Erfolges niemals absolut sieher ist, kommt nur davon, daB in 
keinen biischen Reaktionen das Mitspielen unbekannter Faktoren EO aus
geschlossen werden kann, wie es im modernen physikalischen Experiment 
der Fall ist. Wir stehen diesen Ereignissen so gegeniiber wie der Meteoro
loge dem Wetter oder der primitive Mensch dem gr6Bten Teil des physi
schen Geschehens. 

lJbrigens rechnen wir doeh bestandig mit kommenden vitalen und 
psychischen Ereignissen und tausehen uns nur ganz selten. Wir saen den 
Samen, begieBen und diingen und besehneiden und besonnen und be
schatten die Pflanzen, wei! wir ihre Reaktion zum voraus kennen. Unser 
ganzer Verkehr mit den Mitmenschen beruht auf der vorausschauenden 
oder nachher verstehenden Kenntnis der psychischen Reaktionen der 
andern. Man denke sich auch, was die Menschen alles nicht machen, 
das sie tun k6nnten, wenn ihre Handlungen gesetzlos waren, und seit 
QUETELET ist es doch allbekannt, daB die Statistik in den psychisch und 
vital bedingten Ereignissen die namlichen Gesetze naehweist wie in den 
anorganischen ahnlicher Komplikation. 

Es gibt iiberhaupt nur Griinde fiir die Annahme und keine dagegen, 
daB das vitale und das psychisehe Geschehen kausal bestimmt seien wie 
jedes physikalische. 

Man redet auch davon, daB die Aktivitat oder Spontaneitat 
den psyehisch geleiteten geworfenen Vogel von dem geworfenen Stein 
unterscheide, wei! er da niederkommt, wo er will, und nicht da, wo der 
Wurf hinzielt. Wenn ich aber ein Papier in die Luft werfe, so geht es 
ahnlich, und man kann eine Maschine konstruieren, die im Prinzip, ob
jektiv aufgefaBt, eine dem Vogel gleiche Aktivitat hat. Auch das ist 
ausschlieBlich ein Unterschied in der D"bersehbarkeit. Beim geworfenen 
Stein glauben wir die seine Bahn bestimmenden Krafte so genau zu 
kennen, daB wir die Unsicherheiten, die immerhin nicht ganz fehlen 
(Luftwiderstand usw.), vernachlassigen. Beip Papier kennen wir sie im 
allgemeinen; aber da die unbedeutendste Anderung des Verhaltnisses 
von Flachenstellung zu Bewegungsrichtung und jede geringfiigige Un
ebenheit in der Papierflache eine groBe Veranderung der Flugbahn be
wirken kann, ist fiir unser Verstandnis sehr vieles dem Zufall iiber
lassen. Beim Vogel nennen wir die Ursa chen Motive oder auch Instinkte; 
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daB sie aber die Reaktion so eindeutig bestimmen wie die physikalischen 
Krafte die Flugbahn des Papiers, ist dem Naturwissenschafter nicht be
sonders zu sagen. 

Wir haben also auf der einen Seite das Anorganische, in dem die 
chemische und physikalische Inertie sich nicht zu der Komplikation 
einer Mneme erhebt und somit eine Zielrichtung der Aktivitat im gleichen 
Sinne wie bei einem lebenden Organismus noch nicht moglich ist. Dem 
gegeniiber steht das Organische, Lebende, das mit Gedachtnis be
gabt ist, deshalb auf ein Ziel, das wir als "Erhaltung des Lebens" be
zeichnen konnen, hinarbeiten, Erfahrungen machen und zur Anpassung 
benutzen kann. 

Innt;lrhalb. des animalisch Or ganischen hat die Rirnrindenfunktion 
die Mneme in der Richtung ausgebildet, daB schon die individuellen Er
fahrungen, ja einzelne Erlebnisse dauernd wirksam werden nnd nicht 
nur ein tastendes Ausprobieren, sondern das im Wesen gleiche, iIi der 
Komplikation aber unendlich hoher stehende "abstrakte Denken" die 
Anpassung leiten kann (der gleiche Gedachtnisapparat ist die Grundlage 
der bewuBten Qualitat unserer Rindenpsyche, der Moglichkeit sich von 
innen zu sehen). 

Innerhalb des nicht als psychisch bezeichneten Lebendigen wieder 
erweist sich die Art der Funktionen (Verdauung, GefaBregulation usw.), 
namentlich die Art ihrer ZweckmaBigkeit als identisch mit der der Ent
wickl·ung des Individuums und diese wieder ist gleichartig den Gesetzen 
der Phylogenie. Physiologie, Ontogenie und Phylogenie lassen sich in 
Wirklichkeit auch nicht scharf voneinander trennen. So stellt sich 
die Zielstrebigkeit alles Lebenden von der Rindenpsyche 
des Menschen durch die Korperfunktionen und die Entwick
lung des einzelnen und der Arten bis zur Tatigkeit der 
einfachsten uns bekannten lebenden Substanz im "Beginn" 
des Le bens als eine Kontinuitat und als eine vollstandige 
qualitative Einheit dar. Ihr ist gegeniiberzustellen das An
organische oder Nichtle bende. Der Unterschied physisch
psychisch dagegen ist ein Unterschied des subjektiven 
Standpunktes, der allerdings nur bei mnemischen Komplexen 
vorkommen kann. 

IV. Der Nachrichtendienst. 
Wenn man bei jungen Tritonen die Linse entfernt, so bildet sich eine 

neue. Obgleich sie nicht wie die urspriingliche aus der Cornea entsteht, 
sondern aus der Iris, wird dabei auch der ganze Entwicklungsgang mit 
Bildung eines Sackchens, Abschniiren usw .. wiederholt. Dieses Beispiel 
reprasentiert den Typus einer biologischen Funktion, die sich von der 
Regeneration einer Planarie aus einem kleinen Stiickchen bis zur Reilung 
eines Rautschnittes beim Menschen prinzipiell immer gleich bleibt. Aus 
demselben geht hervor: 

DaB' Fehlen der Linse wirkt auf die Umgebung; dadurch wird diese 
veranlaBt, die Liicke zu erganzen. Nicht nur der Korperteil, der seiner
zeit die Linse gebildet hat, sondern auch ganz andere Organe besitzen 
die Tendenz zur Ausfiillung der Lucke und enthalten die Mechanismen, 
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die eine Linse bauen, in ihrer Aufeinanderfolge, ihrer Formgebung, ihrer 
chemisch-molekularen Gestaltung zum durchsichtig- (oder bei halbem 
Erfolg wenigstens durchscheinend-) machen des neuen Gewebes, zur 
Unterlassung von Pigmentbildung, die im Muttergewebe normalerweise 
stattfindet. Die ganze Umgebung l ) bildet eine funktionelle Einheit zu 
dem Zwecke der Regeneration, indem nicht nur jede aktiv betatigte Zelle 
eine ganz bestimmte Rolle iibernimmt, sondern auch .der nichtaktive Teil 
yom Reagieren abgehalten wird. Es muB ja dafiir gesorgt sein, daB jede 
aktive Zelle eine bestimmte Arbeit zugeteilt bekommt und nicht von allen 
das namliche oder von den einzelnen Nichtzusammenpassendes getan 
wird. Das den Mechanismus tragende Zellmaterial hat nur sekundare Be
deutung; das Wesentliche ist ein funktionell dynamischer Vorgang, der 
als dynamische Potenz in verschiedenen Teilen mindestens des ganzen 
Sehorganes bereitliegt. 

Physikalisch-chemisch ausgedriickt lieBe sich der Tatbestand der Re
generation etwa in folgender Weise formulieren: Es miissen in der ganzen 
Umgebung der Linse Krafte vorhanden sein, die in der richtigen morpho
logischen, mikroskopischen, molekularen und chemischen Gestaltung 
des Auges ihr Gleichgewicht finden, bei allen andern Zustanden aber ein 
Gefalle nach diesem Zustand hin besitzen. 

Biologisch ausgedriickt: Durch das Fehlen eines Organs, durch seine 
unrichtige Form oder Funktion wird an andern Korperstellen, in erster 
Linie an den nachsten, eine Reaktion ausgelost, die die Regeneration des 
Organs oder der Funktion soweit moglich bewirkt (ganz nach Analogie 
eines Reflexes). 

Psychisch ausgedriickt: Storungen in einem Korperteil werden in 
anderen empfunden, und daselbst auch in ihrer ganzen Bedeutung ver
standen; die andern Korperteile wissen, auf welchen Wegen die Storung 
zu beheben ist, und sie bestreben sich, sie auszugleichen. Dabei ver
teilen sie die jedem einzelnen Bestandteil zu iibertragenden Rollen in 
zweckdienlich~r Weise. Es muB also ein sowohl in allen Einzelheiten 
wie in den gegenseitigen Verhaltnissen und den allgemeinen Grundziigen 
genau ausgearbeiteter Bauplan auch allen Teilen bekannt sein. Derselbe 
enthalt nicht nur, was gebaut werden miisse, wie unsere Bauplane, sondern 
auch, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln das Ziel erreicht werden 
muB, ja er bestimmt fiir jeden Spezialfall zum voraus die genaue Arbeits
verteilung unter die einzelnen Bestandteile. 

Wahrend des Aufbaues des Korpers wie bei der Regeneration muB 
jedes Element wissen, nicht nur, was es selbst in diesem Moment zu tun 
hat, sondern auch, was aIle andern Elemente in jedem Zeitpunkt tun; 
denn jedes biologische Geschehen ist nicht nur eine vorbestimmte Funktion 
des Lebewesens (hier: des Bauplans), sondern auch der fUr jeden Teil be
sonderen EinfIiisse der Umgebung einschlieBlich Art und Menge des 
Nahrungsmaterials, so daB der eine Teil sich ohne bestandigen Botschafter
dienst iiber den Zustand der anderen Teile nicht nach ihnen richten, 
nicht mit ihnen zusammenarbeiten konnte. 

1) WahrscheinIich nimmt unter gewohnIichen Umstiinden mehr als die "Umgebung", 
in gewissem Binne geradezu der ganze Korper, teil an der Ersatztatigkeit; doch bildet 
auch ein in die Bauchhohle der Kaulquappe eingepflanztes Ange die Linse nen, wobei die 
Umgebung nicht oder anders beteiligt sein muB, als wenn das Auge in seinem Znsammen
hang geblieben ist. 
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Wie sich hier zeigt, konnen wir solche Vorgange eigentlich nur in 
psychologischen Ausdriicken genauer beschreiben; nur diese konnen der 
ganzen Komplikation der Zusammenhange in verstandlicher Form ge
recht werden. Das ist ein vorlaufiger Hinweis darauf, daB sie viele Eigen
schaften mit psychischen Funktionen gemeinsam haben. So reden wir 
jetzt schon von Empfinden, Wissen, Kenntnis, Bestreben der Korper
elemente, machen.aber ausdriicklich darauf aufmerksam, daB 
damit den Funktionen gar nichts anderes zugeschrieben 
werden dad, als was wir objektiv beobachten; es dad auch 
keinen Augenblick iibersehen werden, daB dieser Art Psyche 
dasjenige, was von vielen andern als das Wesentliche an 
den psychischen Funktionen angesehen wird, die BewuBt
heitsqualitat (Introspektionsm6glichkeit) nicht zuzukommen 
braucht. Wenn wir uns aus Mangel an anderen Bezeichnungen aus
driicken, daB ein K6rperbestandteil die ihm von andern Teilen zugehenden 
"Nachrichten verstehe", so will das nichts anderes sagen, als daB er sie 
nicht aufnehme wie eine tote EiweiBstruktur, die natiirlich von dem 
ganzen Verhalten der Umgebung ebenfalls beein£luBt wiirde, aber darauf 
nur in chemischer oder physikalischer Weise reagieren wiirde; fUr den 
Bestandteil hat der ankommende Reiz, d. h. die Veranderung, die die 
primare St6rung durch irgendwelche Fortleitung in ihm bewirkt, die Be
deutung der Einleitung einer komplizierten, genau umschriebenen und 
zum Ausgleich der St6rung geeigneten Reaktion, was bei einem nicht 
lebenden oder einem nicht auf diese Reize speziell eingestellten K6rper 
niemals m6glich ware. Der Reiz bewirkt im lebenden Protoplasma nicht 
nur eine Veranderung nach den gew6hnlichen chemisch-physikalischen 
Gesetzen, sondern er wird "verstanden", "wahrgenommen" und bewirkt 
eine zielstrebige oder zweckdienliche Reaktion. Diese kann nun eine 
direkte Folge der Gleichgewichtsst6rung am andern Orte sein; es kann 
aber auch zwischen St6rung und Reaktion eine beliebig komplizierte 
Kausalkette eingeschoben sein, von der wir noch nichts wissen. Wenn 
ich sage, eine Zelle "weiB " , was in den iibrigen geschieht, so meint das 
nichts als: sie bekommt von den andern Zellen irgendwelche Reize, auf 
die sie nun EO reagiert, daB sie zusammen mit den andern Zellen unter 
Rollenverteilung eine bestimmte Funktion erfUllt, also z. B. ein Gelenk 
formieren, einem deformierten Organ die normale Form geben, ein ver
lorenes ersetzen hil£t. 

Die Zelle "kennt den Bauplan" heiBt: ihre Reaktionen gehen in einer 
bestimmten von uns als Bauplan bezeichneten Richtung, die so weit als 
m6glich unter verschiedenen Umstanden und gegeniiber Hindernissen 
auch unter Benutzung von Umwegen festgehalten wird; und im Wesen 
dieser Richtung liegt es, daB sie dem Organismus eine bestimmte 
Form gibt. 

Die Zelle oder die Psychoide "abstrahiert": sie reagiert unter be
stimmten Umstanden nicht auf die Summe der sie tre££enden Reize, 
sondern so, wie wenn nur ein Teil derselben oder nur ein einzelner Reiz 
vorhanden ware, oder wie wenn sie durch die Erfahrung gelernt hatte, 
aus verschiedenen Kombinationen den fUr sie wichtigen Reiz heraus
zuheben, oder wie wenn sie nur ein bestimmter Reiz interessierte. Sie 
antwortet aber auch in bestimmter Weise auf Kombinationen von Reizen 
als auf ein Ganzes, auf etwas Neues, eine "sch6pferische Resultante", 
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die weder in einzelnen Teilen noch in der bloBen Summe alIer Teile liegt. 
Auch das ist der Abstraktion im Psychischen gleichwertig. 

Wegen der Analogie aller dieser Funktionen in ihrer Gesamtheit mit 
unserer Psyche sprach schon ARISTOTELES von einer "gestaltenden Seele", 
CLAUDE BERNARD von einer "idee directrice", DRIESCH von "prospektiver 
Potenz". Je genauer wir die Verhiiltnisse betrachten, um so mehr haben 
wir zu konstatieren, wie gleich diese Funktionen in vielen Beziehungen 
denen unserer Psyche sind; diese erscheint uns schlieBlich nur wie eine 
Spezialisierung einer Urseele oder Urpsyche, von der sich mit der Bildung 
eines oberen Nervenzentrums eine Hirnseele und in weiterer Speziali
sierung schlieBlich eine Rindenseele abgezweigt hat; letz~ere ist der 
alleinige Trager unseres BewuBtseins, das, was wir meinen, wenn wir von 
unserer Psyche sprechen; wa,'3 nach ihrer Abtrennung im subcorticalen 
Gehirn und im iibrigcm Korper nOJh bleibt, konnen wir ihr als Korperseele 
geg3niiberstellen (siehe Kapitel XIII). Insofern die Korperseele nicht nur 
dem Individuum angehort, sondern eine kontinuierliche Einheit vo~ allen 
seinen Vorfahren bis zu seinen Nachk)mmen bildet, ist sie zunachst auch 
einePhylopsyche, ja einePsyche, die vom ersten Lebewesen sich in die 
Nachkommen verzweigend und in den einzelnen Zweigen wieder in unend
lichen Kombinationen wie ein vieldimensionales Netz zusammenflieBend 
bis zu den letzten reicht. Die Phylopsyche stellt unscharf begrenzte 
Etappen in der Entwicklungsreihe dar, ga'1z wie die Spezies, die auch nach 
Vergangenheit und Zukunft keine Grenzen hat; sie umfaBt natiirlich 
auch die Reaktionsweisen des ganzen subcorticalen Nervensystems (Re
£lexe bis Instinkte) und ist zusammen mit denselben der individuellen 
Rindenpsyche gegeniiberzustellen, die in den Einzelheiten nach in
dividuellen Erfahrungen handelt, in den Zielrichtungen aber sich von 
den alten lebenerhaltenden Instinkten leiten laBt, die der individuellen 
(Hirnstamm- und) Rindenpsyche und der Phylopsyche gemeinsam sind. 
Korperpsyche deseinzelnenlndividuums undPhylopsyche zusammen bilden 
wieder eine Einheit, die gerade in unserer jetzigen Betrachtung am 
meisten benutzt werden muB, und vielleicht am besten mit dem Na
men der Psychoide bezeichnet wird. Gemeinsam ist der Psychoide 
und der Psyche in gewohnlichem Sinne die Zielstrebigkeit und die Be
nutzung friiherer Erfahrungen zum (besseren) Erreichen des Zieles, was 
Gedachtnis (Engraphie und Ekphorie) und Assoziation, also etwas dem 
Denken Analo~es in sich schlieBt. 

Wir haben- oben von empfindenden und reagierenden "Bestand
teilen"l) des Korpers gesprochen, ohne sie naher zu bezeichnen. Es 
gibt namlich vielerlei Einheiten der verschiedensten Ordnungen, die in 
dieser Weise empfinden und reagieren. Wir sind allerdings gewohnt, in 
solchen Zusammenhangen fast nur von der "Zelle" zu horen; wir wissen 
aber doch, daB es funktionelle Einheiten noch kleinerer Ordnung als die 
Zellen gibt; man hat vielerlei Namen £iir sie erfunden, ohne sie genauer 
zu definieren, Biophoren, Plasmosomen, Micellen; gemeint sind Dinge, 
die man etwa als Molekiile der lebenden Substanz bezeichnen konnte. 
Die Zellen werden aber auch wieder zu groBeren Verbanden und Organen 

1) In Wirklichkeit kann et:was Korperliches nicht empfinden. sondern nur ein Funk
tionskomplex. Doch sagen wir auch, unser Him empfinde, wiihrend wir die darin lokalisierte 
psychische Funktion meinen, oder der Magnet ziehe das Eisen an, wahrend die darin ent
haltenen elektrischen Krafte das Tiitige sind. 

Blenler, Die Psychoide. 3 
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zusammengefaBt, die gerade in den Beziehungen, auf die es hier ankommt, 
oft als Einheiten fungieren. Urn nicht zu schleppend zu werden, werden 
wir im folgenden meist bloB von "Zellen" reden, da bei a ber uns klar 
sein, daB, wo nicht Plasma und Kern oder Chromosomen 
einander gegentibergestellt werden, die Zelle meist nur der 
Reprasentant von beliebigen Lebeeinheiten ist von hypo
thetisch kleinen Plasmosomen oder Micellen oder Bio
phoren bis zu ganzen Organen und bis zu der Totali tat des 
K6rpers. 

Werden im Gastrulastadium von Tritonen einzelne Teile wegge
nommen und durch andere vom namlichen oder einem andern Individuum 
ersetzt, so daB z. B. ein Teil, der bestimmt war, Gehirn zu werden, nun an 
einer Stelle ist, wo sonst zuktinftige Haut liegt, und umgekehrt, so werden 
die versetzten Sttickchen von den umgebenden Zellen und von der Totali
tat des Ganzen so beeinfluBt, daB sie sich zu dem K6rperteil ausbilden, 
der der neuen Lokalisation entsprichtl). Hier wird nicht wie bei der 
Linsenneubildung ein fehlendes Organ nach dem allgemeinen Bauplan 
ersetzt, sondern ein vorhandenes, aber an der Stelle, wo es ist, in seinen 
bisherigen Zielen und Leistungen unbrauchbares K6rperstUck in allen 
seinen Funktionen so umgestimmt, daB es, statt Hirn zu werden, ein 
Hautsttick werden muB oder umgekehrt. Es bekommt also zu erfahren, 
was das ganze Tier an jener Stelle fUr Bedtirfnisse hat, und besitzt die 
Tendenz und die Fahigkeit, diesen Bedtirfnissen zu entsprechen unter 
vollstandigem Aufgeben oder Unterdrticken der ursprtinglich vorge
sehenen Entwicklungstendenzen. Solche Erfahrungen gelten natUrlich 
nur fUr bestimmte Stadien. An der Unke Bombinator hat z. B. BRAUS 
in einem spateren Stadium eine lokale Abstufung zu Anpassungsunfahig
keit nachgewiesen: Ektoderm auf die Kiemengegend verpflanzt, kann 
Kiemen bilden, wenn es spaterer Kiemengegend und ihrer wei teren 
U mge bung entstammt, nicht aber das tibrige Ektoderm 2). AuBerdem 
kann man manche Anlagen zu bestimmten Organen schon sehr frtih, zum 
Teil bis im ungeteilten Ei lokalisieren. Urn so bemerkenswerter aber ist 
die M6glichkeit der Umstimmung; ja CONCLIN soIl auch im Ei die 
Stoffe verlagert und dennoch normale Bildungen bekommen haben 3 ), 

und aus Eiern, denen groBe Teile abgeschntirt worden sind, entstehen 
doch vollstandige Tiere (BALTZER u. a.). Solche Umstimmungen sind 
auch noch bei erwachsenen Tieren von der Organisationh6he der Hydroid
polypen (ja bei der Kaulquappe) m6glich: Wenn man zwei Hydroid
polypen mit der Basis so zusammenwachsen laBt, daB die beiden Achsen 
in einer Linie sind und an jedem Pole ein Kopf sich findet, und nun einen 
Schnitt nahe der ursprtinglichen Verwachsungsflache macht, so erganzt 
die Schnittflache beide StUcke zu ganzen Polypen, d. h. sie laBt ein Basal
ende entstehen auch aus dem Sttick, das kopfwarts frei geworden ist und 
ohne Verbindung mit dem andern Polypen eine Basis gewesen ware und 
das Mundsttick regeneriert hatte. 1st aber das an dem zweiten Tier ge-

1) SPEMANN in UESKUELL: Techn. u. mechan. Biologie. Ergebn. d. PhysioI. Bd. 20, 
S. 151/152. 1922. 

2) In CORNING: Lehrb. d. Entwicklungsgesch. S. 611. Miinchen: J. F. Bergmann 1921. 
3) KRAUS: Allgem. u. spez. Pathologie der Person. Syzygiologie. S. 153. Leipzig: 

Thieme 1919. 
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bliebene Stuck groBer, so uberwiegt seine eigene Tendenz, und es entsteht 
wieder ein Monstrum mit zwei polaren Mundoffnungen 1 ). 

Die Nachrichten von einem Teil auf den andern konnen aber nur 
dann solche Wirkungen haben ("verstanden werden"), wenn ein Zu
sammenklang der Reize besteht mit einer schon in dem umzubildenden 
Stucke enthaltenen Tendenz, je nach der Lage das Ganze nach einem 
bestimmten Plane zu bilden. Von ihrer eigenen Lage und der Form des 
Ganzen kann jede Zelle nur dann brauchbare Kenntnis haben, wenn sie 
von allen andern Zellen Mitteilungen, die je nach der Stellung der Zellen 
zueinander verschieden sind, bekommt. 

Etwas Ahnliches sehen wir, wenn im fruheren Embryonalstadium 
von dem Zellenhaufchen, das die Pfanne des Oberarms bilden solI, die 
Halfte weggenommen wird; es entwickelt sich dennoch eine ganze Pfanne 
in entsprechender Form; aber sie ist urn die Halfte kleiner als die normale2 ). 

Jede einzelne Zelle der zukunftigen Pfanne besitzt also u. a. die Tendenz, 
eine bestimmte Form, d. h. die fUr eine Gelenkflache wesentlichste Eigen
schaft zu bilden unabhangig von der Quantitat des Materials (der Zahl der 
Zellen); urn diese Tendenz in Handlung umsetzen zu konnen, muB jede 
Zelle in jedem Augenblick Kunde von der Stellung aller andern haben. 
Ahnliches wird beobachtet, wenn man die Zellen einer Morulavom See
igel durch Quetschen durcheinander bringt; sie lassen die alten Tendenzen 
latent werden und ubernehmen nun Organbildungen und Funktionen, 
die der neuen Stellung entsprechen (DRIESOJI bei UEXKUELL, S. 151/2). 

In allen solchen Fallen muB jedes Element den ganzen Plan der 
definitiven Anordnung kennen und verwirklichen wollen, und es muB zu
gleich in jedem Moment benachrichtigt sein, wie jedes andere Element die 
Ordnung wieder herstellt - oder es muBte eine Oberlei tung, die uber 
aIle diese Dinge unterrichtet ist, durch besondere Befehle aIle Einzel
elemente besonders dirigieren. Letzteres ist moglich; ich glaube 
sogar, es gebe eine solche Oberleitung; aber es gibt auch so 
viele Anhaltspunkte, eine direkte Benachrichtigung der 
einzelnen Teile anzunehmen3), daB ich fur das Wahrs'chein
lichste halte, es funktioniere hier wie auf vielen andern 
physiologischen Ge bieten beides ne beneinander. In dem 
ganzen Tier, oder funktionell ausgedruckt in der Gesamtpsychoide des 
Individuums mit ihrer Gesamtlebformel, besteht das Bedurfnis nach 
einer Pfanne von bestimmter Form, das als Einheit im (assoziativen) 
Zusammenhang mit den andern Bedurfnissen und Fahigkeiten des Ganzen 
wirkt. Die Zellen, die die Pfanne erschaffen, haben wieder gemeinsame 
Tendenzen, die wir als Bild der zu erschaffenden Pfanne im Verhaltnis zu 
den Rollen der einzelnen Zellen bezeichnen konnen·. Diese "Idee" ist 

1) Es ware sehr wichtig, genauer zu erforschen, inwiefern die Masse der beeinflussen
den Lebsubstanz die Kraft der Durchsetzung ihrer Tendenz gegeniiber anderen Strebungen 
mitbestimmt, u. a. auch im Hinblick auf die Bedeutung halber oder mehrfacher Cbromo
somensatze. 

2) In anderen ahnlichen Regenerationsfallen wird trotz verkleinerten Ausgangs
materials doch die normale GroBe erreicht. 

3) Unter anderm: Wenn die Zellen von Schwammen isoliert werden, schlieBen sie 
sicb zu embryoahnlichen Gruppen zusammen, aus denen wieder Schwamme entstehen 
(WILSON und MULLER in KRAUS: S. 57).' Nach KORSCHELT: Lebensdauer, Alter, Tod. 
Jena: Fischer 1917. Auch die durcheinandergequetschten Zellen der Seeigelmorula konnen 
zuniichst keine Oberleitung haben. Jedenfalls mull eine "Oberleitung" wie der ganze Bau
plan bis zur Zelle herab teilbar sein. 

3* 
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wieder ein Agens, das einerseits die homophonen Funktionen aller bau
enden Zellen zusammenfaBt oder aus ihnen besteht, und anderseits auf 
jede einzelne Zelle je nach ihrer Stellung im Arbeitsplan zuriickwirkt. Dann 
kommen etwa die einzelnen Zellen mit ihren individuellen AuPgaben1 ). 

Wir hatten dann ein ahnliohes Verhaltnis wie in einem Bataillon; wenn 
es aufgelost war und mogliohst schnell die Ordnung hergestellt werden 
solI, so stellt sich jeder Soldat an einen Platz, der nicht sein regularer ist, 
a!>er unter Beriicksiohtigung der einzelnen Stellungen aller andern Sol
daten zur Formierung der Einheit dienlich ist. Das konnen die Soldaten 
ganz von sich ausfiihren, wenn nur jeder auf die Stellung aller andern 
Riioksicht nimmt. Es kann aber auoh vom Major jedem einzelnen Sol
daten sein Platz angewiesen werden, oder drittens der Major kann all
gemeine Anweisungen geben und den Soldaten die Einzelheiten ihrer indi
vlduellen Stellungen iiberlassen, so daB der einzelne eine gewisse Selb
standigkeit unter einer Oberleitung behalt. Alles das muB im Organismus 
seine Analogien haben. 

AuBerhalb der Entwicklung und Regeneration spielen auch in den 
physiologischen Funktionen ahnliche Benaohriohtigungen der ein
zelnen Teile eine au Berst wichtige Rolle. Genauer studiert sind sie, soweit 
ioh weiB, allerdings nur bei den hoheren Tieren und so weit Nervensystem 
oder ohemische Einfliisse die Dbermittlung iibernehmen. Auch funktionell 
miissen z. B. die GefaBe das Blutbediirfnis sowohl ihrer eigenen wie anderer 
Versorgungsgebiete beriioksiohtigen, urn einen geordneten Blutkreislauf 
aufrechtzuerhalten, und aIle anderen Funktionen werden in ahnlicher 
Weise dirigiert. 

Dank diesem Naohrichtendienst fungiert der aus Einzel
wesen zusammengesetzte Organismus als eine Einheit und 
wird er zu einem Ganzen "integriert", ebenso werden die einzelnen 
Funktlonen auf allen mogliohen Stufen zusammengefaBt: die Tatigkeit 
des GefaBapparates oder die Verdauung z. B. besitzen eine gewisse Selb
standigkeit unter der Oberleitung des Ganzen. Jeder GefaBbezirk tritt 
gegeniiber dem ganzen GefaBapparat wieder als ein Ganzes auf, so daB 
wir eine unendlich komplizierte Hierarchie vor uns haben, eine Harmonie 
aller Organe und Funktionen, ein Ineinander- und Zusammenarbeiten 
von einer Komplikation und Prazision, die von unserer Rindenpsyohe 
gar nicht zu libersehen sind, aber in der Psyohoide nur moglioh werden 
dadurch, daB jeder Teil weiB, was im andern gesohieht. Die beste Weiohen
zentrale konnte nicht funktionieren, wenn sie nicht bestandig Nachrichten 
bekame von dem Stande und dem Laufe der Zlige auf den Linien; jede Ver
spatung eines Zuges, jede kleine periphere Storung liberhaupt mliBte sonst 
einen ZusammenstoB oder irgendeine andere Unannehmliohkeit bewirken. 
Auch in der Entwicklung und der Funktion eines Korpers kann nioht alles 
genau nach einem vorausgesehenen Plan ablaufen; auBere Umstande 
bedingen alles ganz wesentlich mit; ein Teil entwiokle sioh der Warme 
oder eines chemischen Umstandes wegen rascher oder funktioniere anders 
als die anderen Teile; darauf hat das Ganze zu aohten und Funktionen und 
Formen nach bestimmtem Plan aneinander anzupassen. 

1) Natiirlich sind das nur drei von uns herausgehobene Etappen aus einer fast kon
tinuierlichen mannigfaltigen Reihe. Es wirken noch eine ganze Menge anderer funktio
neller Einheiten mit, z. B. eine, die wir mit dem anatomischen und funktionellen Begriff 
der "oberen Extremitat" einschl. Schultergiirtel bezeichnen konnten. 
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Man kann sich nun fragen, ob Nachrichten in allen Fallen und wirk
lich iiberall hin, namentlich auch in die entferntesten Korperteile gehen. 
Der Zustand einer Stelle, sei es ihre Funktion, ihre Form oder ihre 
VerIetzung, macht sich sicher in der Umgebung bemerkbar, die z. B. 
eine VerIetzung heilen helfen muB, oder in ihrer Blutversorgung gestol t 
wird. DadurC'h wird der Zustand auch der Umgebung ein anderer, w£s 
wiederum die nachsten TeiIe beeinflussen muB. Schon DIDERoT scL' oB 
auf gleiche Weise, daB die Natur auch die FiiBe eines Buckeligen als 
durch den Buckel verandert erkennen miiBte, wenn auch wir den Unter
schied gegeniiber FiiBen eines normal Gewachsenen mit unsern Mitteln 
nicht sehen konnen. So kann sich jeder Reiz iiber den ganzen Korper 
verbreiten - wenn nicht die Reizwelle durch ihre Ausbreitung sich so 
abschwacht, daB sie an irgendeiner Stelle nicht mehr den Schwellenwert 
erreicht, oder wenn nicht der Organismus es gegen seine Interessen findet, 
an fernen Stellen noch auf gewisse Reize zu reagieren, d. h. die Schwelle 
fiir dieselben erhoht. . 

In der ganzen Physiologie sehen wir, daB es nirgends bloB mechaniEch 
zugeht, so daB eigentlich nur das letztere Moment, die Erhohung der Wir k
samkeit eines Vorganges, in Betracht kommt. Reize und Reaktionen 
werden nur dann unwirksam1 ), wenn sie fUr den Organismus belanb'os 
sind; die lebende Substanz besitzt die Mittel, einen schwachen Reiz eine 
belie big starke Reaktion aus16sen zu lassen, und sie weiB dieselben anzu
wenden. Es wird also die wirksame Ausdehnung gewisser Reizleitungen 
in erster Linie von ihrer biologischen Bedeutung abhangen. Wie das Blut
bediirfnis einer jeden Korperstelle den ganzen BIutkreislauf beeinHuBt, 
so sind an irgendeiner Veranderung eines Organs aIle andern beteiIigt. 
Das versteht sich namentlich von allen Veranderungen mit chemischer 
Bedeutung. Wenn wir aber beobachten, wie ein lokaler Schmerz nur schon 
auf dem Wege des veranderten Blutkreislaufes jeden Korperteil beein
fluBt, wenn wir daran denken, daB, urn einem Schmerz, d. h. der partiellen 
Zerstorung des Korpers zu entgehen, der ganze Lebling [:ch amtrengen 
muB, und daB er an der Erhaltung jedes kleinsten Teiles sein Interesse 
hat, so werden wir es als das Wahrscheinlichste ansehen, daB die Kunde 
von allen nur halbwegs wichtigen Vorgangen sich im ganzen Korper ver
breitet. Wenn die FuBsohle eine dickere Haut braucht, so hat der L~ b
ling als Ganzes in seinem Gang zunachst eine zu groBe Abniitzung des 
Epithels an der FuBsohle zu vermeiden; er wird ferner den verandertol 
Chemismus der groBeren Epithelbildung, wenn auch innerhalb ergEr 
Star kegrenzen spiiren ; er wird in verschiedenen B eziehnr gen fn i( r 
funktionieren, wenn die erstrebte UnverIetzlichkeit. und Unempfindlich
keit der Sohle erreicht ist, - von den Gehmuskeln einschlieBlich deneI', 
die dem Gleichgewicht und der Korperhaltung dienen, konnen wir es ohne 
wei teres feststellen. Ebenso groBes Interesse kann der Organifmus als 
Ganzes und damit in allen seinen Teilen daran habel', daB der Biceps 
besonders kriiftig wird, oder daB der MagenchemiEmus im HinHick auf 
gewisse Nahrungsanderungen oder besondere Bediirfnisse eines oder 
mehrerer Organe sich anders einstelle. Uberhaupt sind die Bediirf
nisse des Ganzen und die aller einzelnen Teile weitgehend 
die namlichen. Die Teile erhalten sich nur durch das Ganze und um-

1) Was noch nicht heil3t ,.in einer gewissen Entfernung nicht mehr existiErend". 
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gekehrt. 1m KonkurrenzfaIle ist aber das Ganze das Wichtigere, ganz wie 
das Interesse der Art dem des Individuums vorangestellt wird. Blut- und 
EpithelzeIlen haben sich bestandig fUr das Ganze zu opfern; dieses sorgt 
dafiir, daB sie geniigend ersetzt werden konnen. Die Zerstorung eines 
Teiles wird vom Ganzen repariert; das Umgekehrte ist unmoglich 1 ), 

wenigstens fiir die komplizierteren Tiere und auch fiir die meisten 
Pflanzen. 

Es muB also ein allgemeines Prinzip unserer Physiologie sein, daB 
jeder Teil aIle andern zu erhalten sucht, wozu er natiirlich Kunde von dem 
Zustand aller andern bekommen muB. (Wo das nicht geschieht, handelt 
es sich um Krankheit, um ungewohnte oder iibertriebene Reize, an die 
eine Anpassung nicht geiibt ist oder iiberhaupt nicht stattfinden kann.) 
Die Benachrichtigung aller Teile von allen ist also jedenfalls sehr weit
gehend, wenn nicht absolut, durchgefiihrt. 

Statt weiterer Beispiele lassen wir O. HERTWIG und K. W. NAEGEli zu Worte 
kommen: "Dem entsprechend hat schon NAEGEli angenommen, q.aB die zum Idio· 
plasma organisierten Eiweillkorper ein Bild ihrer eigenen lokalen Veranderungen 
nach anderen Stell en im Organismus fiihren und dort eine mit dem Bilde iiberein· 
stimmende Veranderung bewirken. ,Jede Veranderung, die das Idioplasma an 
irgendeiner Stelle erfahrt', bemerkt er, ,wird iiberall wahrgenommen und in ent
sprechender Weise verwertet. Wir miissen sogar annehmen, daB schon der Reiz, 
der lokal einwirkt, sofort iiberallhin telegraphiert werde und iiberall die gleiche 
Wirkung habe; denn es findet eine stete Ausgleichung der idioplasmatischen Span
nungs- und Bewegungszustande statt. Diese fortwahrende und allseitige Fiihlung, 
welche das Idioplasma unterhiUt, erkliirt den sonst auffallenden Umstand, daB das
selbe trotz der so ungleichartigen El'llahrungs- und Reizeinfliisse, denen es in den 
verschiedenen Teilen eines Organismus ausgesetzt ist, doch sich iiberall vollkommen 
gleich entwickelt und gleich verandert, wie wir namentlich :iUS dem Umstande 
ersehen, daB die Zellen der Wurzel. des Stammes, des Blattes ganz dieselben In
dividuen hervorbringen." Kunde von dem, was in den iibrigen Teilen vorgeht, 
"ist dann moglich, wenn seine Veranderungen und Stimmungen auf materiellem 
oder dynamischem Wege iiberall hin mitgeteilt werden". "DlC von auBen kommen· 
den Reize tretfen den Organismus gewohnlich an einer bestimmten Stelle; sie be
wirken aber nicht bloB eine lokale Umanderung des Idioplasmas, sonael'll pflanzen 
sich auf dynamischem Wege auf das gesamte Idioplasma, welches Rich durch das 
ganze Individuum in ununterbrochener Verbindung befindet, fort, und verandel'll 
es tiber all in der namlicuen Weise, so daB die irgendwo sich ablosenden Keime jene 
loka.len Reizwirkungen empfunden haben und vererben." 

Der Inhalt der Mitteilungen. Die Zellen haben einander zu 
erzahlen vom Stand des Organismus in seinen Formen, seiner Chemie, 
seiner Tatigkeit, von Blutbediirfnis und -iiberfluB, vom Eindringen be
lebter und unbelebter Fremdkorper und deren Abwehr, vom Handeln der 
anderen Korperteilo, von Einzelgeschehen und von in eine Einheit zu
sammengefaBten oder abstrahierten Allgemeinvorkommnissen. AIle diese 
Nachrichten konnen wir uns im rindenpsychischen Bilde leicht vorstellen 
mit Ausnahme derjenigen iiber die Form des Korpers und seiner Teile 
(Morpha'lthesie N OLLS); denn dariiber erfahrt unsere bewuBte Psyche 
nichts, auBer indirekt, indem man sich besieht, betastet, eine Spannungs-

1) Daneben existiert natiirlich der Konkurrenzkampf der Teile unter sich noch so 
gut wie der der Individuen in einer Spezies. Aber er hat sich d3m Kampf um die Existenz 
des Ganzen unterzuordnen. - Die Zellen bosartiger Geschwiilste scheinen die Sorge fiirs 
Ganze. die Fiihlung mit dem Ganzen verloren und vielhicht dafiir die Sorge fiir ihre 
individuelle Existenz hypertrophiert zu haben. Sie sind die moralischen Idioten unter 
den Zellen, richten' das Ganze zugrunde, und damit nach einem kurzen Inxnriosen Leben 
auch sich selbst. 
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empfindung in der Haut als Geschwulst deutet usw. Von der Form sind 
aber die Spannungsverhaltnisse uberhaupt abhangig, teils aus inneren 
Grunden der Gewebespannung, teils aus auBeren der Schwere; die Warme
verteilung, die chemisch-osmotischen Verhaltnisse sind weitgehend von 
ihr mitbedingt, so daB wir uns auch eine direktere Formempfindung schon 
aus bekannten Reizen denken k6nnen, und es ist noch vorauszusetzen, 
daB auBer den genannten formandeutenden Momenten auch andere in Be
tracht kommen, an die ich nicht denke. 

Eine andere Frage, die schon gestellt worden ist, ware die, ob auch Schmerz 
oder Unlust iiberhaupt iibermittelt bzw. empfunden werden kanJl. Sie beruht, so 
~estellt, auf falschen Voraussetzungen. Unlust iilt un sere ablehnende "teliung· 
nahme gegeniiber irgerdwelchen Erfahrungen von innen gesehen, Schmerz im 
speziellen ist die Empfindung von Storung der Integritiit des Korpcrs plus unserer 
Stellungnahmc dazu. Korperlicher Schmerz ist also nicht eine 1.10Be Empfindung 
{lder Wahrnehmung, und auch nicht ein bloBer Affekt, sondern eine Kombination 
von beiden. DaB die beiden Funktionen, Empfindung und Stellungnahme, unserer 
Korperpsyche zukommen, ist selbstverstandlich; ob aber auch da die Stellungnahme 
als Lust oder Unlust und in Verbindung mit Storung des Korperzusamm~nhangs 
"von innen gesehen" und damit als etwas, das man dem rindenpsychischen "Schmerz" 
an die Seite stellen darf, empfunden werden kann, das hangt davon ab, ob man der 
Korperseele BewuBtsein zuschreiben kann, und diese letztere Frage ist zur Zeit 
noch nicht zu beantworten (obwohl sie nicht prinzipiell unbeantwortbar ist; 
s. Kapitel XIII). 

Wird alles, was im Korper vorgeht, berichtet? Wir konnen uns 
nichts anderes denken, als daB die Benachrichtigung eine allgemeine und kon· 
tinuierliche sei, wie die Sinne der Psyche bestandig alles registrieren, was auf sie 
einwirken kann. Es wird aber von der Psyche nur ein ganz kleiner Teil derselben 
benutzt, das m3iste bleibt sowohl als Empfindung wie als AnstoB zu irgendwelcher 
anderen Wirkung latent. Wir haben also zu unterscheiden zwischen Benachrichti· 
gung und ihrer Wirksamkeit. DaB die unbenutzten Reize als solche dennoch wirk· 
lich zu den Zent::-en fortgeleitet und dort sogar weiterverarbeitet werden, ist u. a. 
dadurch bewiesen, daB sie gelegentlich nachtraglich klar bewuBt werden konnen, 
und es ist auch selbstverstandlich, daB ein Organismus, der aus den Einwirkungen 
der Umgebung die fiir ihn wichtigen auslesen soll, das ganze Material zur Ver
fUgung haben muB; sonst konnte er ja nicht auslesen. Beobachtet und verwertet, 
d. h. in assoziative Verbindung mit dem aktuell funktionierenden Komplex ge
bracht wird aber nur das, worauf man eingestellt ist, d. h. das zu beriicksichtigen 
notig oder 'niitzlich ist. . 

So muB man sich vorstellen, daB in der PSfche unter gewohnlichen Umstanden 
der groBte Teil der Nachrichten, die von einer Korperstelle zur andern gehen, latent 
und wirkungsl0s seien, wie die Sinnesreizungen, die der Druck unserer Kleider oder 
die bestandigen nebensachlichen Gesichts- und Gehorsreize verursachen, fUr die 
Psyche nicht existieren, wenu nicht irgendeine besondere Konstellation ihnen Be
deutung verleiht. Auch in der Psychoide kann nur das "beachtet" werden, worauf 
sie gerade eingestellt ist, oder was sich durch seine groBe Bedeutung fiir das Leben 
Beachtung erzwingt, wie der Jager unter Millionen anderer Dinge nur die Spuren 
des gesuchten Wildes oder dann besonders "auffallige" unerwartete Erscheinungen 
bemerkt. 

Auch der groBte Teil der Funktionen wird, durchl10nenlange Ubung ziel
sicher geworden, fUr gewohnlich ohne ausdriickliche 1 ) Fiihrung durch ankommende 
Botschaften ablaufen und die ankommenden Botschaften im wesentlichen un
benutzt lassen. Stiirkere Beriicksichtigung des momentanen Geschehens an allen 
andern Orten konnte ihn nur storen. 'Venn zwei Leblinge durch Pfropfung mit
einander verbunden werden, so benutzen sie einander urn zu leben, beeinflussen sich 
aber in ihrer engraphischen Natur, so weit wir bis jetzt wissen, unter gewohillichen 

1) In der Psyche und im Nervensystem iiberhaupt haben viele anscheinend latente 
oder entbehrliche R3ize, ganz abgesehen von dem Material, das sie zur Auslese darhieten, 
doch eine gewisse Bedeutung: wenn man das Gehor verliert, so kann man zunachst noch 
sprechen wie vorher; bald aber macht sich der Ausfall der Kontrolle durch mangelhafte 
Aussprache und Betonung deutlich bemerkbar; die Augen verlieren ihre Koordination, 
wenn eines erblindet ist u. a. m. 
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Umstanden nicht. Der Wildling liefert dem Reis die chemitlch wenig oder gar nicht 
verarbeiteten Rohmaterialien des Bodens, das Reis dem Stock den Kohlenstoff 
und die Produkte seines chemischen Laboratoriums, und beide benutzen das Ge
botene in der Richtung ihrer natiirlichen Anlage, wie wir fremdes EiweiB benutzen, 
indem wir es nicht einfach aufnehmen, sondern in die Eigenform umbauen. Genische 
Veranderungen werden also durch die N achrichten nur geschaffen werden konnen, 
insofern der Organismus besonders darauf eingestellt ist. Deswegen beeinflussen 
sich sogar die innig gemischten Komponenten von Periklinalchimaren nicht genisch 1 ) •. 

Der Organismus wird aber auf solche Nachrichten eingestellt und reaktionsbereit 
sein, die dauernd oder momentan labile Eigenschaften betreffen wie die Farben
anpass~ngen bei Leblingen, die in verschiedener pmgebung leben, dann bei vi
talen Anderungen des Verhiiltnisses zur Umwelt, Anderungen des Klimas, Dome
stikation, bei Verletzungen mit ihren Regenerationsvorgangen. Es bedarf noch ein
gehender Untersuchungen, dariiber genauere Regeln aufzustellen. Sollte es sich 
bewahrheiten, daB das Soma frisch in ihrer Farbung veranderter Salamander ein
gepflanzte Keimdriisen mit den Eiern im Sinne seiner erworbenen Richtung ver
andert, und der Kopf eines in seiner Farbe kiinstlich modifizierten Wasserkafers, 
einem anderen Kafer aufgesetzt, dessen Farbe der des urspriinglich zu ihm ge-· 
horenden Korpers angleicht, wahrend alterworbene Farbungen bei sonst gleichem 
Experiment nicht iibertragen werden, so besaBen wir einen hiibschen Fingerzeig, 
in welcher Richtung wir nach Gesetzen suchen sollten. Die frische Erfahrung ware 
noch nicht automatisch geworden und drangte sich deshalb zuerst auf wie ein un
gewohnter Sinneseindruck, der bei Wiederholungen nicht mehr beachtet wird und 
seine Wirksamkeit verliert. 

Die Natur der Botschaften? DaB sie etwas Funktionelles~ 
Dynamisches sind, diirfen wir jetzt als sicher annehmen. Ein groBer Teil 
der Griinde, die dafUr sprechen, sind die namlichen wie die fUr die mne
mische Natur der Gene und mag im Abschnitt VIII nachgesehen werden. 
Bis vor kurzem allerdings stellte man sich am liebsten corpc.[culare Ober
mittler dar, deren Konstitution direkt die Aufnahmestation im erforder
lichen Sinne beeinfluBte, oder die "Trager" einer Botschaft waren, die 
nicht naher beschrieben wurde. Auch jetzt noch denkt z. B. LOEB (in 
KRAUS: Syzygiologie, S. 9/10) bei der Regeneration von Polypen an einen 
Stromungsvorgang von organbildendem Material. Wie dieses organ
bildende Material das eine Mal ein orales Ende, das andere Mal ein ab
orales erzeugen konnte, lie Be sich allenfaUs noch vorsteUen; aber unser 
Verstandnis kann nicht mehr gut mitkommen, wenn es sich darum 
handelt, an beliebiger sonst nicht dafUr bestimmter SteUe :Knospen 
herauswachsen zu lassen, oder wenn das Material einen langeren oder 
kiirzeren Stiel je nach der GroBe des Defektes .treiben soU. Ganz im Stiche 
laBt nun aber diese VorsteUung, wenn sie erklaren soUte, wie eigentlich ein 
ganz bestimmter Korperteil in allen seinen Komplikationen zustande 
kommen soll; da kommen wir ohne den Bauplan und die schopferische 
Kraft wenigstens der an der Verletzungsflache gelegenen ZeUen nicht aus, 
man setze denn Bauplan und schopferische Kraft in das stromende "organ
bildende Material". Eine chemische Einwirkung kann auch den fernen 

1) Dabei ist noch nicht zu entscheiden, ob die Anpassung aneinander, die die' Zu
sammensetzung in jedem Moment der Entwicklung eine harmonisch ganze Pflanze sein 
lii.Bt, hauptsii.chlich durch allgemeinen Nachrichtendienst in dem dargestellten Sinne be
wirkt wird, oder ob sie durch die lokalen gewohnlichen Reaktionen entsteht, indem z. B .. 
die Oberhaut die Tendenz hat, alles zu iiberziehen, was von anderen Schichten frei liegt. 
nnd die zweite Schicht die, den Zwischenraum zwischen Oberhaut und dritter Schicht 
auszufiillen. 

Diesbeziigliche Erfahrungen an Pflanzen sind nicht ohne weiteres auf Tiere zu iiber
tragen. Pflanzliche Einzelbestandteile oder Stiicke sind wohl entsprechend ihrer geringeren 
Arbeitsteilung selbstii.ndiger als tierische. Dber den Erfolg der Auswechslung von Haut
stiicken von WeiBen und Negern habe ich widersprechende Berichte geEehen. 
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Ort, woher sie kommt, nicht angeben, es miiBte denn jede Zelle ihren 
besonderen unterscheidbaren Chemismus haben, von dem eine Probe 
mit de:r; Botschaft zu allen andern gehen wiirde - ein undenkbar kom
plizierter Vorgang. Ganz unmoglich abel' scheint es, daB chemische Stoffe 
entfernten Teilen iiber die Form eines Organs genaue Kunde bringen. 

Immerhin wissen wir, daB del' UberfluB an H-Ionen Atem- und Zir
kulationszentren anregt, daB die Hormone und viele Gifte mit ihren 
"selektiven Eigenschaften" recht spezifische und lokalisierte Wirkungen 
von del' allgemeinen Zirkulation aus anregen konnen, daB eine ins Ohr 
eines Saugetierweibchens verpflanzte Brustdriise nach del' Geburt an
fangt, Milch abzusondern, daB ein trachtiges Rattenweibchen, das als 
kiinstlicher siamesischer Zwilling mit einer gebarenden Ratte verbunden 
ist, abortiert, daB ein im embryonalen Stadium an den Kopf versetztes 
Glied in gleicher Weise von gliedfremden Nerven durchzogen wird 
wie von seinen eigenen, so daB irgendeine Chemotropie angenommen 
werden kann 1 ). Eier konnen durch Salze und durch aufgeloste Sperma
tozoen zur Entwicklung angeregt werden wie durch das lebende Sperma. 
Thyreoidea-Hormone sind notwendig, wenn del' Mensch sich nicht zum 
Kretin entwickeln solI. Wir wissen auch, daB bei Pflanzen die Reiziiber
tragung zu einem gewissen (kleineren) Teil durch einen Fliissigkeitsstrom 
geschieht, so daB die Zwischensetzung von Gelatine odeI' einer ahnlichen 
Substanz den Vorgang nicht hindern kann. Die Annahme chemischer 
AuslOsungen und gestaltender Einfliisse auf komplizierte Funktionen ist 
also nicht zu umgehen. Abel' chemische Wirkungen, namentlich 
die del' Hormone, agieren, soweit wir wissen, nul' fordernd 
odeI' hemmend auf schon bestehende Mechanismen. DaB sie 
etwas wie qualitative Botschaften iiberbrachten, die den Engramm
tatigkeiten in den Zellen wesensgleich sind, ist nicht nul' schwer vorstell
bar, sondern nirgends durch irgendeine Tatsache wahrscheinlich ge
macht. 

Chemische Einfliisse schlieBen ferner andel's geartete nicht aus, nicht 
einmal innerhalb del' namlichen Funktion; Sexualvorgange einschlieBlich 
del' Milchsekretion sind sowohl vom Nervensystem aus wie chemisch 
beeinfluBbar. Es ist iiberhaupt etwas Gewohnliches, daB die Kontroll
und Leiteinrichtungen einer organischen Funktion vielfach sind; GroB
hirnrinde, Kleinhirn und Labyrinth dirigieren gemeinsam unsere Be
wegungen; fallen eines odeI' zwei diesel' Organe aus, so gibt es eine Storung, 
die durch Eintreten des erhaltenen Teiles wieder ausgeglichen werden kann; 
erst die gleichzeitige Storung aller drei Organe ist besserungsunfahig. 
Die namliche Funktion ist also (in verschiedenen Nuarcen odeI' Stufen) 
dreifach vertreten. Die geblendete Fledermaus weicht vermoge ihrer 
feinen Luftdruckempfindungen im schnellen Fluge Hindernissen gewandt 
aus. Die Herztatigkeit wird vom Nervensystem, abel' auch durch direkte 
hormonale Einwirkungen reguliert. Bei den Wirbeltieren kommt den 
Sexualhormonen eine die sekundaren Geschlechtsmerkmale weitgehend 
bestimmende Rolle zu. Anderseits gibt es, wenigstens bei Vogeln, auch 
halbseitige Zwitter, die beweisen, daB die Verteilung del' Geschlechts-

1) Man konnte sich deh Vorgang auch psychoid vorstellen: Die Organe bekommen 
die Nachricht vom Bediirfnis nach Nerven; da die Befriedigung des Bediirfnisses von der
normalen Stelle aus unmoglich ist, wird es von der nachsten aus erledigt, die am besten 
dazu geeignet ist. 
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chromosomen diese Merkmale ebenfalls bedingen kann. Auch Akromegalie, 
Basedow und andere hormonale Krankheiten sind schon halbseitig be
obachtet worden. Wir diirfen uns also nicht damit begniigen, unter Um
standen chemische Reiziibertrager nachgewiesen zu haben; in den nam
lichen Funktionen wie in andern konnen deswegen doch andere Reiz
leitungen vorkommen. Und sie m iissen vorkommen. 1st es schon nicht 
recht denkbar, wie die Rundung einer Pfanne jeder daran teilnehmenden 
Zelle durch einen Stoff mitgeteilt werden konnte, so ist es ganz unmog
lich, daB ein chemischer Reiz den verschiedenen GefaBzentren yom 
blutbediirftigen Muskel aus rechtzeitig mitteile, in welchen Ge bieten 
die GefaBe verengert, in welchen sie erweitert werden sollen. Thyreoidin 
konnte den Korper nicht umgestalten, wenn dieser nicht den Bauplan 
hatte, der ihm gestattet, mit Hilfe des Thyreoidins sich aufzubauen. 

Die Wege, auf denen die Reize wandern, sind nicht genauer be
kannt; ein Teil allerdings, derjenige, der rasches Handeln auslosen solI, 
benutzt bei hoheren Tieren bekanntlich Bahnen des. Nervensystems, 
namentlich des vegetativen. Es. ist aber hochst unwahrscheinlich, daB 
Nachrichten iiber die Form eines Organes auf diese Weise fortgeleitet 
werden, und ganz sicher geht diese Post von Zelle zu Zelle bei Pflanzen 
und im tierischen Embryo und bei elementaren Tieren, die noch kein 
Nervensystem haben; ja ne ben dem Nervensystem werden noch von 
Quallen gewohnliche Muskelerregungen von Zelle zu Zelle geleitet und 
sogar noch im menschlichen Herzen. 

Das Nervensystem ist eine Speziali,iierung eigens zur Besorgung gewisser 
Formen des Nachrichtendienstes; es arbeitet auch bei Regenerationen von mit 
Nerven versehenen Tieren mit (WOLFF: junge Salamander regenerieren ein Glied 
schlechter, wenn die Nervenzentren desselben zerstort sind), aber es spielt hier eine 
Nebenrolle; die Form einer zu ersetzenden Fingerbeere bestimmt e8 wohl nicht. 
Schon deshalb und aus anderen Grunden 1) ist es auLlerst unwahrscheinlich, daB 
es auch nur bei den hochsten Tieren die ganze Benachrichtigung monopolisiert habe. 

W elche Gestalt ha ben diese dynamischen Botschaften? 
Nach einem in der Psyche gebrauchlichen Ausdruck konnte man versucht 
sein zu sagen, daB jeder Korperteil "widerspiegle", was in jedem andern 
vor sich gehe. Doch ist es in der Psyche sicher, daB zwischen den Nach
richten auf dem Wege und am Empfangsorte einerseits und dem Ge
schehen am Ausgangsort anderseits Unterschiede bestehen etwa wie die 
von gedruckten Zeitungsnachrichten und den gemeldeten Ereignissen 2). 

1) Z. B.: Eine so elementare Funktion wird kaum plotzlich ganz monopolisiert. Alles, 
was bei den hoheren Vertebraten in die Hirnrinde hinaufgewandert ist und nun seit langem 
bloB von da aus funktioniert, besteht auch noch in den tieferen Zentren. Die Nerven sind 
zu spezialisiert, als daB manannehmenkonnte,die wenigen Faserchen, die zu einer Zelle gehen 
konnen, seien imstande, alles zu ubermitteln, was in allen andern Zellen geht (und es gibt 
noch kleinere Teile als Zellen, die benachrichtigt sein muBten), auch wenn man, wie es wohl 
vorauszusetzen ist, die Verwendung von Sammelberichten namentlich von entfernteren 
Organen voraussetzt, dann miiBte das Nel'vensystem auch die gesamte Integration der 
Milliarden von Zellnachrichten lokalisieren und bewaltigen, wovon wir Spuren finden 
miiBten. VOl' allem aber erscheint diese Spezialisierung unnotig, da es sich meist urn 
Funktionen handelt, die momentane Benachrichtigung jeder kleinen Schwankung nicht 
nur nicht notig haben, sondern dadurch gestort wurden, indem sie nur auf andauernde 
Schwankungen reagieren sollen. 

2) Das bezieht sich selbstverstandlich nur auf die N a tur der beiden Dinge. In bezug 
auf die Beziehungen der einzemen Funktionen innerhalb jeder der Klassen muB ein aus
gesprochener PaL'allelismus bestehen: das Wort "violett" ist dem Worte "blau" nicht 
ahnlich wie die Empfindung violett der Empfindung blau. Zwischen den Beziehungen 
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Das Lichtbild auf der Netzhaut wird in eine Kombination von neben
einander laufenden Opticusfaserreizungen umgesetzt, als solche zu den 
verschiedenen Zentren geJeitet, wo es wieder in andere nerv6se Reiz
kombinationen umgearbeitet wird, und erst das Resultat dieser Um
arbeitungen wird von der Rindenpsyche wahrgenommen - aber von 
innen, also in einer Ansicht, die wesensverschieden ist sowohl von dem 
Lichtreiz wie von den Nervenvorgangen, wie wir sie objektiv (= von 
auBen) erschlieBen und uns nach Analogie sinnlicher Wahrnehmungen 
vorstellen. Der Psychoide stehen allerdings noch andere weniger sym
bolische N achrichten zur Verftigung: Ungeeignete GefaBveranderung 
durch falsche Innervation oder irgendeinen physikalischen Ein£luB gibt 
sich dem zugeh6rigen Organ durch Sauerstoff- bzw. Bluthunger zu er
kennen, Uber- oder Unter- oder Paraproduktion eines chemischen 
K6rpers durch die Wirkungen desselben im empfindenden Organ. Aber 
das vegetative Nervensystem tragt nichtsto££liche rein symbolische Bot
schaften von den Ereignissen in die andern K6rperteile. So werden auch 
die hauptsachlich von Zelle zu Zelle gehenden Entwicklungs- und Re
generationsdirektiven, von denen wir hier Beispiele gegeben haben, in 
erster Linie symbolische sein, wenn auch ganz selbstverstandlich der Aus
fall chemischer Produkte und die Veranderung des Blutstroms dem 
Stumpf eines abgeschnittenen Organs direkt ftihlbar sein miissen. Es 
kann nicht jeder Zelle ein Abbild der Rundung der entstehenden Pfanne, 
oder etwas der Rundung Wesensgleiches und die Stellung jeder andern 
Zelle in der Rundung iibermittelt werden, wie man eine Probe des kohlen
saureiiberladenen Blutes yom Muskelsystem in die Oblongata schicken 
kann. Hier kommen nur Symbole in Betracht. Ein Teil dieser Symbole 
wie Wachstumsreize k6nnen allerdings dem, was sie bedeuten, viel ahn
licher sein als das psychische Bild eines Gegenstandes diesem selbst 
(d. h. den Energien, die ausgehend von dem "Gegenstand" genannten 
Energiekomplex unsere Sinne reizen). Wahrend Wahrnehmungsbild und 
Gegenstand in ihrem Wesen verschiedener sind als ein Begriff und das 
ihn bezeichnende Wort, mag ein Teil der psychoiden Botschaften sich 
zu ihrer Bedeutung verhalten etwa wie Hieroglyphen zu dem, was sie 
darstellen. 1m tibrigen werden wir Mtihe haben, uns diese psychoiden 
Nachrichten elementar genug vorzustellen. Es gibt natiirlich yom sauer
stoffhungerigen Muskel nicht eine Nachricht: "Sauerstoffhunger", und 
eine zweite: "das zufiihrende GefaB erweitern", und eine dritte: "die 
iibrigen GefaBe verengern", und eine vierte: "Herztatigkeit verstarken", 
sondern wir miissen uns vorstellen, daB all das zusammen eine Einheit 
sei, ein Reiz zur Befriedigung bestimmter Bediirfnisse, dessen verschiedene 
Seiten erst von uns besonders herausabstrahiert werden. 

Natiirlich gibt es noch eine Menge Reiziibertragungen, die eine 
direkte Folge der Funktion sind, so z. B. bei chemischen Reaktionen. 
Wenn mehrere Organe oder Zellen das namliche Hormon oder einen 
andern chemisch wirkenden K6rper gemeinsam zu fabrizieren gewohnt 
sind, und eine Zelle oder eines dieser Organe sondert zu viel ab, so werden 
die andern nicht angeregt, das namliche zu tun, sonst hatten wir in unserer 
Physiologie lauter verderbliche Ursachenkreise; es kann unter normalen 

der einzelnen Nachrichten untereinander und denen der einzelnen Geschehnisse am Orte 
des Erlebnisses muB aber irgendein Parallelismus bestehen, so daB Ahnliches auch wieder 
ahnlich erscheint, Abstufungen auch wieder Abstufungen irgendeiner Art entsprechen. 
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Umstanden nicht anders sein, als daB durch LJberfunktion der einen Zelle 
die andern gleich sezernierenden zur Einschrankung ihrer Tatigkeit ver
anlaBt werden. Das wird nun zum Teil auf direkter Hormonwirkung auf 
die Zellen beruhen, aber gewiB auch auf dem Umwege der durch den 
LJberschuB dcr Hormone veranderten Organe oder Funktionen, die nun 
Abstellung der Hormonproduktion verlangen. Daneben werden meistens 
(oder immed) Stoffe abgesondert werden, die das iiberschiissige Hormon 
neutralisieren, und jedenfalls werden auch die auf das Hormon reagieren-
den Gewebe so beeinfluBt, daB die Reaktion weniger stark ausfallt. 

Da die wandernde Botschaft oft in ihrem Wesen ganz verschieden 
sein muB von dem Zustande oder dem Vorgang, iiber den sie berichtet, 
ist das "Verstehen" derselben von Seite der Empfangs- bzw. Reaktions
zelle keine einfache Funktion. Wer eine deutsch abgefaBte Nachricht 
verstehen will, muB ebensogut Deutsch konnen wie derjenige, der die Er
eignisse in ihr symbolisiert und sie abgefaBt hat. 1m Organismus muB 
das entfernte Empfangsorgan auf das Symbol reagiere~ wie die nachste 
Zelle auf eine Art unmittelbare Wahrnehmung (ich sage "eine Art'~ 
direkte Wahrnehmung, weil eigentlich jede Wahrnehmung eine sym
bolische Umsetzung bedeutet, s. Naturgeschichte der Seele), und seine 
eigene Tatigkeit muB wieder in Symbole umgesetzt werden, die den 
andern Einheiten zugehen, so daB ein viel komplizierteres Hin-und-Her 
entsteht, als wir Kulturmenschen mit Sprache und Schrift und Zeitungen 
und Telegraph und Telephon besitzen. Es ware reizvoll, sich das in allen 
den Konsequenzen auszudenken, die unsere jetzigen Kenntnisse schon 
erlauben. 

v. Der Ban- nnd Fnnktionsplan, die LebformePL 
Trotz einer eingehenden und allseitigen Benachrichtigung der ein

zelnen Bestandteile des Korpers wiirde eine Anarchie, ein Auseinander
streben aller Teile oder ein Kampf aller gegen aIle entstehen, wenn nicht 
die Reaktion auf die Nachrichten in jeder Zelle nach dem namlichen 
Ziele hinstreben wiirde, wobei aber jede Zelle eine besondere Aufgabe 
zu iibernehmen hat. Es niitzt nichts, daB jede Zelle weiB, was die andern 
tun, wenn sie nicht die Tendenz und das Verstandnis dafiir hat, die Be
diirfnisse der andern Zellen zu beriicksichtigen und unter bestimmter 
Rollenverteilung nach einem gemeinsamen Ziele zu arbeiten. Waren die 
Korperzellen bewuBt handelnde Elemente, so miiBten wir uns etwa am:
driicken: es besteht ein allgemeiner Funktionsplan, der jeder Zelle be
kannt ist, und den sie unter Verstandigung mit den andern Zellen iiber die 
jeder zukommende Rolle zu verwirklichen trachtet. Jede Zelle weiB, daB 
sie z. B. Teil einer Pfanne sein solI, und zwar welcher Teil, und was sie 
an ihrer Stelle zu tun hat, um der Pfanne die richtige Rundung, die 
richtige knorpelige und knocherne Beschaffenheit zu geben. Sie weiB 
aber zugleich, daB sie einen Teil nicht nur der Pfanne, sondern auch des 
ganzen Leblings bildet, und unter Umstanden wiirde sie zugunsten des 
Ganzen auf die Bildung der Pfanne verzichten und ein anderes Organ 
formen helfen. Eine Anzahl Beispiele, die das Bisherige in dieser Richtung 
erganzen, werden am besten zeigen, was alles in Betracht kommt, wenn 

1) "Lebensformel" bei PAULY. 
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auch natiirlich die ganze Vielgestaltigkeit der Verhaltnisse nie erschopft 
werden kann (und sicher zur Zeit nur zu einem minimalen Teil be
kannt ist). 

W.i.rd bei gewissen tierischen Embryonen im Zwei- oder VierzeIlen
stadium, unter Umstanden auch noch spater, eine der Blastomeren iso
liert, so entwickelt sie sich manchmal zu einem ganzen Tier, wenn auch 
(meist) zu einem kleineren. Nur manchmal, nicht immer; die wohl 
hochst zahlreichen in Betracht kommenden Bedingungen kennen wir 
natiirlich noch lange nicht aIle. Eine der wichtigsten wird z. B. die volle 
Isolierung von den zu ersetzenden Zellen und ihren Einfliissen sein; 
bleibt ein Rest der geschadigten Zweierblastomere an der andern, in
takten hangen, so bildet diese nur einen halben Embryol). Wir glauben 
das verstehen zu konnen, wcil dann irgendeine Einwirkung die andere 
Halfte (immer in rindenpsychische Ausdriicke iibertragen) empfinden 
laBt, wie wenn die verletzte Halfte noch da ware, oder doch die ganze 
Zelle sich von dem EinfluB der andern nicht so frei fiihlt, daB sie das 
Bediirfnis nach selbstandiger Schaffung eines Ganzen empfindet, oder daB 
die Anregung zur Erganzung der anderen Halfte stark genug ware. Sei 
dem nun wie ihm wolle, jedenfalls hat die eine Zelle sowohl die Potenz, 
nur einen bestimmten Teil des Korpers zu bilden, wie die, ein ganzes Tier 
-entstehen Zll lassen. 1m letzteren Falle iibernimmt die einzelne Zelle oder 
Zellgruppe neben der alten Aufgabe : sich EU einer bestimmten Organhalfte 
'zu entwickeln, noch die neue, zugleich auch die andere Halfte bzw. das 
andersseitige Organ in Spiegelbildgestalt, oder, im Vierzellenstadium, noch 
dazu ganz andere Organe zu formieren. Jede dieser Blastomeren muB 
also das Bediirfnis haben, ein ganzes Tier zu gestalten; sie muB wissen, 
wie das ganze Tier ist, was zu seiner Bildung fehlt, und wie sie das Fehlende 
'ersetzen kann. 

Unter Umstanden behilft sich das Tier mit einem unvollstandigen 
Ersatz: Rippenquallen konnen sich bis ins Achterstadium aus einer 
Blastomere bilden, aber sie besitzen dann nur den entsprechenden Teil 
deracht RuderfiiBe; aus einer Zelle des Zweierstadiums entsteht ein Tier 
mit vier, aus einer des Achterstadiums eines mit nur einem FiiBchen2). 

Bei neugeborenen Tieren und noch bei ausgewachsenen Kaninchen 
kann man die bestehende Linse durch Anstechen kleiner oder groBer 
machen oder sie wegnehmen und durch eine kleinere oder groBel'e er
setzen lassen. Damit andert sich die GroBe des ganzen Auges und seiner 
Umgebung in echten Buphthalmus oder Mikrophthalmus. Nach der 
Linse gestalten sich in diesem Fall eine Menge andere Organe, um wieder 
normale relative GroBenverhaltnisse zu schaffen3). 

Ein noch genaueres Zusammenarbeiten sehen wir in den gegenseitigen 
Brechungsverhaltnissen der verschiedenen Augenmedien, die in ihren 

1) Wir haben Almliches auf hirnpathologischem Gebiet: bei einer vollstandigen Hemi
anopsie bildet die gesunde Halfte ein verkleinertes, aber vollstandiges Gesichtsfeld mit 
einer neuen Macula nahe seiner Mitte. Ein erhaItener Rest der kranken Gesichtsfeldhalfte 
verhindert diese Integration. - Eine Storung del' Kontrolle del' motorischen Spl'achbilder 
durch Alteration des WERNIKEschen Feldes macht Paraphasie, wahrend ein vollstandiger 
Ausfall del' akustischen Rprachbilder den motorischen Vorgang verselbstandigt und die 
Wortfindung nicht in falsche Bahnen treibt (GOLDSTEIN). 

2) BUCHER: "Ober Determination und Regulierungsvermogen in del' tierischen Ent
wicklung. Natur Bd. 8, S. 22. 1921. 

3) WESSERLY: Miinch. med.Wochenschr. 1920, S. 677 und v. nXKULL: Techn. u. mechan. 
Biologie. Ergebn. d. Physiol. Bd. 20, S. 158/59. 1922. 
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Einzelheiten sich nach MEN'DELschen Gesetzen zu vererben sch~inen, 
jedenfalls stark variieren, aber in ihrer Gesamtheit doch immer wieder 
ein brauchbares Auge bilden1 ). Mit individuell verschiedenen Mitteln 
wird hier das namliche Resultat erreieht. Auch die beiden Augen sind 
in Einzelheiten und Gesamtreaktion meist gleichartig, obschon sie, wie 
die Ausnahmen zeigen, nicht einheitlieh dirigiert werden. 

Wird der .9-ipfeltrieb einer Tanne abgebrochen, so stellt sieh eines 
der obersten Astehen senkreeht und bildet einen neuen Gipfel, wahrend 
die andern Aste ihre Natur nieht andern. 

Manehen Wlirmern kann man den Kopf absehneiden, nicht nur ein
mal, auch zwolfmal, er wird immer wieder regeneriert; Zellen, die sonst 
ganz andere Funktionen zu tragen hatten, libernehmen den Ersatz, was 
nicht als kleine Leistung erscheinen kann, wenn man bedenkt, daB doch 
hauptsachlich im Kopf unter anderem die Instinkte des ganzen Tieres 
ihren Sitz haben und das Gehirn nur aus ehemaligen Hautelementen ge
bildet wird. 

Aus einem beliebigen Teilstlick mancher einfacheren Tiere, z. B. 
einer Hydra, wird wieder ein ganzes Tier; aber auch beim Menschen noch 
leistet die Wundheilung manches, was auf eine Kenntnis des Bauplanes bei 
der einzelnen Zelle sehlieBen laBt. Vor langerer Zeit zerquetsehte ieh 
mir das vordere Glied des reehten l\'Iittelfingers so, daB ein System von 
kleinen Rissen dureh dasselbe ging, das durch Granulation heilen muBte. 
Noeh eine Anzahl Monate naeh der Wundheilung war das GIied 5-u mm 
langer als vorher; dann fing es auf einmal an, sieh zuruekzuziehen und 
umzuformen, so daB es naeh etwas mehr als einem halben Jahre genau 
die ursprungliehe Form und GroBe wieder erreieht hatte. Diese Gestalt 
hatten neue ZeIlen in gemeinsamer Arbeit mit dureh das Trauma ver
lagerten alten gesehaffen. - Noeh als SehuIknabe hatte ieh mir einmal 
ein ziemlieh groBes Stuck yom linken Zeigefingerglied samt Nagel weg
gesehnitten. Aueh da nahm das Glied wieder die ursprungliehe Form an, 
aber erst im Verlaufe vieler Jahre, wahrend derer der Finger gewaehsen 
war, so daB das neue Stliekchen einerseits immer mehr sieh der typisehen 
Form anzunahern, andererseits aber aueh in der GroBe mit dem waehsen
den Finger Sehritt zu halten hatte. Interessant war in dem ersten Fall 
die Zerlegung der Regeneration in versehiedene Akte, der deutlieh pha
sisehe Aufbau der Reaktion: zuerst die gewohnliehe Wundheilung mit 
kleinen Granulationen, ohne Rueksieht auf die Form, und die 'Ober-
hautung, dann (flir mein Auge) ein Stillstand von vielen Wochen, in 
denen ich meinte, daB die neue Form und Lange bleibe; dann ein rasches 
Zurlickziehen auf die urspriingliche Lange und Form, und zuletzt, nach 
zwei Jahren noch nicht vollendet, die Ausglattung der mit unregelmaBigen 
mehr flihlbaren als sichtbaren Verdickungen besetzten Haut und die 
Wiederkehr der normalen Empfindlichkeit naeh der naeh Nervenver
letzungen bekannten eigentlimlichen Anaesthesia dolorosa. Die viel 
langere Dauer der Regeneration nach dem Schnitt wird wohl damit zu
sammenhangen, daB nach dem Wegschneiden der Fingerbeere aIles aus 
der Schnittflaehe gebildet werden muBte, wahrend bei der Quetsehung 
der groBte Teil des Materials und dann erst noch das neue Granulations-

1) STAEHLI: Symmetrie- u. Harmonieerscheinungen. Verhandl. d. schweiz. natur
forsch. Ges., 103. Jahresvers. 24.-27. August 1922. Bern. S.265. Aarau: Sauerlander 
& Co. 
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gewebe zur Verfiigung stand; die Psychoide hatte hier nicht viel Neues zu 
schaffen, sondern nur Bestehendes umzulagern und wohl auch umzubilden. 

Wenn sich in der Tiefe einer offenen Wunde ein infizierter Fremd
korper befindet, so schlieBt sich die Oberflache gewohnlich nicht zu
sammen. Das Epithel wird in seiner Vermehrung gehindert; die Granula 
bilden keine sich zusammenziehende Narbe, sondern wuchern als solche 
weiter, und das alles oft ohne daB EiterausfluB aus der Tiefe Ursache 
des eigentiimlichen Verhaltens sein konnte. Die Oberflache nimmt Anteil 
an der versuchten oder gelingenden Austreibung des Fremdkorpers, die 
also nicht bloB eine Aktion der direkt durch den Fremdkorper belastigten 
Teile ist. 

Die Ursache der Umanderung von lebendem Material in Korperteile, 
die der urspriinglichen Bestimmung nicht entsprechen, kann auch mit 
auBeren Umstanden zusammenhangen, so bei manchen Pflanzen, die 
man verkehrt in den Boden stecken und dadurch Wurzeln und Blatter 
ihre Organisation vertauschen lassen kann. SiiBwasserpolypen treiben 
an der basalen SchnittflacheKnospen und Arme, wenn man das orale Ende 
in Sand steckt. Ein Rund, dem das Mittelstiick der Tibia weggenommen 
ist, ersetzt nicht das letztere, sondern er verdickt die Fibula, so daB sie die 
Tragfahigkeit beider Knochen zusammen erhaltI). (Das schon in den 
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemachte Experiment sollte 
unter neueren Gesichtspunkten wieder. gemacht werden, namentlich 
auch zur Klarung des Zusammenhanges mit der Moglichkeit der Tibia
erganzung vom Periost.) 

Wenn hier der Organismus entscheiden muB, welcher Knochen die 
ausgefallene Funktion zu iibernehmen hat, so entspricht das der RolleI:
verteilung unter den ZeIlen bei andern Regenerationen. Bei diesen 
handelt es sich nicht nur um Zuteilung bestimmter Tatigkeiten oder von 
Untatigkeit, sondern es kann auch zu entscheiden sein, welche Zellen 
sich zu opfern haben, um den andern, eigentlich konstituierenden, als 
Rohmaterial zum Bauen zu dienen. So bei zerschnittenen Planarien. 
wo jedes Stiick wieder ein ganzes kleines Tier biIden kann, aber so, daB ein 
Teil der ZeIlen eingeschmolzen wird, urn aIle Organe dem vorhandenen 
Material entsprechend gleichmaBig kleiner zu gestalten. 

'Vird die Funktion eines bestimmten Organs gestort, so kann ein 
anderes dieselbe ganz oder teilweise iibernehmen. Man hat in der Botanik 
Griinde, die Vermehrung gewisser Arten durch Bulbillen oder andere 
nicht geschlechtliche Sprossung als Folge oder Ursache der ungeniigenden 
Samenbildung zu betrachten, nicht hloB als zufalligen, die Spezies trotz. 
ihrer Entartung erhaltenden Ersatz. Wenn eine groBere Arterie unter
bunden wird, so wird sie nicht durch eine neue sondern durch Erweiterung 
der andern wenn auch auf Umwegen zum gefahrdeten Organ gehenden 
GefaBe ersetzt. 

Eine integrierende Gesamtfllnktion driickt sich auch in dem harmoni
schen Zusammenarbeiten aller Teile im normalen Individuum aus. 1m 
Kampf ums Dasein, unter allerlei auBeren Einfliissen, konnen ja die 
Organe nicht immer so arbeiten, wie es dem theoretischen Normalorganis
mus entspricht; aber jede Storung wird durch eine Anpassung der anderen 
Funktionen oder eine Kompensation ausgeglichen. So auch bei der Bil-

1) SEDILLOT, angefiihrtin O. HERTWIG: Werden der Organismen, S. 462. Jena: Fischer. 
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dung des Organismus. Nicht nur bei Bastardierung, auch bei jeder 
geschlechtlichen Vermehrung sind die Eigenschaften von beiden Eltern 
nicht identisch. Schon die K6rperformen bediirfen einer sehr guten Zu
sammenpassung, wenn ein Kind z. B. die Nasenform vom Vater, die 
des Mundes und der Wangen von der Mutter hat, oder wenn die Beine 
eines Dackels sieh mit dem Leib eines Jagdhundes verbinden miissen. 
Bei Mutationen und den vielen kleineren analogen Abweiehungen vom 
Normaltypus bis hinab zu den individuellen Eigentiimliehkeiten, die 
noch ganz innerhalb des "Typus" bleiben, sieht man in der Regellebens
fahige Integrationen, und was nieht lebensfahig ist, erweist sich meist als 
so stark abnorm, teratiseh, daB aueh die weitestgehende Integration den 
Untergang nieht vermeiden k6nnte. Sogar bei den einander verhaltnis
maBig fremden Bestandteilen, die die Chimaren der Pflanzen bilden, 
sehen wir eine Einheitliehkeit, deren Erklarung nieht ganz auf der Hand 
liegt. VieIleieht bildet sieh fiir bestimmte Funktionen eine Gesamtle bformel, 
die nieht nur aus dem momentancn Ansehmiegen des einen Teils an den an
dern besteht. Von hier gibt es aIle lTbergange zu den Symbiosen in den 
Fleehten und sehlieBlieh zu Schmarotzerverhaltnissen, bei denen der Wirt 
demSehmarotzer entgegen zu gehen seheint 1 ), oderohneerkenubareseigenes 
Interesse dem Feinde besonders giinstige Einrichtungen sehafft (Gal
len usw.). 

Eine im Prinzip relativ leieht vorstellbare Art von Harmonie bildet 
das ehemisehe Gleichgewieht der unzahlbaren Menge der den K6rper mit 
seinen Saften zusammensetzenden Stoffe. Dasselbe wird sieh, wie oben 
an dem Beispiel von den Hormonen ausgefiihrt, wohl hauptsaehlieh 
dureh direkte ehemische Einwirkungen auf die verschiedenen in Betracht 
kommenden Organe erhalten. Aber, daB diese Organe aIle im Sinne der 
Aufrechterhaltung des bestehenden und der Wiederherstellung des ge
st6rten Gleiehgewiehtes so fein reagieren, das zeugt von einem Funktions
plan, der in seiner Komplikation alles iibertrifft, was von einer mensch
lichen Verstandesleistung jemals ausgedaeht werden k6nnte. 

Wenn das ehemisehe Gleichgewieht dauernd verandert wird, wenn 
nach Unterbindung seiner Arterie andere Bahnen deren Funktion iiber
nehmen, und die komplizierten Regulationsmechanismen sieh ganz neu 
einstellen miissen, wenn in einem Bastard verschiedene sonst nieht zu
sammenarbeitende Eigensohaften sieh zu einem lebensfahigen Individuum 
konstituieren, wenn eine Mutation den bisherigen Typus duroh eine 
Menge von Anderungen zu sprengen soheint, wenn bei einer schweren 
Dysplasie der Lebling sioh doeh noeh, solange es geht, unter den ver
anderten Umstanden zu behaupten sueht, so hat sieh eine Art neuer 
Lebepla:n gebildet, der speziell fiir die neuen Verhaltnisse gilt. Es gehOrt 
aber zum Wesen des Planes, unter den verschiedensten Umstanden immer 
wieder die einzelnen Teile und Funktionen und die iibrigen Eigensehaften 
des Mosaiks, das den Lebling bildet, zu einem Ganzen zu integrieren, die 
einzelnen Teile und Funktionen, auoh wenn sie urspriinglioh nioht zu
sam mengehorten , wie die versehiedenen Gene von Vater und Mutter, 
oder dureh auBere Umstande veranderte Funktionen und Organe neben 
den nioht veranderten, so aneinander anzupassen und naoheinander zu 

1) Die nii.chstliegende Erklarung ware allerdings die, daB der Parasit durch irgendeinen 
(wohl chemischen) Reiz den Wirt zum Entgegenkommen lockt. 
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riehten, daB ein Ganzes entsteht, das so gut, als unter den Umstanden 
moglieh, lebensfahig ist. 

Die einzelnen Gene, die einzelnen Funktionen sind also nichts Starres, 
unverandcrliehes; "es vererben sieh nicht Eigenschaften, sondern An
lag3n" (0. HERTWIG). Die Gene riehten sieh nicht nur nach den auBeren 
Umstanden, sondern auch naeh allen andern Teilfunktionen und naeh 
dem allgemeinen Lebeplan; sie werden nicht nur integriert, sondern 
auch dureh aIle die Einfhisse des Ganzen und jedes andern Teiles modifi
ziert. Ganz naeh Analogie der Rindenengramme, z. B. der Begriffe. 
Die3e andern sieh bei jeder neuen Anwendung (Ekphorie), und mit jedem 
neuen Zusammenhang wird ihr Inhalt umgestaltet. An dem Begriff VOll 

hundert Mikren hangt die Idee der Kleinheit - aber nicht immer; wenn 
ich von einer "Riesenzelle" von 100 Mikren Lange spreche, so wird der Be
griff dureh andere Beziehungen zum Ausdruck einer ungewohnlich groBen 
Dimension (vg1. auch S. 4 Begriff Wasser). 

Besser entspricht es wohl den Verhaltnissen, wenn man sich ganz 
wie in bezug auf die Rindenpsyche ausdrlickt: flir den Organismus gibt 
es liberhaupt keine isolierten Teile, nichts, das flir sich arbeitet; es ist 
immer der ganze Organismus, der reagiert - natlirlich verschieden, je 
nach den Teilen, die gerade Focus eines Reizes oder einer Aktion sind. 

Etwas ganz Variables, sich Anschmiegendes, etwas Lebendiges ist nun 
auch die gesamte L"bformel. Sie hat sich den verschiedenen au Bern und 
innern Umstanden anzupassen, so daB sie in gewisser Beziehung sogar 
zusammen mit den Einfllissen, die ihr von auBen zukommen, eine Einheit 
bildet. Die Scholle, die im £einen Strandkies liegt, bildet eine Einheit 
mit dcr Umgebung insofern, als sie deren Farbenverteilung mitmacht, 
oder indem der EinfluB der umgebenden Farbenverteilung zusammen 
mit den angeborenen Mechanismen des Fisches die Farbenangleichung 
hervorgebracht hat. 

Wie plastisch die ganze Lebformel ist, wie einander scheinbar aus
schlieBende Moglichkeiten sie enthalt, zeigt auch die Auswechslung der 
Keimdrlisen, die sogar den fertigen Wirbeltierorganismus, soweit es da 
~och moglich ist, im Sinne des andern Geschleehts reagieren laBt: eine 
Anderung in einem Hormon (oder in einer Hormongruppe) bewirkt hier 
eine vol1standig umgestellte Tropie zum gleiehen statt zum andern Ge
schlecht, wie wenn die Stellu.ng eines Schiebers die Lokomotive vorwarts 
oder rlickwarts gehen laBt. Dieses ist gewiB nur das greifbarste Beispiel 
dafm, wie ganz versehiedene Aktionsmoglichkeiten in der Leb£ormel 
stecken, von denen jeweilen dureh die Umstande nur eine herausgeholt, 
aktueIl gemacht wird (vgl. auch Mutationen). 

In seiner Plastizitat verhalt sich der Bauplan gar nicht wie eine Zu
sammenstellu,ng physikaliseh-molekularer Krafte, sondern ganz wie die 
Pilyche und erweist damit wieder die Gleiehheit der Psychoide mit der 
Rindenpsyche. Der Bauplan ist eine Seite der Psychoide, die man zu
sammen mit der Ergie (s. Naturgeschichte der Seele)1) den Instinkten der 
Psyche vergleichen kann. Diese geben das Ziel an, das durch das Handeln 
der Psyche erreicht werden solI. Die in der "Intelligenz" niedergelegte 
und verwertete personliehe Erfahrung bestimmt die Wege, auf denen 
das Ziel erreicht werden solI. Bei der Psychoide des Individuums 

1) Unter "Ergie" habe ieh die treibenden Krafte (Triebe. Instinkte) mit ihren verschie
den en Seiten, Affektivitat, Wille usw. zusammengefaBt. 

B leu I e r, Die Psychoide. 4 
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ist allerdings das, was man als Analogon der Intelligenz bezeichnen 
konnte, sehr wenig wichtig; die physiologischen Reaktionen g!:)hen in 
ihrer iiberwiegenden Zahl nach dem angeborenen Schema, und nur in 
einzelnen Fallen, namentlich da, wo NerveneinfluB mitspielt, spricht die 
individuelle Erfahrung mit, so bei den GefaBregulationen, die empfind
licher oder unempfindlicher werden konnen je nach dem, was voraus
gegangen. Wenn in den Funktionen der Art die (tausendfach wieder
holte) Erfahrung friiherer Geschlechter benutzt wird, so ist diese eben 
nicht mehr bloBe Erfahrung, sondern sie ist ein Bestandteil des Bau
plans geworden, der aber im ganzen nichts als ein Niederschlag solcher Er
fahrungen ist. 1m iibrigen ist auch noch die menschLche Psyche, die 
mit ihren wenigen Instinkten auskommt, eine armselige Spezialisierung 
der Psychoide mit ihrer komplizierten Integration von einer Billion 
Zellen, ihrer Direktion alIer Funktionen, der Korperentwicklung vom 
Ei bis zum Tode, der Eigenschaften des Korpers (schwarze oder blonde 
H~are, GroBe usw.) und mit ihren direkt nachwirkenden Zusammen
hangen mit den friiheren Generationen und deren Erfahrungen. Die P"y
choide hat eben auch die Erfahrung von Jahrmilliarden zur Verfiigung, 
nicht bloB von Jahrzehnten wie hocl:stens die Psyche. 

Das Ziel des Bauplanes ist nicht eine bestimmte Gestaltung des Kor
pers und seiner Organe, sondern eine Gruppe von Funktionen, die in ihrer 
Gesamtheit ;,Leben" bilden, oder die, insofern sie an Stoff gekniipft sind, 
Materie brauchen, "etwas Lebendes"zu schaffen. Das Primare ist das 
funktionelIe Bediirfnis, das sich die Organe bildet. So werden die gleichen 
Funktionen und lebenserhaltenden Tatigkeiten (von anderer Seite auf
gefaBt: die Vorgange, die das Leben bilden), an verschiedenem Material 
und 'auf verschiedenen Wegen zustande gebracht. CORNING sagt gerade
zu, es komme nicht auf die Materie, sondern auf die "Wesenheit", die 
"Idee" 1) an. Das Problem der Akkommodation des Auges an verschiedene 
Distanzen ist von den einzelnen Tierarten sehr verschieden gelost, unter 
Umstanden sogar bei relativ verwandten Formen. Es sollen geradezu aIle 
dem Physiker zur Verfiigung stehenden Moglichkeiten realisiert sein .. 
Einheitlicher innerhalb der Tierkreise, aber immerhin in sehr verschie
dener Weise, wird die Versteifung ·des Korpers erreicht: inneres oder 
auBeres Skelett, letzteres zugleich als Gehause dienend, aus Kiesel, kohlen
saurem Kalk, phosphorsaurem Kalk, Chitin, Tunicin. Bei der Verdauung 
hat sich eine'Dreiteilung als praktisch herausgestellt: saure Verdauung 
mit Abtotung lebender Substanzen, alkalische Zerlegung, Sammlung und 
Eindickung des Unverdaulichen. Bei den Infusorien konstituiert sich 
das das Nahrungskornchen umgebende Protoplasma rein funktionell 
und zeitlich nach dies en Phasen, bei den groBeren Tieren sind in Magen, 
Diinndarm und Dickdarm anatomische Apparate fUr die einzelnen Ver
dauungsstadien geschaffen. Die den Samen mitgegebenen' Vorratsstoffe, 
die die Pflanzenkeime zu ernahren haben, konnen von dem befruchteten 
Ei oder von verschiedenen unbefruchteten und befruchteten Teilen des 
Eitragers aus, bald vom Embryosack, bald vom Nucellus, bald von beiden, 
gebildet werden. Es kann keinen deutlicheren Hinweis dafUr geben, daB 

1) Der Begriff der Idee schlieJlt hier natiirlich BewuBtheitsqualitat nicht in sich. Wir 
werden ihn noch oft benutzen mussen. Wie eine Idee, werde sie bewuBt oder nicht, aus sich 
verbindenden Engrammen entsteht, glaube ich in der Naturgeschichte der Seele gezeigt 
zu haben. 
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nicht die Chemie die Fruchtbildung beherrscht, sondern etwas, das einer 
Idee zu vergleichen ist, und daB diese Idee in gleicher Weise Embryo, 
Embryosack und Nucellus und ubrige Teile des Fruchtkorpers beseelt, 
oder anders amgedruckt, daB die Idee sich gar nicht an die Zer
teilung der Generationsfolge in Individuen zu halten hat, 
sondern ii ber die Indi vid uen weg als eine Einhei t hoherer 
Ordnung wirkt, ja nach Umstanden zum gleichen Zweck 
bald den Elter bald den Keirn beeinflussend. So wird auch bei 
Tieren die zur Entwicklung notige Nahrung teils dem Keirn mitgegeben, 
teils nachtraglich von der Mutter geliefert. Die Mechanismen zur Ver
brei tung von Samen gehoren bald dem Keirn, bald der Mutterpflanze an. 

Ganz wie bei den Instinkten wird nun, wo es verschiedene ungefahr 
gleichwertige Wege zur Erfullung eines Bediirfnisses, zur Ingangsetzung 
einer Funktion gibt, sogar dem Individuum ein gewisser Spielraum ge
lassen. Die namliche Muskelleistung kann unter Umstanden durch ver
schiedene Kombinationen von Muskeln erreicht werden; daher die, Varia
tionen der Muskeln; bei den Nerven kommt es darauf an, daB bestimmte 
Zentren mit bestimmten peripheren Apparaten verbunden werden; 
aber der Weg an sich ist nicht so wichtig und wechselt deswegen manch
mal von einem Individuum zum andern (naWrlich sind weite Umwege 
eine schadliche Komplikation, die deshalb vermieden wird). Noch freier 
sind die Wege der Blutverteilung; es ist ganz belanglos, woher, aus welchem 
groBeren GefaB das Blut zu einem bestimmten Organ komme, wenn nur 
die Versorgung geniigend ist. Deshalb sind die GefaBvariationen die 
haufigsten und starksten; und trotzdem halten sie sich in normalen Ver
haltnissen peinlich an die Prinzipien, die eine au Berst fein "berechnete", 
d. h. tausendfaltig ausprobierte optimale Verteilung des Blutstromes in 
jedem Moment des wechselnden Bedarfs erlaubt. Diese Prinzipien im all
gemeinen bestimmt der Bauplan; die Eirizelallsfiihrung wird andern In
stanzen, auch wohl auBern Einflussen iiberlassen 1). (Natiirlich ist auch hier 
streng genommen unter gleichen Verhaltnissen nur ei ne Verteilungsart die 
allerbeste; deshalb bildet sich immerhin ein "Typus" aus, an den sich aber 
kein Individuum ganz halt, weil irgendwelche "Zufalligkeiten" den ein
zelnen zu kleinen Abweichungen veranlassen). Auf dem Gebiete der zentral
nervosen Funktionen haben wir .A.hnliches: Zum Erfassen eines Gegen
standes mit der Hand gibt der als psychisch bezeichnete Komplex nul' 
den Befehl; den unteren Instanzen verschiedener Ordnungen wird das kom
plizierte dazu notige Zusammen- und Nacheinanderspiel der Muskeln 
uberlassen. (Der Vergleich gilt nur in bezug auf das Verhaltnis von all
gemeiner Direktive zur speziellen Ausfiihrung, welches sowohl den Varia
tionen von GefaBen, Muskeln und Nerven wie anderseits der Ausfiihrung 
einer Zielbewegung eigen ist; die Koordination der Muskelbewegungen 
wird natiirlich in einer Weise durchgefiihrt, die der Verteilung der Ge
faBe nur im weitesten Prinzip, nicht in den Einzelheiten analog sein kann.) 
Oder innerhalb der Psyche: eine Idee solI sprachlich ausgedruckt werden; 
die Wahl der Worte wird dem Automatismus des Augenblicks iiberlassen. 

Diese Variabilitat nach einem Prinzip, das man eine Idee nennen 
kann, ware undenkbar, wenn das, was wir als Bauplan bezeichnen, ein 

1) In gewissem Sinne· gehoren diese Unterdirektionen selbstverstandlich auch zum 
Bauplan. 

4* 
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AusfluB auf bloBer Molekiilkombination beruhender physikalisch-chemi
scher Krafte ware. 

Der Bauplan ist auch insofern nichts Starres, als er weniger absolute 
GroBen als Ver haltnisse bestimmt. Schon in bezug auf die Korper
und OrgangroBen laBt sich das leicht sehen. Ein hungerndes Junges wird 
proportional in allen Teilen kleiner, wobei allerdings unter "proportional" 
nicht nur die Massenverhaltnisse, sondern mitwirkend noch die (um
gekehrte) Proportion der Lebensdignitat der einzelnen Organe zu ver
stehen ist. Das Fettgewebe kann dabei ganz aufgezehrt werden, das 
Nervensystem aber nahezu die normale Ausbildung behalten. Sogar 
erwachsene Amphibien konnen sich im Hungerzustande als Ganzes noch 
verkleinern. Oder ein Planarienstiickchen bildet wieder eine ganze 
Planarie, aber kleiner im Verhaltnis zu dem vorhandenen Material; der 
Embryo aus einer Zweierblastomere wird proportioniert, aber meist nur 
halb so groB wie der normale . 

.Ahnlich ist es, wenn die Knochen sich in ihrer Struktur dem Zug und 
Druck anpassen; sie formen ihre innere und auBere Gestalt im Verhaltnis 
zur dynamischen Beanspruchung. 

So ist der Bauplan in seinen Wirkungen nicht streng an ein bestimmtes 
Material gebunden. Wir haben schon bei den Regenerationen gesehen, 
daB eine Linse oder ein anderer Korperteil aus dafiir nicht bestimmten 
Zellen gebildet werden kann. In der Entwicklung der Arten und der In
dividuen sehen wir denn auch Funktionswechsel. Die Urniere, die noch 
bei gewissen Fischen Harn absondert, gibt bei andern Tieren das Material 
zu verschiedenen andern Organen. Aus den vordersten Kiemenbogen 
werden Gehorknochelchen. Kurz es scheint, wie wenn das Selbstandige, 
das eigentlich Existierende, der Bauplan ware, der sich (innert gewisser 
Grenzen) die Materie zur Scha££ung der Organe oder zur Forterhaltung 
des L3bens holt. Auch insofern hat er Selbstandigkeit, als er sich unter 
ganz veranderten Umstanden durchzusetzen sucht. Auch die schwersten 
MiBbildungen zeigen immer den "Versuch" des Leblings, die Lebformel 
trotz aller Hindernisse doch durchzufiihren, und der Korper der kom
pliziertesten Tiere kann sich sogar einrichten, ohne Magen auszukommen, 
wenn dieser herausgeschnitten wird. 

Das ist auch einer der wichtigen Unterschiede eines lebenden von 
einem bloB physisch agierenden Organismus. Wenn das Sonnensystem 
gestort wird, so stellt es sich auch wieder auf ein Gleichgewicht ein; aber 
in diesem ist die Vergangenheit als solche nicht enthalten: Auf welchem 
Wege die in einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Beschleunigungen 
entstanden sind, das ist weder in dem Lauf der einzelnen Planeten noch 
in der Gesamtheit des Systems irgendwie ausgedriickt. Das Sonnen
system hat eine Inertie aber kein Gedachtnis. Es stellt sich nach einer 
bestimmten Kriiftezusammenstellung in ein Gleichgewicht, richtet sich 
aber nicht nach der Vergangenheit und hat auch aus dieser fiir die Zu
kunft nichts gelernt. Wenn ferner eine Sonate oder eine Rede irgendwie 
entstellt wird, so bleibt sie etwas Entstelltes; es gibt kein der Lebformel 
analoges Prinzip, das aus dem Torso ein Ganzes machen wiirde. 

In der Entwicklung des Leblings wie in seiner Funktion wirkt also die 
Lebformel ganz wie die Engramme in der Rindenpsyche oder unterhalb 
derselben in den niederen Zentren, in Instinkten, Reflexen und vor 
allem in der Organisation der verschiedenen Muskelkontraktionen zu 
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einer niitzlichen Bewegung (aber auch beliebiger anderer Funktionen). 
Wenn ich einen Gegenstand fasse, so miissen eine Menge von Muskeln in 
ganz bestimmten zeitlichen und mechanischen Verhaltnissen in Funktion 
treten. Oder bei der Ausiibung eines Instinkts, sagen wir der r€cht kOT
pliziert ablaufenden Kopulation zweier Gartenschnecken, reiht sich eine 
Teilhandlung an die andere in ganz bestimmter FoIge. In der Entwicklung 
lOst eine Stufe automatisch die folgende aus; da bestimmte Dispositionen 
nur in bestimmten Phasen aktuell sind, wird es ja ohne weiteres ver
standIich, daB Reize von auBen je nach der Entwicklungsstufe ver
schieden, evtl. gar nicht beantwortet werden. 

Darin unterscheidet sich der biische Bauplan von dem eines Hauses, 
indem er nie etwas Fertiges erstrebt, EOndern ein wechselndes, ein Werden
des und Vergehendes; er gleicht in dieser Beziehung etwa dem Plan eines 
Feuerwerks, das in bestimmter Reihenfolge automatisch abbrennt. In 
manchen Funktionen wiederholt sich aber das Gleiche unzahlige Male 
wahrend des Individuallebens; man denke an die Nahrungsaufnahme 
und Verdauung, dann an die im engeren Sinne rhythmischen Funktionen 
wie die Atmung und so weiter. 

Wir haben aber auch in der korperlichen Entwicklung eine auf
bauende und eine funktionelle Phase zu untencheiden: ein groBer 
Teil der Organe muB bei den hoheren Tieren im Foetalstadium fabriziert 
werden, bevor sie gebraucht und damitgepriift und angepaBt werden 
konnen. So baut der Mensch eine Maschine, die er erst, wenn sie fertig 
ist, probieren und evtl. korrigieren muB. So fahrt der Seefahrer mit einem 
KompaB im Nebel und weiB erst am Ort, ob er aIle Kurven und Langen 
richtig ausgefiihrt hat. Der Organismus aber zeigt darin eine groBe Treff
sicherheit; nur wenig kommt zustande, das nachher sich nicht als lebens
fahig bewahrt. Wird durch ganz grobe, auBergewohnIiche Eingriffe in 
diesem Stadium der Bau einer zu kleinen Pfanne erzwungen, EO gibt es 
noch keine Anpassung von Humeruskopf und Pfanne aneinander, wie sie 
im spateren Leben, wo die Funktion vorhanden ist, versucht wird. Die 
Muskeln, die beim funktionierenden Wirbeltier EOfort zugrunde gehen, 
wenn ihre Nerven durchschnitten sind, entwickeln sich normal im Foetus, 
bevor Nerven den Weg zu ihm gefunden haben, oder auch wenn eine un
geniigende Anlage des Nervensystems gar keine Muskelnerven ent
stehen laBt. 

Eine mit den zentralnervosen Funktionen gemeinsame Eigenschaft 
der Lebformel ist aueh ihre Teilbarkeit. Die nervosenZentren arbeiten 
als Ganzes, auch wenn nur ein Teil vorhanden ist, nicht so kraftig oder 
nicht so geschickt, wie wenn sie unversehrt sind, aber, wenn nicht aus
oder einfiihrende Bahnen verletzt sind, nehmen wir nach allen Erfahrungen 
an, daB jeder Teil eines Zentrums potentia die ganze Funktion zu leisten 
verstehe. So schon im obersten Zentrum, der menschlichen Hirnrinde. 
Nur allgemeine Storungen derselben sehadigen den InteIlekt. Die Per
sonlichkeit wird, abgesehen von den aIlgemeinen hirntraumatisehen 
Storungen, durch den Verlust nahezu der ganzen Rinde einer Hemisphare 
nicht alteriert. Die lokalisierbaren halbpsychischen Funktionen (Aphasie, 
Apraxie usw.) haben aIle ein peripheres Timbre (vgl. namentlich die 
Arbeiten von v. MONAKOW). Ich habe auch einmal beobachtet, daB die 
beiden Hemispharen selbstandig gegeneinander arbeiteten1). 

1} BLElrLER: Halbeeitiges Delirium. Psychiatr.-neurol. Wochenschr. 1902/3, Nr. 34. 
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So ist die von mane hen gemaehte Annahme, daB die ganze Lebformel 
eines lndividuums schon in Teilen einer Zelle und im Prinzip in jeder 
einzelnen Zelle enthalten sei, sehr wohl begrundet. Natiirlich ist aber 
eine solche Aufstellung mit Verstand zu verstehen. Es mag ja besonders 
bei den hoheren Gesehopfen stark spezialisierte Zellen genug geben, bei 
denen die Lebformel, so weit sie die Spezial£unktion der Zelle nicht be
ruhrt, bis zum Verschwinden unterdruckt ist, oder denen vielleicht sogar 
das Material nicht nur fUr die Betatigung der innewohnenden Tendenzen, 
sondern auch fur die latente Existenz eines groBen Teils der Engramme 
abhanden gekommen sein mag. 

"Der wahre Sachverhalt in der Sprache der Naturwissenschaft ausgedriickt ist 
also der, dan von Haus aus jeder Zelle1) die Potenz, ihre Art durch Teilung zu er
halten, als allgemeine Eigenschaften der lebenden Substanz zukommt, dan sie aber 
durch die verschiedensten Umstande beschrankt und gehemmt werden kann, und 
dan auch bei voller Potenz doch nur einige Zellen im Mechanismus der N atur der 
Vernichtung entgehen und zur Erhaltung der Art dienen 2)." 

Nun hat sich aber gezeigt, daB auch Zellen, denen Chromosomen oder 
sonst ein Teil des Kerns fehlt (KUEPPERS), sich regenerieren konnen. Es 
kann unter Umstanden auch ein einziges Chromosom die Potenz haben, 
das Ganze zu regenerieren; ferner ist von verschiedenen Seiten beobachtet 
worden, daB auch im Protoplasma auBerhalb des Kerns Potenzen vor
handen sind, die dem Bauplan angehoren (z. B. KRAUS). BUSSE, MARCHAND, 
GRAWITZ lassen, gestutzt auf gar nieht ober£lachliche Untersuchungen, 
ganze Zellen aus kernlosem Material, sogar aus Bindegewebefasern ent
stehen. lch weiB nicht, inwieweit sieh diese Behauptungen bewahren 
werden, aber solehe Tatsaehen lieBen sich leicht verstandlich machen, 
wenn man an die Engramme im Zentralnervensystem denkt. Auch 
da haben wir ganz diffuse Lokalisationen wenigstens innerhalb der 
eigentlich zentralen Funktionen. Dennoch finden wir nach der gluck
lichen Auffassung v. MONAKOWS "Foci" fur bestimmte Funktionen, d. h. 
Stellen, die aus irgendeinem Grunde fUr die Funktionen so wichtig sind, 
daB diese durch Verletzung der Stelle geschadigt, ja (vorubergehend) ganz 
verhindert werden konnen. So werden wir uns wohl die Lokalisation des 
Bauplanes vorstellen duden, wenn man bestimmte Chromosomen, und 
sogar in diesen wieder bestimmte Teile, mit den einzelnen Genen in Zu
sammenhang bringt, oder aus einzelnen Teilen des Zellprotoplasmas be
stimmte Korperteile entstehen laBt, und dennoch von diffuser Lokali
sation und Ubiquitat der Lebformel spricht. Jeder kleine Teil besitzt 
potentia die ganze Lebformel, kann sie aber nicht unter allen Umstanden 
aktuell werden, einen Organismus erzeugen oder lei ten lassen. Welche 
von den Partialdispositionen im einzelnen Teile aktuell werde, also an 
diesem Ort ihren Fokus finde oder uberhaupt daselbst wirksam werde, 
bestimmt die Konstellation, das Verhaltnis der Teile unter sich, die Ge
samtpsychoide. Wird die Konstellation geandert, eine fruhembryonale 

1) Eine gewisse Schwierigkeit konnte der Vorstellung vom vollstandigen Bauplan in 
jeder Zelle das Verhalten der Explantate bereiten, wo jede Zelle, ohne sich durch neue 
Organe zu erganzen, sich vermehrt. Die Organstiickchen suchen da nicht selbstandig ein 
Ganzes zu bilden; es sieht eher aUB, wie wenn sie den Ans chI u Ban ein Ganzes suchen woll
ten. Die Experimentesind aber soneu, daJ3noch vieles kennenzulernen ist, bis man aus ihnen 
in dieser Richtung Schliisse ziehen kann. Immerhin formen sich Epithelien zusammen mit 
Bindegewebe zu driisenartigen Gebilden, wahrend sie, isoliert, ungeformte Kliimpchen 
bilden. 

2) H"ERTWIG, 0.: S. 552. 
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Gehirnzelle an eine Stelle versetzt, wo Raut entstehen muB, so wird ihre 
Hautdisposition aktuell, die Gehirndisposition latent. Fiir gewohnlich 
gehorcht das Zellplasma den Dispositionen seines Kernes, speziell der 
Chromosomen; fehlen diese oder sind sie wie im kernlosen Seeigelei 
durch die nur halbe Garnitur eines Spermatozoons ungeniigend regiert, so 
setzen sich die Tendenzen das Plasma.s teilweise durch. (Diese letzten Satze 
sind wegen der viel zu geringen exp3rimentellen Unterlagen, die nament
lich formulieren sollten, wo das zutrifft und wo nich t, sehr hypothetisch. 
Sie scheinen aber alles mir Bekannte iiber diese Verhaltnisse am besten zu
sammenzufassen, und durch die Analogie mithirnphysiologischen Tatsachen 
ist doch wohl wenigstens die Moglichkeit eines solchen Zusammenhangs be
wiesen). Wenn man nicht AnstoB daran nimmt, daB die Distanz zwischen 
einzelnen Bienen und der Einheit des Stockes eine viel groBere ist als die von 
einem Teil einer Zelle oder des Korpers zu einem andern, so kann vielleicht 
das Bild von der Bienentatigkeit eine Art Vorstellung von den Verhaltnissen 
geben: 1m Stock besteht eine strenge und sehr weitgehende Arbeitsteilung. 
Wenn aber nur einzelne Arbeiter mit der Konigin zusammen sind-, so be
sorgen sie aIle notwendigen Geschiifte. Oder, was vielleicht in gewisser Be
ziehung mehr den biischen Verhaltnissen entspricht: das kleinste Stiick
chen eines Magneten ist auch ein Magnet mit allen seinen Eigenschaften, 
nur ein schwacher. 

v. MONAKOWS Horme ist etwasAhnliches wie unsereLebformel. Aber sie ist nach 
des Autors eigenen Worten ein metaphysischer Begriff. In ihm liegen Annahmen, 
die weiter gehen als notig und noch zu beweisen waren. Es solI eine Welt
horme, die eine Absicht hat, geben; die Individualhorme solI eine Emanation der
selben sein. Unsere Lebformel ist die Abstraktion aus einer Summe von Beob
achtungen der organischen Welt und hiitet sich, dariiber hinauszugehen. 

Die Lebformel ist also eine vereinheitlichte Gruppe von funktionellen 
Dispositionen, die wir nur mit den Engrammen des Rindengedachtnisses 
vergleichen konnen. Sie hat ein zukiinftiges "Ziel", einen "Zweck" der 
Betatigung: die Erhaltung des Lebens unter verschiedenen Umstanden. 
Wie das zu erreichen ist, zeigt ihr die Vergangenheit, oder "schlieBt" 
sie aus der Erfahrung vermoge des Gedachtnisses der Korperfunktionen. 
Wenn sie seIber einen Zweck in sich enthalt, und wenn sie nach MaBgabe 
der Verhaltnisse zweckmaBig, d. h. lebenerhaltend sich andern kann, so 
bedeutet das nicht, es sei auch ihre Entstehung ein Produkt einer (be
wuBten) Absicht, oder eines (unbewuBten) Zweckes. Sobald etwas lebt, 
sei es entstanden wie es wolle, so muB es eine solche ZweckmaBigkeit 
aus sich heraus entwickeln (so gut wie alles nicht Lebende, das existiert, 
in einer Art relativem inneren Gleichgewicht sein muB. Relativ ist iibrigens 
jedes Gleichgewicht, das wir gewohnlich nicht als relativ bezeichnen, 
weil es kein absolutes gibt; alles ist in Wandlung; im Sonnensystem be
steht ein Gleichgewicht, von dem wir aber wissen, daB es - fUr unser 
ZeitmaB - ganz langsam einem andern Zustand zustrebt, in dem die 
Planeten in die Sonne gefallen sein werden). 

Eine Lebformel, die aIle einem lebenden Organismus in seinen Teilen 
·oder seiner Gesamtheit moglichen Reaktionen enthalt, die in jedem 
kleinsten Teil die Vorgange beeinfluBt und si!Jh von ihnen beeinflussen 
laBt, muB natiirlich etwas hochst Kompliziertes sein. Wir haben aber in 
der analogen Tatigkeit des Gehirns Komplikationen, die zwar wohl nicht 
ganz so groB, aber doch fUr uns ebenso uniibersehbar sind, und die 
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Funktion der Lebformel wird kaum komplizierter sein als die eines ma
teriellen Raumteilchens, das die von allen Seiten kommenden Licht
strahlen geradlinig weitergibt. 

VI. Die Gene. 
"Gene" ist uns zunachst nichts als ein Wort, das die wenigen Daten zusammen

faBt, die wir von den im Keirn liegenden Tendenzen zur Entwicklung der einzelnen 
Eigenschaften wissen, in gleicher Weise, wie die Bezeichnungen "Atom", "Molekiil", 
"Elektron", zu unserem 'Vissen nichts hinzufiigen, sondern nur das zusammen· 
fassen, was uns AnlaB gegeben hat, die darunter verBtandenen Begriffe zu bilden. 
"Engramm" ist nichts anderes als der Ausdruck fiir die Veranderung, die wir nach 
Erlebnissen in der Psyche, iW Zentralnervensystem und im Korper annehmen 
miissen, weil wir Summation, Ubungswirkung und auf gewisse Reize Wiederholung 
des Vorganges in gleicher oder ahnlicher Form beobachten. Auch Vorstellungen 
wie die von der paarweisen Anordnung der Gene sind natiirlich nur als vorlaufige 
Symbole gewisser Tatbestande aufzufassen. 

Wir haben bis jetzt wahllos Entwicklung aus angeborener Anlage, 
Regeneration und die iibrigen physiologischen Funkti"onen unter den 
namlichen Gesichtspunkten betrachtet, und nirgends sind wir deshalb 
an irgendeine Schwierigkeit gestoBen, die uns auf einen prinzipiellen 
Unterschied zwischen dies en LebensauBerungen aufmerksam gemacht 
hatte. Die Regeneration tut dasselbe wie die phylische oder individuelle 
Entwicklung; die Ersetzung der Linse geht auf den namlichen Wegen 
vor sich wie die urspriingliche Entstehung derselben; das in einen Kiefer
fuB umgebildete Bein gewisser Decapoden regeneriert sich zunachst 
als eine Art Gangbein und verwandelt sich, die Onto- und Phylogenie 
nachahmend, erst im Verlaufe der spateren Hautungen in den Mundteil; 
durch Farbenein£luB in ihrer Pigmentierung veranderte Eidechsen re
generieren Hautstiicke zuerst in der urspriinglichen Farbung, die nach
traglich in die neue verandert wird; Heuschreckenfiihler, die ja aus 
Beinen entstanden sein sollen, regenerieren sich unter bestimmten Um
standen in Form eines Beines; das Ziel der Regeneration ist die namliche 
Korperform und Funktion wie das der phylischen und ontischen Ent
wicklung; die Sexualhormone des andern Geschlechts kehren bei aus
gebildeten Vertebraten funktionell die Richtung des Sexualtriebes urn, 
anatomisch die nicht schon fixierten sekundaren Geschlechtsmerkmale, 
und suchen in der Entwicklung den Embryo dem andern Geschlecht an
zugleichen (Zwicke). - Schon daraus bekommt man den bestimmten 
Eindruck, daB nicht nur die Potenz im allgemeinen, sondern der han
delnde Mechanismus bis in aIle Einzelheiten in den beiden Lebfunktionen 
der individuellen Entwicklung und der Regeneration der namliche sei. 
Man hat deshalb die Regeneration aus Stiicken eines Tieres geradezu als 
ungeschlechtliche Vermehrung bezeichnet. Es sind auch FaIle bekannt, 
wo die Regeneration der Fortp£lanzung so ahnlich sieht, daB es kaum 
moglich wird, die Identitat der beiden Vorgangen zugrunde liegenden 
KrMte zu bezweifeln, indem isolierte Somazellen geradezu den regular en 
Weg zum fertigen Organismus einschlagen. Bei der Ascidia clavellina 
kann der Kiemenkorb sich in der gewohnlichen Weise regenerieren, aber 
auch "seine Organisation vollstandig zuriickbilden, bis er eine weiBe 
Kugel darstellt, welche nur aus zwei den Keimblattern entsprechenden 
Epithellagen mit Mesenchym dazwischen besteht, und sich dann, nach 
einer gewissen Ruheperiode, zu einer neuen Ganzorganisation von Cla-
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vellinaexemplar umbilden, also nicht etwa wieder bloB zu einem Kiemen
korb, sondern zu einer selbstandigen Ascidie. Selbst Bruchstiicke des 
Kiemenkorbes liefern wieder eine vollstandige Clavellina" (KRAUS S. 97). 
Eine Andeutung davon sieht man auch bei Schwammen, die sich in 
einzelne Zellen zerteilen lassen. Es kriechen dann mehrere Zellen zu
sammen und entwickeln sich ahnlich wie bei der Fortpflanzung wieder 
zu neuen Schwammindividuen (KOSCHELT). In den Metamorphosen der 
normalen Entwicklung werden oft ganze Organe eingeschmolzen und dafUr 
neue aus bisher unentwickelten Keimen gebildet, so z. B. beim Schmetter
ling, der folglich in manchen Beziehungen nicht die umgewandelte Raupe, 
sondern der spater fertige Zwillingsbruder der Raupe ist. Wenn das 
Planarienstiick die fUr das vorhandene Material zu groBen Organe oder 
Organstiicke teilweise einschmilzt und daraus neue von den neuen Ver
haltnissen angemessener GroBe bildet, so ist das eine Art Neuaufbau des 
Individuums. Werden Schmetterlinge oder Coloradokafer wahrend der 
Entwicklung abnormen Warmegraden ausgesetzt, so bekommen sie in 
bestimmter Richtung 1 ) abweichende Farbungen. In der namlichen 
Richtung verandern sich aber auch die Nachkommen, wenn die Warme 
oder Kalte in einem bestimmten Entwicklungsstadium auf die Keime 
einwirkt 2). Wenn die namliche Ursache zwei so komplizierte Dinge wie 
die Lebformel des sich entwickelnden Soma und die Gene des sich ent
wickelnden Keimes in der gleichen Weise beeinflussen kann, so ist der 
SchluB doch auBerst wahrscheinlich, daB die heiden Mechanismen einander 
gleich seien. Auch rein theoretisch kommen wir ohne die namliche Identi
tatsvorstellung kaum aus: Wir konnen ja mit dem besten Willen keine 
Grenze zwischen der Gesamtheit der Gene und dem Bauplan des Korpers 
konstruieren. Kann das, was im Zweizellenstadium jede Blastomere, 
wenn sie isoliert wird, sich zu einem ganzen Lebling entwickeln laBt, 
etwas anderes sein als das, was eine Stunde vorher das einzellige Ei die 
namliche Richtung einschlagen lieB? Und wenn spater nach vielen Tei
lungen die Keimzellen sich von den Somazellen unterschieden haben, 
und die letzteren bei vielen Tieren und bei einer groBen Zahl von Pflanzen 
die Fahigkeit haben, das gleiche zu tun wie zwei kopulierte Keimzellen, 
d. h. einen ganzen Lebling zu erzeugen, so scheint mir die Vorstellung 
einfach unmoglich, daB das, was wir bei dem Soma im ganzen und in 
seinen Teilen als Bau- und Funktionsplan, als Lebformel, tatig sehen, 
etwas anderes sei als der Bau- und Funktionsplan in der Keimzelle, den 
wir als Summe der Gene bezeichnen. 

Es gibt aueh Ubergange von der einfaehen Zweiteilung des protozoisehen Indi
viduull1s zu der ll1etazoisehen Spezialisierung einer besonderen Keill1bahn. Schon 
die Amobe teilt sieh nieht in zwei gleiehe Teile, sondern sie sWBt eine Toehter
zelle ab, die damn kenntlieh ist, daB sie keine Vakuole enthalt, sondern sie erst 
naehtraglieh bilden muB, wahrend die vorher bestehende unteilbare Vakuole eine 

1) Extreme Grade von Wiirme Uild K}ilte haben pinander gleiche Wirkung ebenso wie 
andere die Vitalitat herabsctzende Einfliisse (z. B. Ather, FISCHER). Charakteristische 
Verschiedenheit der Warme- und Kaltereaktionen scheint nur bei Temperaturen innerhalb
einer mittleren Zone vorzukommen. 

2) Es ist iibrigens noch gar nicht ausgeschlossen, daB die Temperatur eigenthch nur 
auf den Karper wirkt und daB dieser die Keime sekundiir beeinfluBt, ob er nun selbst die 
neue Farbung angenommen habe oder nicht. Die ganze im Text erwahnte Auffassung 
ist ja nur deshalb geschaffen worden, urn die Vererbung vom Soma erworbener Eigen
schaften nicht annehmen zu miissen. Fiir unsere Folgerung ware natiirlich das zweite 
Verhalten eine unangreifbare Grundlage, wenn es sich sicherstellen lieBe. 
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direkte Fortsetzung des Muttertieres bleibt. Bei Rhizopoden behalt das eine Tier 
die Schale, das andere muB eine neue bilden; bei Alacanthiden haben die Tochter 
die Skelettrohren sich seIber zu schaffen, nachdem sie sich auf die GroBe des er
wachsenen Tieres heraufgefUttert haben. 

Bei hypotrichen Infusorien werden die auBeren Organe vor der Teilung zuriick
gebildet und nach der Teilung von jeder Tochter neu entwickelt und zwar ohne 
Riicksicht auf die Stellen, wo sie friiher saBen. Vererbt wird in dieser Hinsicht 
wie im Keime der Metazoen nur der Bauplan, die Anlage in der iiberlieferten 
Weise fehlende Wimperorgane zu schaffen. 

Auch innerhalb der Einzelligen muB es einen Nachrichtendienst geben wie 
zwischen den ein Metazoon bildenden Zellen. Wir sind zwar leicht geneigt, es als 
selbstverstandlich anzusehen, daB ein Stiick einer Zelle sich wieder zu einem Ganzen 
ausbildet, indem wir uns die Zelle ohne genaue Vorstellung als eine gleichmiiBige 
.aber teilbare Einheit denken; schon die Erfahrungen des einen Teils einer Zelle in 
Reiz- und Nahrungsaufnahme sind indessen nillht die gleichen wie die eines an
deren Teiles; da die Zelle trotzdem einheitlich reagiert, mussen diese verschie
denen Funktionen irgendwie in eine Gesamtwirkung zusammenflieBen, ganz wie 
bei einem Vielzeller. Und gerade in der Embryologie wissen wir, daB, ganz abge
sehen von Kern und Chromosomen, die verschiedenen Teile des Protoplasmas iiber
haupt verschiedenartig sind. Und doch konnen sie zusammen arbeiten und, wenn 
notig, sich nach dem allgemeinen Plan erganzen. Um nun einen prinzipiellen Unter
schied zwischen diesem intracellularen Nachrichtendienst von dem intercellularen 
der Metazoen anzunehmen, dazu geben uns die Tatsachen keinen Anhaltspunkt; 
im Gegenteil, der eine kann doch wohl nur die Fortsetzung des andern sein. 

Wir sehen noch an manchen Orten Funktion des Soma, anatomische 
Gestaltung des Soma und ererbte Gestaltung ohne Grenze ineinander 
iibergehen. Beispielsweise erweitern und verengern sich die GefaBe 
funktionell nach dem Blutbedarf ihres Versorgungsgebietes. Wird der 
durchschnittliche Blutbedarf dauernd verandert, so paBt sich das Ge
faBkaliber und die ganze Struktur der GefaBwand den neuen Bediirf
nissen anatomisch an. Und funktionell und anatomisch ist in der Ent~ 
wicklung die ganze Organisation des GefaBapparates zum voraus in 
genau gleicher Weise eingerichtet. So ist es mit den Knochenbalkchen1 ) 

und Knochenformen, die sich im selbstandigen Soma streng nach dem 
Bediirfnis gestalten, mit moglichst geringem Material moglichst groBe 
mechanische L~istung zu erzielen, und im Embryo nach dem namlichen 
Prinzip im Hinblick auf die normalerweise zu erwartenden Anspriiche an 
Druck- und Zugfestigkeit gebildet werden. An beiden Orten wird die 
Gestalt durch die Funktion bedingt - wahrend der Entwicklung durch 
die vergangene und zukiinftige, im tatigen Organismus durch die gegen
wartige. Die fertige Oberhaut reagiert auf Druck mit Verdickung - da 
wo Druck zu erwarten ist, wie an der FuBsohle, bildet schon der Embryo 
dickere Haut und starkere Neigung, in dieser Weise auf Druck zu reagieren 
(LEOHE). Eine bestimmte chronische Muskelanstrengung (z. B. Graben) 
laBt die betreffende Muskelgruppe beim Individuum starker werden 
in gleichem Sinne wie Tiere, die zu graben pflegen, diese Muskeln an
geboren besonders stark besitzen. 

Klar zeigt sich die Identitat von angeborenen Mechanismen und 

1) Gerade an den KnochenbaIkchen hat man zeigen wollen, daB eine prinzipielle 
ZweckmaBigkeit nicht existiere; stehen die Balkchen schief zwischen zwei Lamellen, die 
gegeneinander gedriickt' werden, so sollen die durch den Druck erzeugten Tendenzen zur 
Verkleinerung der beiden spitzen Winkel als Reiz wirken, auf der Scheitelseite zum Ab
bau, auf der Winkelseite ZUlli Aufbau von Knochensubstanz. Warum nicht 1 Aber daB 
-durch !ien Druck von einer Unendlichkeit von Moglichkeiten gerade dieser Reiz erzeugt 
wird, und daB die dazugehorige R3aktion die Knochenbalkchen gerade in die giinstigste 
Form und Stellung bringt, das ist eben die ZweckmaBigkeit der organischen Funktion. 
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aktuellen Vorgangen im Zentralnervensystem. Wenn sich das Indivi
duum auf einen bestimmten Reiz eine Handlung vornimmt oder ange
w6hnt, so entsteht ein automatisch reagierender Apparat, der sich von 
einem angeborenen Reflexapparat nur durch seine individuelle Entstehung 
und Ausschaltbarkeit unterscheidet. In den Assoziationsreflexen PAW
LOWS verbinden sich, yom Gedachtnis festgehalten, individuelle Erfah
rungen mit alten Reflexen, in den ganzen Mechanismus eingreifend und 
ihn verandernd, und BERSOT hat gezeigt, daB iiberhaupt jeder Reflex 
eine Mischfunktion von phylisch ererbten, individuellen aus der ver
gangen Erfahrung stammenden und aktuellen Einfliissen ist, die erst 
in ihrer Gesamtheit den Reflex gestalten. Dieses in eine neue Einheit 
ZusammenflieBen phylischer und individueller Nervenvorgange ist nur 
denkbar, wenn beide prinzipiell identisch sind. Ganz gleich verhalt es 
sich mit den Instinkten. 

Vielleicht ist auch folgende Uberlegung nicht ganz wertlos: Die Le bformel des 
ausgebildeten Organismus ist unzweifelhaft vererbt. Sie steckt in jeder Somazelle. 
Aber auch in jeder Keimzelle steckt eine Lebformel, die wir zwar Summe der Gene 
nennen, aber von der Soma-Lebformel nicht unterscheiden konnen. Jedenfalls miiBte 
die sich vererbende Soma-Lebformel auch in der Keim-Lebformel irgendwie (als ein 
Gen oder eine Gruppe von Genen) enthalten sein. Dann finden wir aber nichts, 
was neben diesen Lebformel-Genen noch vorhanden sein miiBte, da alle bekannten 
Potenzen schon in der Lebformel sit zen. Und daB die Lebformel in den Keimzellen 
in einer andern ("embryonaleren ") Gestalt (als Gen) vorhanden sein sollte, fiir diese 
Annahme liegt auch nicht der leiseste Grund vor - auBer das unbewiesene und 
hochst wahrscheinlich falsche Axiom, daB die Potenzen des Keimes etwas prinzipiell 
anderes seien als die des Somas. 

So hat KRAUS gewiB recht, wenn er sagt: "die parallele Beeinflussung 
von Idioplasma und Soma macht im Lichte der Tatsachen der inneren 
Sekretion keine grundsatzlichen Schwierigkeiten mehr, es ist eine wechsel
seitige Induktion der Elemente (Prozesse) des vitalen Systems. Der 
Gegensatz zwischen somatischer Induktion der Geschlechtszellen und paral
leler Beein£lussung verliert die einstige Scharfe. So verstehen wir auch 
das LAMARcKsche Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften". 

Der Unterschied zwischen Keimzellen und Somazellen 
liegt also zunachst gar nicht in der Mo.glichkeit der Fort
p£lanzung auf der einen Seite und Fehlen derselben auf der 
andern, sondern in dem Bediirfnis des Keirns, sich zur Ent
wicklung mit einem andern Keirn zu verbinden, wofiir die 
Reduktion der Chromosomen der sichtbare Ausdruck ist. 

VII. Gediichtnis. 
Die beschriebenen psychoiden Funktionen waren undenkbar ohne 

eine Eigenschaft, die wir nicht anders als mit dem den rindenpsychischen 
Verhaltnissen entnommenen Namen des Gedachtnisses bezeichnen 
k6nnen. Wir miiBten daraus auf die Existenz eines biischen Gedachtnisses 
schlieBen, auch wenn wir es direkt nicht beobachten wiirden. Ein har
monisches Zusammenarbeiten der einzelnen Funktionen ist ja nur m6g
lich, wenn die Rich tung einer bestimmten Entwicklung oder Funktion, 
nicht bloB der Stand derselben in jedem Momente allen Teilen bekannt 
ist. Der namliche Durchgangsstand der Lunge muB Einatmung oder 
Ausatmung aus16sen, je nachdem er Durchgang einer Erweiterungs
bewegung oder einer Verengerung ist. Urn eine Pfanne zu bilden, geniigt 



60 Gedachtnis. 

es nicht, daB die Zelle a weiB, in welchem Entwicklungsstadium und 
in welcher Lage in einem gege benen Moment die Zelle b sei; die 
namliche Stellung hat fUr die Art der Reaktion der Zelle a eine ganz 
andere Bedeutung, wenn Zelle b von links gekommen ist und nach rcchts 
geht, als wenn ihre SteHung der Durchgangspunkt fUr eine andere Be
wegung ist. Die Z811e a muB sich auch gegen momentan gleiche chemische 
Einfliisse der Zelle b ganz anders wehren oder mit anderer Energie der
selben behilflich sein, je nachdem die chemische Produktion der Zelle b 
im Abnehmen oder Zunehmen istI). So mit allen andern Funktionen. 
Die Reaktion auf einen zeitlichen Querschnitt der Vorgange - nur Vor
gange, nichts Ruhendes gibt es da - k6nnte nur zu einem Chaos fUhren, 
da im nachsten Moment wieder eine andere Reaktion verlangt wiirde, 
die keine Riicksicht auf die vorhergehenden (und damit auf die nach
folgenden) nehmen k6nnte. Der Organismus muB auf Verande
rungen und ihre Richtungen reagieren, die Vergangenheit 
muB also kiirzere oder langere Zeit in der Gegenwart fort
leben, d. h. es muB Gedachtnis existieren. FiiI' etwas Wahr
nehmendes oder Reagierendes, das nicht wenigstens zwei (zeitliche) 
Momente in eine Einheit zusammenfaBt, gibt es weder Bewegung noch 
Veranderung noch Richtung von Bewegung und Veranderung. 

Wem das nicht selbstverstandlich ist, der liest vielleicht die etwas ausfiihrlichere 
Darstellung in der "Naturgeschichte der Seele". Hier mag ein Beispiel der Ver· 
anschaulichung dienen. Der Astronom, der einen kurzen Blick in sein Fernrohr 
tut, ist in gewisser Beziehung wie ein Mann ohne Gedachtnis. Er sieht nicht, daB die 
Sterne sich bewegen. Sie haben fiir ihn weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft. 
Erst wenn er mit Hilfe seines Rindengedachtnisses oder der Engraphie der photo
graphischen Platte ein Stiick ihrer Bahn verfolgt hat, kann er nach Analogie des 
beo bachteten Stiickes die Bahn zuriick in die Vergangenheit und vorwarts in die Zu
kunft berechnen. Oder: Eine Schwalbe mochte eine fliegende Miicke erreichen; sie 
nimmt vermoge ihres Gedachtnlsses mehrere Momente des Miickenfiuges als eine 
Einheit, als Bewegungsrichtung und Schnelligkeit wahr; sie kennt auch ihre eigenen 
Bewegungen und Bewegungsmoglichkeiten und kann daraus auf den Ort, wo die 
Miicke und ihr Schnabel zusammentreffen konnen, schlieBen und darnach ihren Flug 
richten. Wenn aber zwei Korper ohne Gedachtnis zusammenkommen "mochten", 
vielleicht infolge der Anziehung, so entstehen Schwierigkeiten. Sie konnen einander 
nur dann direkt erreichen, wimn sie relativ zueinander nicht in einer von der Verbin
dungsgeraden abweichenden Bewegung sind. 1st aber einer im Verhaltnis zum 
andern in Bewegung, wenn die Anziehung wirkt, und diese Bewegung hat nicht 
die Richtung der Verbindungslinie der Korper, so ist eine direkte Annaherung 
unmoglich. Es erfolgt eine Zentralbewegung, indem bei der nicht ganz schmalen 
Zone, wo sich ein Gleichgewicht zwischen Anziehung und urspriinglicher Bewegung 
ausbildet, der eine im Verhaltnis zum andern eine elliptische Bahn beschreibt, oder, 
auBerhalb der Gleichgewichtszone, in einerSp:rale sich dem andern nahert oder sich 
von ihm entfernt. 

DaB die physiologischen Funktionen Gedachtnis be
sitzen, und zwar Gedachtnis unabhangig vom spezialisierten Gedachtnis-

1) lch weiB wohl, daB man sich ahnliche VOl'gange auch ohne Gedachtnis vorstellen 
konnte - aber nur in ganz einfacher Form. Wenn der Korper A, der hin- lmd hergeht, 
den Korper B nach sich zieht, so wird er ihn an dem niimlichen mittleren Ort das eine Mal 
hin- und das andere Mal herbewegen, weil B immer hinter ihm iEt. Es kann auch um
gekehrt die niimliche Hebelstellung eine Lokomotive immer vorwarts gehen lasser_ trotz 
verschiedener SteHung der Kolben. Solche einfache Verhaltnisse gibt es aber im Organi
schen selten oder gar nicht; immer ist eine ganze Situation das Ausschlaggebende (At
mungsphase; Stadium einer Pfannenbildung im Verhiiltnis zum Ziel der fertigen Pfanne; 
Ausgangsstellung des Beines im VerhaHnis zum Ort des Reizes beim Wischreflex des Frosches 
usw.), und in diesen Situationen ist der zeitliche Faktor nicht nur immer vorhanden, sondern 
auch wichtig. 
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apparat der Hirnrinde, ist auch sonst bekannt. Das Ruckenmark, die 
gefaBregulierenden Apparate, sogar periphere Nerven lassen Bich im 
Sinne fruherer Erfahrungen beeinflussen, aber auch nervenlose Tiere 
wie Infusorien benutzen fruhere Erlebnisse zur Abkurzung der Nahrungs
Buche oder Bonst zur Verbesserung ihrer Reaktionen. Der Organism us 
"gewohnt sich" an qualitative und quantitative Nahrungsanderungen, 
in der SchweiBsekretion und in seinen vasomotorischen Reaktionen an 
lokale und allgemeine Hitze oder Kalte. Das chemische Gedachtnis des 
Korpers o££enbart sich z. B. in der erworbenen Immunitatl) (und Ana
phylaxie). Die Funktionen des Korpers lassen Bich in dieser Beziehung 
von denen des Nervensystems nicht unterscheiden, und diese wiederum 
sind, auch wenn sie auf angeborenen Apparaten spielen (Reflexe, In
stinkte), gleichartig den auf Gedachtnis beruhenden Funktionen der 
Rinde, der bewuBten Psyche. Auch bei Pflanzen findet man mnemische 
Nachwirkungen, z. B. ~ach kunstlicher Veranderung des Bewegungs
rhythmus von sich nachts schlieBenden Blattern oder bei wiederholten 
phototropischen Beeinflussungen, die ausgiebiger werden als die ersten. 

Weitere Beispiele zu haufen halte ich fUr unnotig, besonders da 
SEMON in seiner Mneme die Existenz des biischen Gedachtnisses schon 
langst dargetan hat, wenn auch nicht aIle seiner Beispiele fUr sich ge
nommen schlii'Ssig sind. Dagegen mochte ich darauf aufmerksam machen, 
daB fUr diejenigen, die meine Au££assung der Psyche teilen, der SchluB 
aus den der Psyche gleichen Reaktionen der Organismen auf Gedachtnis 
selbstverstandlich und zwingend ist. Fur andere lage allerdings in dieser 
letzteren Ableitung eine Petitio principii. Wir haben schon angedeutet und 
werden noch weiter sehen, daB in den biischen Funktionen Abstraktionen 
gemacht werden ganz wie von der Psyche; dazu sind erworbene Relikte 
von Erfahrungen aus verschiedenen Zeiten notig, die zu einer Einheit 
bestimmter Art verarbeitet werden. Wir sahen, daB etwas wie eine Idee 
die biischen Aktionen leitet; auch das setzt wieder Gedachtnis voraus; 
denn die Idee muB durch Erfahrung gewonnen sein. Das, was durch den 
Ausdruck der "Idee" von CORNING und andern bezeichnet wird, und ebenso 
die ausgesuchte ZweckmaBigkeit und Zielrichtung alles biischen Geschehens 
lassen sich auf eine natiirliche Weise nur aus der Erfahrung erklaren, 
ganz genau wie die Zielgerichtetheit und ZweckmaBigkeit unserer Denk
operationen, denen ja kein anderes Material zur Verfugung steht als das, 
das aus den Sinnen stammt. Das ist es ja auch, was den einfachen Be
obachter schon instinktiv und den Naturwissenschafter und Philosophen 
in klarer Uberlegung seit den Zeiten des ARISTOTELES immer wieder ver
anlaBte, unter irgendeinem Namen eine Korperpsyche anzunehmen. 
Wir erinnern uns auch daran, daB wir die Komplikationen und Ab
stufungen des biischen Geschehens, die sich [chon in einem einfachen 
Wischreflex des Frosches ausdrucken, niemals durch zufallige Kom
bination molekularer Krafte erklaren konnen, und nirgends eine Analogie 
dafUr finden als im Psychischen. Dieses aber ist eine Funktion des Gedacht
nisses. So kann man die Anwendung des Gedachtnisbegri££es auf die 
Physiologie inkl. Phylogenie nur dann ablehnen, wenn man denselben 
anders umgrenzt, als wir mit manchen andern es tun (namentlich die 

1) Natiirlieh ist das, was sieh unmittelbar in diesen Vorgangen auBert, etwas Chemiseh· 
Stoffliehes; ieh kann aber nicht anders als mir vorstellen, daB die dauernde Neigung zur 
Bildung dieser Stoffe auf irgendeiner Art Gedachtnisvorgang beruhe. 
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bewuBte Qualitat hineinbringt). Die Tatsachen zwingen aber den Natur
wissenschafter zur Zusammenfassung unter einem Gesichtspunkt, den 
zuerst HERtNG angegeben hat. 

Der Begriff des Gedachtnisses ist der Psychologie entnommen. Was 
fiir eine Berechtigung haben wir nun, ihn auf die Korperverhaltnisse zu iibertragen'l 
oder inwiefern ist das angangig~ Ein Gedachtnis als Ursache oder Ausdruck der 
Tatsache, daB "man sich erinnert", daB etwas Vergangenes wieder "im BewuBt
sein auftaucht", kommt natiirlich hier nicht in Betracht. Wir kiimmern uns hier 
nicht darum, ob es in der Psychoide ein "man" oder gar ein BewuBtsein (BewuBt
heit) oder beides zusammen als eine bewuBte Person gebe. Wer irgend etwas wie 
"bewuBt werden" oder "bewuBt sein" an den Begriff kniipft, fiir den ist ein Ge
dachtnis auBerhalb der Psyche ein hOlzernes Eisen. In unserem Zusammenhang 
ist nicht nur das BewuBtsein etwas Nebensachliches, sondern wir werden in der 
Biologie iiberhaupt durch die Tatsachen geradezu gezwungen, die Begriffe nach 
ganz anderen Kriterien abzugrenzen: Das rindenpsychische und ganz allgemein 
das zentralnervose Gedachtnis haben folgende biologisch wesentlichen Eigen
schaften: Ein Erlebnis <Empfindung oder Handlung) setzt eine dauernde Ver
anderung, die den Organismus zu wichtigen Leistungen befahigt: 1. Sie erlaubt auf 
bestimmte Anregungen einen Wiederablauf des friiher Erlebte:p. in gleicher Form 
(die namliche Bewegung oder Handlung) oder in einer nur ahnlichen Ersatzform 
(z. B. als Vorstellung statt ~Wahrnehmung); 2. die Wiederholung eines Erlebnisses 
erhoht die l\foglichkeit des Wiederablaufs und prazisiert diesen; 3. daraus folgt 
erstens eine Ubungsfahigkeit im weitesten Sinne (wenn das Erlebnis in einer spon
tanen oder reaktiven Handlung besteht), und zwei~ens Summation von unter
schwelligen, an sich unwirksamen Reizen bis zur Uberschreitung der Schwelle 
(wenn es sich urn einen Reiz, d. h. eine Einwirkung handelt, die irgendeinen Erfolg, 
eine Wahrnehmung, eine Reaktion erzeugt. Ausfiihrlicher in der Naturgeschichte 
der Seele). Der biologische Begriff des Gedachtnisses umfaBt nicht nur alle unter 
1-3 genannten Leistungen, sondern er ist bloB dann richtig erfaBt, wenn man sich 
dariiber klar ist, daB es sich dabei eigentlich nicht urn drei verschiedene selbstandige 
Leistungen des Gedachtnisses handelt, sondern urn eineeinzige einheitlicheLeistung, 
die nur fUr unseren analysierenden Verst and drei verschiedene Aspekte hat. 

1m Organismus fan den wir wie in der Psyche: Summation von unter- und 
oberschwelligen Reizen bei Reflexen und allen moglichen Reakt~.onen des Korpers; 
immer leichteren Ablauf von wiederholten Tatigkeiten, d. h. Ubung, und damit 
auch "spontane" Wiederholung, also Wiederholung einer Handlung auf Assoziation 
(Infusorie,oben). Was zu fehlen scheint, ist nur die Konstatierung der BewuBtheit 
der Erinnerung und die Verwandlung von Wahrnehmungen in Vorstellungen. In 
diesem Zusammenhang ist das ganz belanglos. Das, was vorhanden ist, entspricht 
dem biologischen Begriff des Gedachtnisses, der die namlichen Eigenschaften der 
Rindenpsyche und der Korperpsyche umfaBt. 

Nach aHem miissen wir also annehmen, daB, was lebt, auch ein Ge
dachtnis besitzt, und man hat seit HERING ganz richtig vom "Gedacht
nis der lebenden Materie" gesprochen. Wir haben auch oben angedeutet, 
daB sich manche niederen zentralnervosen Vorgange nicht von mnemi
schen abgrenzen lassen, daB sie mit psychisch-mnemischen in eine Einheit 
zusammenflieBen, mit andern Worten, unter allen uns bekannten Ge
sichtspunkten sich als etwas Mnemisches erweisen. So sind die Reflex
mechanismen als solche nicht zu unterscheiden von automatisch ge
wordenen mit BewuBtsein eingeiibten Tatigkeiten 1); sie lassen sich wider
spruchslos als phylisch eingeiibte Gedachtnismechanismen auffassen. 

Dadurch unter anderm werden wir genotigt, das Gedachtnis nicht 
mit den Erfahrungen und dem Leben des Individuums zu begrenzen. 
1m Gedachtnis der lebenden Substanz laBt sich durch die ganze Ent
wicklungsreihe zuriick bis zum ersten erkennbaren Leben keine Grenze 

1) Siehe Naturgeschichte der Seele S.278 oder BLEULER: Gelegenheitsapparate und 
Abreagieren. Zeitschr. f. Psychiatrie 1920. 
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finden oder nur vermuten. Und in unsern oben umschriebenen Gedacht
nisbegriff reiht sich restlos auch die Lebformel, der Bauplan, die Ver
erbung ein. In der Generationsfolge wiederholt ein Etwas, das vom 
psychischen Gedachtnis urn so weniger zu unterscheiden ist, je besser wir 
es kennen, immer wieder denselben Aufbau des Organismus, in der Zeiten 
Folge Modifikationen anbringend ganz wie das Rindengedachtnis. Der 
von HERING angedeuteten und von SEMON ausgebauten Auffassung 
der Vererbung als einer Gedachtnisleistung (Mneme SEMONS) sind aller
dings lebhafte Kritiken entgegengetreten, und aIlgemein angenommen 
sind die Anschauungen noch nicht; dafiir habe ich noch nirgends irgend
einen beachtenswerten Einwand gegen die Auffassung gesehen, die mir 
nun so begriindet erscheint, wie etwa die Entwicklungstheorie. Auch in 
aIlem folgenden werden wir sehen, wie zwanglos sich aIle Tatsachen 
unter diesem Gesichtspunkt, und nur unter d:esem, verstehen lassen. 

Die Lebformel als Gesamtheit der Gene wie als Aktor 
und Leiter des ganzen physiologischen Geschehens ist also 
eine Sum me phylisch erworbener Engramme (Gedac"htnis
spuren). In der Entwicklung des LebIings werden die Engramme wie 
ein Kettenreflex (Serienreflex) oder eine chronogene bzw. phasogene 
Ekphorie in der Hirnrinde beim Ablauf einer Bewegung aktiviert. Jede 
erreichte Phase bildet in ihrer Gesamtheit den Reiz, der die Entwicklung 
der folgenden Phase a uslost (mit Verstand zu verstehen: es gi bt keine 
abgetrennten Phasen, sondern nur Kontinuitat; die Phasen sind also 
- hier - wie Differentiale als kleinste Funktionsstrecken aufzufassen). 
Bei der Regeneration bildet das Fehlen eines Organs den ekphorierenden 
Reiz; in der Funktion kennen wir eine groBe Zahl von auslosenden Agentien 
und Energien, die vielerlei Reize der Reflexe, UberfluB an H·Ionen, 
Hunger, Miidigkeit usw. Jedes Engramm bleibt ohne Funktion, latent, 
bis es ekpr_oriert wird. AIle zusammen bleiben wohl latent in den ruhen
den Keimen, die von chemischen oder calorischen Reizen oder auch durch 
die Kopulation in Tatigkeit gesetzt werden konnen. 

Wir haben von einer "Potenz" gesprochen, die den Organismus bildet und in 
harmonischer Aktion erhalt, und die Lebformel die Summe der Engramme ge· 
nannt. 1m Hinblick darauf, dan die Engramme manchmal als "Krafte" bezeichnet 
werden, sei hervorgehoben, dan ein Engramm eine Disposition ist, z. B. wie eine 
gespannte Saite, die ihren Ton nicht gibt, bis sie irgendwie in Schwingung versetzt 
wird, oder wie ein Elektromotor, der erst in Tatigkeit kommt, wenn der Strom 
hindurchgeschickt wird. So mun das Neurokym die zentralnervosen Engramme 
aus dem Zustand der Latenz wirksam machen. 1m Ei, im Korper (Psychoiden
Engramme), werden es vielleicht andere, aber jedenfalls ahnliche Vitalkrafte sein. 

Der Vergleich mit Saite und Elektromotor hinkt insofern, als im Organismus 
die Lebsubstanz zugleich die Engramme und die Kraft zur Ekphorie (Wirksam
machung) liefertl), und also wohl wahrend des Lebens niemals eine tot ale Latenz 
besteht (Samen, die sich manche Jahre lang nicht entwickeln konnen, gehen auch 
ohne Angriffe von Pilzen und andere aunere Schadlichkeiten meist zugrunde und 
verraten dadurch eine gewisse Tatigkeit usw. Immerhin solI ja neuerlich sicherer 
Mumienweizen aufgegangen sein und ebenso Samen von Selene juvenalis, der nach 
HELDREICH 1500-2000 Jahre in alten Silberbergwerken gelegen haben solI). 

1) Es ist ja anzunehmen, daB chemisch-physikalisch die unmittelbaren Kraftspender 
und die Engrammtrager im engeren Sinne nicht identisch seien (unter Umstanden aller
dings am namlichen Molekul befindlich). Aber sie mussen intim gemischt sein, und prak
tisch konnen n ur beide zusammen Lebsubstanz bilden, so daB sie als biologische Ein
heit aufgefaBt werden mussen. Abgesondert aufgespeicherte Reservestoife, auch in den 
namlichen Zellen, gehoren wohl nicht dazu. 
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Das Wesen des lebenden Organismus ist die Funktion. Nicht der 
Stoff, sondern die (ekphorierten) Engramme gestalten den Lebling. Der 
Stoff konnte (potentia) ein anderer sein, wenn er nur Trager der be
stimmten Engramme ware. Aus welchem Stoff die Orgelpfeife oder die 
Phonographenplatte bestehe, ob die Tonschwingungen sich in Luft oder 
Wasser fortp£lanzen, ja durch welche Kraft die Saite in Bewegung gesetzt 
werde, es ist dasselbe Tonstiick. So im Prinzip im Organismus; ob ein 
Zellhaufe ein Moos oder ein Pferd werde, wird bestimmt durch seine En
gramme; die Energie ist vielleicht die gleiche (muB es aber nicht sein), 
der Stoff kann innert gewisser Grenzen wechseln, wie wenigstens die Aus
wechselbarkeit der Organanlagen in gewissen Entwicklungsstadien zu 
beweisen scheintI). (DaB der Lebling bestimmte Stoffe zu seiner Er
haltung und Funktion notig hat, ist etwas anderes. Er schafft und ver
schaf£t sich dieselben aus dem Material der Umgebung). 

Ein in seinen Molekiilen genau nach dem Muster eines lebenden 
Korpers geformtes Ding ware nach dieser Auf£assung ohne die Engramm~ 
kein auch nur andeutungsweise lebender Korper. Dagegen ware es denk
bar, daB unter Umstanden ein Engrammkomplex auf einem beliebigen 
Trager sich in passender Umgebung den Korper schafft. 

So bestimmen die Engramme die Form des Lebens. Alles Leben er
halt sich durch das Gedachtnis. Es ist auch insofern unrichtig, wenn 
man der physischen Welt die Welt der (Rinden-)Psyche gegeniiberstellt, 
als weder der lebende Korper noch das Leben der Organismen zu einem 
von beiden gehort.l Der Gegensatz der organischen zur physischen (toten) 
Welt kann durch das Vorhandensein des Gedachtnisses, der Mneme 
SEMONS ausgedriickt werden. Wohl erscheint uns unsere Physiologie, 
die Funktion des Korpers in einem gewissen Gegensatz zur Psyche; der 
Unterschied ist aber (abgesehen vielleicht von der nebensachlichen 
Eigenschaft des BewuBtwerdens) nur ein relativer. Die physiologischen 
Anpassungen brauchen in der Bildung der Arten Jahrtausende, im Korper 
des einzelnen Leblings anatomisch Monate und Jahre (Umbildung eines 
Knochens), funktionell oft viel weniger, die der Psyche oft nur Bruch
teile einer Sekunde. In bezug auf die (mnemische) Grundlage unter
scheiden sie sich nicht, und in bezug auf Komplikation sind wohl die 
psychoiden Funktionen die ausgedehnteren. 

Wenn wir bis jetzt die prinzipiellen Gleichheiten der psychischen und 
der psychoiden Engramme hervorgehoben haben, so ist doch nicht zu 
vergessen, daB auch Unterschiede bestehen miissen. Wir kennen aber, 
abgesehen von der Geschwindigkeit der. Reaktion (und der Benach
richtigung) noch keine. Es handelt sich offen bar um zwei Spe
zialisierungen der namlichen Funktion. 

VIII. Engramme als Gene nnd Lebformel. 
Wenn wir von Ganen reden, diirfen wir nicht auBer acht lassen, daB ihre 

"wesentlichen" Eigenschaften noch nirgends definiert sind. Ein Gen, von dem wir 
zunachst nichts wissen, als daB es die Haarfarbe um einen bestimmten Grad dunkler 
macht, hat wahrscheinlich noch allerlei andere Wirkungen, und welche davon die 
wichtige sei, ist vorlaufig gar nicht zu diskutieren; mit den Pigmenten der Ober· 

1) "OXKfu.L: Technische und mechanische Biologie. Ergebn. d. Physiol. Bd. 20, 
S. 153. 1922. "Zum mindesten beweist es auf das eindringlichste die Unabhangigkeit der 
Impulse vom Stoff." 
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fliichenorgane hiingt z. B. die A.nfiilligkeit fiir Hautkrankheiten und Tuberkulose 
zusammen. 

Die Auffassung der Gene als Engramme ist eigentlich eine alte; man 
hatte nur nicht daran gedacht, die Konsequenzen zu ziehen. "Die Onto
genie ist eine abgekiirzte Wiederholung der Phylogenie l )" sagt nichts 
anderes als: der Lebling wiederholt, was seine Vorfahren an biischer 
Entwicklung erlebt haben. Dazu muB er irgendeine Art Spuren friiherer 
Tatigkeiten konserviert haben, und er muB diese in Form ahnlicher 
Tatigkeiten wiederbeleben (ekphorieren). Er "erinnert" sich an seine 
Entstehungsgeschichte, wie die koordinatorische Nervenfunktion des 
Radfahrers sich an das Balancement erinnert, das erst miihsam aus
probiert werden muBte, nun aber von selbst ablauft. 

Allerdings ist die landlaufige Auffassung der Lebvorgange und speziell 
der Gene, soweit sie nicht ex machina ein vitalistisches Prinzip oder 
einen Schopfer zu Hilfe nimmt, eine mechanistische; bloB die chemisch
physikalische Konstitution solI Gestalt und Funktion bestimmen. Natiir
lich ist auch das Stoffliche nicht gleichgiiltig; die meisten (oder a1le 1) 
Lebensvorgange sind offenbar nur in einem ganz bestimmt konstituierten 
Kolloid und damit ausschlieBlich bei bestimmten chemischen wie physi
kalischen Eigenschaften der Materie moglich. Eine Menge chemischer 
Elemente und komplexer Stoffe konnen nicht entbehrt werden. Auch zu 
speziellen Funktionen, zur muskularen Kontraktion, zur Versteifung in 
Knochen- und Hautskelett, zur Verdauung, zur Entwicklung der ver
schiedenen fUr das Leben notwenaigen Energien gehoren eine Menge 
von besonderen Chemismen; chemische Einfliisse lei ten die Entwicklung 
eines Keimes ein; Hormone sind an einer Menge der wichtigsten Funk
tionen (wenn nicht an allen) beteiligt. Daraus folgt aber nicht, daB die 
genaue molekular-physikaHsche Nachahmung eines lebenden Organismus 
auch lebend ware, daB die Konstitution einer Gruppe von Molekiilen ein 
Gen darstellen konnte, wie'die chemisch-physikalische Konstitution einer 
Losung die Art der sich ausscheidenden Krystalle bedingt. Das ist im 
Gegenteil aus mancherlei Griinden ausgeschlossen. Schon K. W. NAEGELI 
und O. HERTWIG ist die Unmoglichkeit aufgefallen, daB bei der GroBe 
der Molekiile in den wenigen Chromosomen (evt!. sogar in einem einzigen) 
die unzahlbare Menge von stofflichen Genen enthalten seien2 ). Setzt man 

1) Ich weiB, daB jetzt viele den Satz energisch bestreiten. Nimmt man aber den Aus
druck "Wiederholung" nicht in naiv engem Sinne, so laBt er sich doch geniigend begriinden. 

2) Einzelne wollen allerdings in den hundert Millionen groBerer Molekiile, die man sich 
in zehnprozentiger Verdiinnung in einem Kubikmikron lebender Substanz denken kann, 
geniigend Raum fiir aIle Gene finden. Ich glaube nicht daran. Einmal konnte ja nur ein 
gewisser Teil aller vitalen Molekiile Trager solcher chemisch-physikalischer Gene sein, 
weil sie sehr konstant bleiben und durch den Stoffwechsel und andere vitale Funktionen 
nicht angegriffen werden diirfen. Sollte aber nur irgendein konstantes Radikal an einem 
im iibrigen wandelbaren Molekiil die Rolle des Gens iibernehmen, so miiBten wir uns die 
Molekiile wieder komplizierter und groBer vorstellen. Es scheint mir iiberhaupt, man 
konnte sich stoffliche Gene hochstens als Kombination von einer groBeren Anzahl 
von Molekiilen vorstellen, schon weil die molekularen Eigenschaften nirgends auch nur den 
leisesten Anklang an etwas wie eine genische Eigenschaft zeigen; will man sich denn eine 
Instinktanlage oder die Neigung zur Astronomie als eine chemisch-physikalische Eigen
schaft eines Molekiils denken? Aber auch abgesehen von allen diesen "Oberleglmgen kommen 
wir mit den hundert Millionen Molekiilen nicht aus, wenn wir anfangen, die manifesten 
und latenten Gene zu schatzen, und uns dabei klar bleiben, daB die namlichen Eigen
Bchaften in den verschiedensten KombinatioIien und in gleitenden qualitativen und quanti
tativen Abstufungen auftreten. 

Blenler, Die Psychoide. 5 
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die Gene in die Micellen, so wird die Vorstellung noch schwieriger. 
WEISMANN meinte allerdings, dann sei eben die GroBe del' Molekiile 
falsch bestimmt; doch sind in del' Zwischenzeit die Berechnungen der
selben auf so breite Basis gestellt worden, daB man an ihrer Richtigkeit 
nicht mehr zweifeln kann. Es ware hochstens noch moglich, auf die 
kleineren Einheiten del' Elektronen zuriickzugreifen, denen wir noch 
vieles zuschreiben konnen, weil wir sie ungeniigend kennen. Es fehlen abel' 
alle positiven Anhaltspunkte dafiir, und man wiiBte unter anderm nicht 
recht, was denn diese GroBenordnung mit del' doch notwendig erscheinenden 
kolloiden Konstitution zu tun habe. 

Auch die Hormone und iiberhaupt chemische Einfliisse konnen nicht 
zur Erklarung beigezogen werden, weil sie offenbar nul' bestehende 
Tendenzen odeI' Tatigkeiten schon gebildeter Mechanismen fOrdern odeI' 
hemmen, nicht abel' Tendenzen, Mechanismen odeI' Organe neu bilden 
konnen. Del' Organismus bedient sich ihrer - nachdem er sie ge
schaffen. Man konnte hochstens deswegen auch sto~flicheil Genen die 
meisten (abel' eben nicht alle) Leistungen zuschreiben, die zu einer Art 
Erklarung del' Erblichkeitsvorgange notwendig waren, weil man in del' 
Beziehung, worauf es ankommt, nichts von den Molekiilen weiB, und ihnen 
also, ohne auf Widel'spruch zu stoBen, zumuten kann, was man begehrt. 
Direkte Beobachtungen von Wirkungen derart, wie sie bei del' Entwick
lung eines Leblings aus dem Ei vorhanden sind, gibt es abel' in bezug auf 
Molekiile nicht, und nicht einmal Al}alogien besitzen wir in del' Physik 
und Chemie, die uns andeuten wiirden, was den Molekiilen in diesel' 
Richtung moglich ist, und auf welchen Wegen allenfalls solche Wirkungen 
zustande kommen konnten. 

Vielleicht gibt es iibrigens Funktionen, in denen der Gegensatz von stofflich 
und engrammatisch nicht mehr so absolut ist. Wenn die Eier einer kiinstlich zur 
salamandra. taeniata umgewandelten salamandra maculosa Taeniata-tiere er
zeugen 1), . so kann man allerdings annehmen, daB ein Stoff vom Korper a.uf 
die Eier iibergehe, der die Fleckenform in Streifenform umwandle. Da aber 
die Streifengestalt weitervererbt werden kann, miiBte dieser Stoff auch immer 
wieder neu erzeugt werden; er hiitte also zugleich AnlaB zu einer bleibenden Ver· 
anderung CNeubildung) einer chemischen Funktion gegeben. AuBerdem besteht 
die Tatigkeit vieler Funktionen in dem Verbrauch oder der Herstellung bestimmter 
Stoffe, und fast alle miissen je nach dem Vorhandensein oder Fehlen bestimmter 
Molekiile anders ablaufen. 

In engel' Beziehung zu del' Lebformel bzw. den Genen steheri im 
fertigen wie im entstehenden Individuum die friiher erwahnten "Nach
richten" von jedem Teil zu jedem andern. Diese konnen unter keinen 
Umstanden molekularer Natur sein (trotz der "Keimchen" DARWINS); 
wenn von jeder Zelle zu jeder andern jede Veranderung berichtet werden 
solI, so wiirden sich anhaufende materielle Botschaften bei zellenreicheren 
Leblingen innert kiirzester Zeit die Zellen iiberfiillen. Die stofflichen 
Ubermittler del' Botschaften konnten ja keine allgemein wirkenden 
Molekiile wie etwa die Hormone oder die H-Ionen sein, sondern es miiBte 
sich um Molekiilgruppen handeln, die von jeder Zel1e und jeder neuen 
Botschaft etwas Charakteristisches mitbrachten, um die Lokalisation zu 
ermoglichen. Sie lassen sich also wedel' an Zahl noch an Kompliziertheit 
wesentlich vereinfachen. Ein lang andauerndes Erlebnis muB starker 

1} KAMlIIERER: Allgemeine Biologie. 2. Aufl. Stuttgart u. Berlin: Deutsche Verlags
Anstalt 1920. 
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wirken als ein voriibergehendes; stoffliche Nachrichten von dauernden 
Erlebnissen mii13ten sich ins Ungemessene haufen. DaB die Botschaften 
bloB den Reiz bilden zum Umbau der Molekiilgruppen, die in jeder Zelle 
die Lebformel bestimmen wiirden, und dann verschwinden, wird eine 
ganz ungeheuerliche Vorstellung, wenn man nur in Beachtung zieht, 
daB fiir alle diese Vorgange eine Kontrolle, eine "Riickmeldung", sein 
mii13te, indem jede Zelle vernehmen mii13te, daB und wie die Botschaft 
in der andern aufgenommen und verwertet worden ist. Sonst mii13ten ja 
die kleinsten Ungleichheiten sich summieren und in der kiirzesten Zeit 
die Harmonie unmoglich machen. Es mii13te dann wieder eine Kontrolle 
fUr diese Kontrolle sein usw. Das Prinzip der Kontrolle ist nicht ad hoc 
hier eingeftihrt; abgesehen davon, daB eben die Ankunft einer Botschaft 
auch ein Vorgang ist, der die anderen Zellen wieder mitaffizieren mu13, 
ist es nicht nur fUr den speziellen Fall eine Notwendigkeit, wenn die 
Identitat des Bauplans aller Zellen, ihr Zusammenarbeiten, ihre Inte
gration gesichert sein soIl; sondern iiberall, wo wir einen genaueren Uber
blick in die Zusammenhange von Lebvorgangen haben, wird so weit als 
moglich unter Kontrolle gearbeitet. Der Ausfall der Kinasthesie stort die 
eingeiibtesten Bewegungen usw. 

Nur teilweise Kontrolle ist moglich in der "teehnischen" Phase des embryonalen 
Aufbaues, wo der Priifstein der Funktion fehlt; dafiir besteht eine besondere genaue 
Kontrolle der Teile unter sieh, die sich auf die Hervorbringung bestimmter Organe 
und ihrer Formen einigen, aueh wenn Material und Umstiinde so verandert werden, 
daB ein mensehlieher Baumeister sich nieht ganz leieht helfen konnte. 

Es ware auch zu erwarten, daB Botschaften, die irgend etwas mit der 
Chemie zu tun haben, nicht andauernd oder so lange latent bleiben konnten, 
wie es bei durch Pfropfung zusammengesetzten Pflanzen verschiedener 
Arten und Rassen und namentlich bei den verschiedenen Typen von 
Chimaren der Fall ist. Die absolute Unbeeinflu13barkeit der genischen 
Konstitution durch solche Art von Symbiose verschiedener Zellgemein
schaften, die ja durch Serien von Generationen geiibt wird, scheint doch 
darauf hinzudeuten, daB die in Betracht kommenden Nachrichten nicht 
chemisch symbolisiert sind, und daB die chemische Zusammensetzung 
der diffundierbaren und iiberhaupt ftir gewohnlich von den Zellen auf
genommenen Stoffe (soweit sie nicht die Vitalitat beeintrachtigen) die 
Engramme so wenig in ihrem Quale beeinflussen, wie in 
unserer Rindenpsyche chemische Korper das Engramm 
der Vorstellung eines Pferdes in eines der Vorstellung einer 
K uh verwandeln. Dagegen ist eine solche Isolierung nicht zusammen
gehorender Funktionskomplexe in den iibrigen biischen und den nervosen 
psychischen Funktionen etwas Gewohnliches. 

Wie anders sieht sich der Nachrichtendienst an, wenn man ihn;;,;wie 
es gegeniiber lokalisatorischen Beeinflussungen in der Phy
siologie iiblich ist, als funktionell betrachtet. Was allerdings den 
organischen Funktionen fiir eine Art Energie zugrunde liegt, und wie' sich 
die einzelnen Vorgange unterscheiden, wissen wir nicht. Urn uns aus
driicken zu konnen, brauchen wir deshalb das iibliche Bild der Schwin
gungen; das aber wirklich nicht mehr als ein Bild sein solI. Betrachten 
wir dann die Rindenfunktion (ob psychisch oder physiologisch, ist gleich
giiltig), so miissen jedem nervosen Vorgang oder jedem Psychismus be
stimmte Nuancen oder Kombinationen solcher Schwingungen entsprechen. 

5* 



68 Engramme als Gene und Lebformel. 

Wenn in unserer Hirnrinde die Schwingungen, die den Begriff "Wasser" 
bedeuten, auftreten, so nimmt jeder Teil der Rinde teil an diesen Schwin
gungen und wird in diesem Sinne beeinfluBt. Andere gleichzeitige Ideen 
werden mit dem Begriff "Wasser" assoziiert und beide Ideengruppen be
einflussen ur.d modifizieren sich gegenseitig. So der korperliche Nach
richtendienst: es geht durch alle Zellen ein Schwingungssystem, das z. B. 
heiBt "Fingerbeere des rechten Mittelfingers fehlt in einem bestimmten 
Umfang". Jede Zelle erhalt diese Botschaft, "schwingt mit", die all
gemeine Schwingung bekommt aber durch die Art der Mitschwingung 
jeder einzelnen Zelle einen besonder~ Timbre, so daB jede Zelle weiB, 
wie die andere schwingt, etwa so, wie in einem Chor der gute Sanger 
heraushort, wie jeder andere singt, und sich darnach richtet ("Kontrolle"). 
Natiirlich werden die namlichen Schwingungen, ganz abgesehen von der 
unter Umstanden mit der Distanz abnehmenden Intensitat, in den 
zunachst liegenden Zellen ganz andere Reaktionen auslosen als in den 
entfernteren, die nicht am Aufbau der Fingerbeere teilnehmen und durch 
die Verletzung auch im Chemismus oder im Blutkreislauf ganz anders 
und weniger betroffen werden als die naheren1 ). Auch die Reaktionen 
wiederum haben ihre Resonanz in den andern Zellen, und so weiter. 
So macht sich die Ruckmeldung, die"Kontrolle", ohne besonderen Apparat 
von selbst. Die aktuelle, in jedem Moment handelnde Lebformel ware 
also ein Konzert von einer Unzahl sich bestandig aneinander ahpassender 
Teilfunktionen. Jede einzelne Zelle nimmt das ganze Konzert wahr, sie re
agiert aber nach au Ben nur auf b~stimmte Qualitaten von Schwingungen, 
diejenigen, die ihren Dispositionen lUld ihrer Konstellation entsprechen, 
letzteres beispielsweise nach dem, allerdings unendlich einfacheren, Schema 
der Analyse von Schwingungen, wie man sie sich. im CORTIschen Organ 
vorzustellen p£legt, oder eines Empfangsapparates der drahtlosen Tele
graphie, der aus dem die Welt durchfahrenden Gemenge von Schwingungen 
bloB eine bestimmte Art heraushebt. Von besonderer Wichtigkeit ist es 
aber, daB die biologischenResonatoren nicht bloB auf gewisse Einzelschwin
gungen abgestimmt sind, sondern auch auf Kombinationen von Schwin
gungen. Der eineResonator schwingt bloB auf den Ton a mit, der andere auf 
eine bestimmte Nuance desselben (ob Manner- oder Frauenstimme, ob von 
Flote oder Klavier gegeben), ein anderer schwingt mit auf eine bestimmte 
Kombination von Tonen, einen bestimmten Dreiklang, wieder ein anderer 
auf eine Tonfolge, eine ganze Melodie, wie der genieBende Zuhorer im 
Konzert; ein anderer Resonator oder Reaktionsapparat reagiert nur auf 
das Ganze, z. B. auf das, was wir im musikalischen Konzert als "Beet
hovens neunte Symphonie" bezeichnen. Es ware nun zwar nicht leicht, 
aber gar nicht unmoglich, auch physikalisch einen Apparat zu schaffen, 
der auf eine zeitliche Folge von Reizen antwortet; im Organismus ist 
Nacbeinander und Nebeneinander in dieser Beziehung von "vornherein 
gleichwertig, da er Gedachtnis hat, in dem das eben Geschehene mit dem 
Jetzt in eine Einheit verbunden wird. Die verschiedenen Abstimmungs
komplikationen entsprechen verschiedenen Abstraktionen in der Rinden
psyche, in der man bald mit dem Begriff "Haus" , bald mit dem engeren 
des "Holzhauses" oder dem weiteren des "Gebaudes" operiert; sie ent-

1) In jod~r Zelle besteht eine besondere Konstellation des reizaufnehmenden Funk
tionskompLxes, wie jeder Soldat im Bataillon auf den gleichen Befehl zum Antreten sich 
auf seinen besonderen Platz stellt. 
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sprechen aber auch biischen Reaktionen, die bald (im wesentlichen) lokal 
als Einzelreaktion, bald allgemein als integrierte Gesamtreaktion tatig 
sind. So wurde eine Zelle der werdenden Pfanne die Botschaft von del' 
Tatigkeit jeder andern Zelle vernehmen, aber auch in einer gewissen Un
abhangigkeit davon die Kombination dieser Einzelnachrichten, die 
ihr die bis jetzt erreichte Form des Organes - psychisch ausgedruckt: die 
"Vorstellung" der Organform - mitteilt, gerade wie wir in der Musik 
sowohl die einzelnen Tone wahrnehmen als auch ihre Kombinatiohen in 
Melodien und Zusammenklangen, und auf jede dieser Wahrnehmungen 
besonders reagieren, oder wie wir in Gesprochenem, je nach der Ein
stellung, den affektiven Ton, die Laute, die Worter, die Satze oder den 
Sinn gesondert auffassen. 

Die Kombination und Integration, psychisch ausgedriickt: die Verarbeitung 
der Einzelbotschaften zu allgemeineren Begriffen verschiedener Ordnung ermog
licht allein die Abgabe undAufnahme der mannigfaltigen N achrichten, ohne daB diese 
sich ins Unendliche verlore. Wenn wir formuliert haben, jede Zelle bekomme Nach
richt von dem, was in jeder anderen vorkomme, so miissen wir den Satznoch mehr 
einschranken, als es oben schon geschehen. Es ist allerdings richtig, daB jede Zelle 
irgendwie spezifisch affiziert (= benachrichtigt) wird von dem Abschneiden einer 
Fingerbeere und dem, was jede andere Zelle zur Regeneration zu tun hat. Aber 
diese N achrichten miissen in den entfernteren Teilen des Korpers bis auf einen 
winzigen Anteil, dessen Natur wir nicht naher beschreiben konnen, latent bleiben; 
aktuell wird flir diese Teile hochstens ein "Fingerbeere regenerieren in diesem be
stimmten Stadium", d. h. ein Allgemeinbegriff. Obgleich bei der Kompensations
hypertrophie einer Niere bei Verlust der andern der ganze Korper mithelfen muB, 
ist nicht anzunehmen, daB jede seiner Zellen wirksame Kunde hekomme von dem, 
was jede einzelne Nierenzelle nun zur Regeneration tue, sondern sie werden nur den 
allgemeinen Begriff des NierenvergroBerns haben. Die iibrigen N achrichten bleiben 
unter der Schwelle. Nur so ist es denkbar, daB der N achrichtendienst eine ans Un
endliche grenzende Komplikation vermeide: man denke sich, was es heiBen miiBte, 
wenn jede Zelle von jeder andern in jedem Augenblick Kunde erhielte, wobei die 
Ankunft der Botschaft wieder in jede andere 7.elle gemeldet wiirde und so weiter ad 
infinitum. Die Existenz solcher Komplikationen bleibt fiir unseren Verstand ganz 
unmoglich; die Komplikation ist ja schon, wenn wir diese Abkiirzungen zu Hilfe 
denken, eine sehr groBe; die Psychoide ist aber auf den Empfang und die Ver
wertung detaillierter Botschaften eingeiibt, seitdem es eine lebende Substanz gibt, 
die sich aus einer Mehrheit von Molekiilen zusammensetzt, und unsere Hirnpsyche 
leistet doch schon nach wenigen Jahren Entwicklung ganz Erkleckliches in der 
Kombination von Nachrichten, indem sie die kontinuierliche Menge der Sinnes
empfindungen ordnet, sichtet und zu den Gedanken verarbeitet. 

Die Dispositionen selbst, die Abstimmungen, haben wir 
fruher als biische Engramme bezeichnet. Ihre Summe ware 
die Lebformel. Zu ihnen gehoren auch die Gene. Die Abstim
mungen und damit die Gene konnen nichts Wesenverschiedenes sein von 
den Funktionsanderungen, die durch die ankommenden Botschaften 
gesetzt werden. Diese Funktionsanderungen und die Gene werden sich 
zueinander verhalten wie Wahrnehmungen und Engramme in der Psyche. 

Nur unter diesem Gesichtspunkt der beliebigen Kombinationsm()glich
keiten der Einzelerfahrungen sind denn auch die phylischen Reaktionen 
des Organismus auf ein~ neues Bedurfnis zu verstehen. Fur die Lauf
oder Schwimmfunktion z. B. bildet ein Bein eine Einheit. Fur die Gestalt
bildung besteht es aber aus einzelnen Knochen, Muskeln, Bandern usw., 
von denen jedes Stuck seine besondere Form, seine Ansatzpunkte usw. 
hat. Die Zahl und aIle die Eigenschaften der einzelnen Stucke mussen nach 
der gewohnlichen Auffassung in unzahligen Genen irgendwie ausgedruckt 
oder bestimmt sein. Nun werde das Gangbein zu einem Schwimmbein 
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umgestaltet. ~Welches sind dann die Einheiten, von denen jede ihren 
Molekiilbestand andern muB1 Die Tibia besteht einmal aus 3 Stucken 
(Diaphyse, zwei Epiphysen); sie hat bestimmte Form in allen einzelnen 
Langs- und Querschnitten, verschiedene Tubercula, Leisten usw. In 
gewissen Richtungen sind alle diese Einzeleigenschaften fur sich wandel
bar, also Eigenschaften, fUr die man einzelne Gene fordern muBte. 
Alle diese Gene fur die einzelnen Formbestandteile, die
jenigen, die die Gelenkgestaltungen zusammensetzen, die
jenigen fur beliebige Abschnitte des Knochens, fur die 
Tubercula, und alle die andern unzahligen Einzelheiten 
sind nun voneinander gar nicht abgrenzbar. Es ist leicht zu 
sagen, eine Eigenschaft wie die Pigmentierung der Iris sei eine Erbeinheit 
oder eine mehr oder weniger fest zusammengekoppelte Gruppe von Erb
einheiten. Aber schon der scheinbar einfache Begriff einer bestimmten 
Pigmentierung der Iris ist nicht scharf zu begrenzen. Die Starke und 
Verteilung des Pigments ist sehr wechselnd. Fur gewohnlich bildet die 
Irisfarbe nur einen Bestandteil einer allgemeinen Pigmentierung, die 
sich z. B. auch in der Farbe der Haare und der Haut ausdruckt, und mit 
ihr sind noch eine Menge anderer Eigenschaften wie Grad der Anfallig
keit fUr gewisse Krankheiten und offenbar auch geistige Eigenschaften 
verbunden, oder wohl richtiger: die Anlage, die die Pigmentierung der Iris 
bestimmt, manifestiert sich uns auch noch in manchen andern Eigen
schaften. ~Wo ist also dieses Gen abzugrenzen 1 - Die Linsenkrummung 
muB eine Erbeinheit sein; sie hat aber nur Bedeutung in Verbindung 
mit dem Brechungsindex der Linsensubstanz und mit der Refraktion 
der andern Medien; so wird sie auch meist zugleich mit bestimmten 
Krummungs- und Brechungsverhaltnissen aller andern Augenmedien 
vererbt. Es werden Gene fur jeden Muskel anzunehmen sein; warum 
nicht fur jede Faser, und schlieBlich fur jedes Muskelkastchen? Und 
wie solI man die erblichen Eigenschaften, die die Form eines Knochens 
bestimmen, in Einheiten zerlegen 1 Je mehr man sich in diese Dinge ver
tieft, um so zwingender wird die Annahme, daB die Gene nichts scharf 
Umschriebenes sind, sondern ihren Wirkungskreis erst durch den Zu
sammenhang mit den andern Erbanlagen und den Funktionen bekommen, 
d. h. daB sie sich verhalten wie psychische oder funktionell nervose Ge
bilde, Bewegungskoordinationen, Vorstellungen, Ideen. Die Umwand
lung des Gangbeines in ein Schwimmbein bei Vogeln und nachher die 
Gestaltung des Schwimmbeines ware dann eine Einheit, der alle andern 
Eigenschaften des Beines angehorten. Diese aber gruppieren und zer
legen sich auBerdem nach vielen andern Gesichtspunkten: Die GefaB
versorgung des Beines ist ebenfaHs wieder eine Einheit, ebenso wie die 
Gestaltung der Muskulatur je in den einzelnen Muskeln und in der Ge
samtheit, dann die Form des Knochens sowohl in der Gesamtheit wie 
in einzelnen Eigentumlichkeiten der Formen und des Baues usw. Ganz 
gleich gruppieren sich in der Hirnfunktion die (unabgrenzbaren) Elemente 
VOll Bewegungen, von Vorstellungen oder Ideen zu neuen Einheiten um. 

Bei der Umbildung des Gangbeines muBten stoffliche Erbanlagen 
jeder der vorhin angedeuteten Einzeleigenschaften ihren Molekulbestand 
so umandern, daB das Gesamtbein eine bestimmte andere Gestalt 
bekame, daB die Teile und Eigenschaften wieder ein harmonisches 
Ganzes bildeten, und das alles muBte in jedem Augenblick der gleitenden 
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Entwicklung yom Gangbein zum Schwimmbein richtig funktionieren. 
Und dazu mtiBte wieder der ganze Korper sich der neuen Funktion in 
jedem MOll?;ent anpassen. Eine ganz undenkbare Komplikation flir cor
pusculare Anderungen. Wie einfach und selbstverstandlich macht sich 
das nach psychischem Muster. Da gibt es keine starren Einheiten. Das 
Tuberculum als Muskelansatz ist eine Art Einheit; der Organismus sptirte, 
daB an bestimmter Stelle eine Verknocherung die notige Festigkeit gibt 
und schaffte sie; dann hat er noch einige andere Kleinigkeiten anzu
passen (die hier kaum in Betracht kommen). Bei der Umwandlung ins 
Schwimmbein aber ist das ganze Bein in Form und Gelenken und Haut
falten (Schwimmhauten) umzuandern. Alles das, was sich anzu
passen hat samt der Funktion, die die Anpassung notig 
macht, ist speziell ftir diesen Fall der Umanderung eine 
neue psychoide Einheit, wie es ftir unsere Vorstellung eine 
Einheit ist. Die Anpassungen des ganzen Korpers sind Teile dieser 
psychischen Einheit wie die Nebenvorstellungen, die Konstellation (die 
"Sphare" SCHILDERS) beim Denken eines Begriffes. Der Urubildungs
vorgang ware etwa dem Plan einer Reise zu vergleichen. Das Reiseziel 
ist die geeignete Beschaffung des Beines zum Schwimmen. Das ist die 
"Hauptidee". Die einzelnen Stationen und Beforderungsmittel und 
Reisewege einerseits, die einzelnen Korperformen, Nervenapparate usw. 
anderseits sind wieder Teilziele und damit Teilideen. Jede hat aber ihre 
Bedeutung nur dann, wenn sie im Zusammenhang mit allen andern zur 
raschen Erreichung des Reisezieles bzw. des optimalen Schwimmbeines 
ftihrt. Von Berlin nach Rom kann man tiber den Gotthard oder den 
Brenner fahren, aber nicht ein Sttick mit der Gotthardbahn und eines 
mit der Brennerbahn. 

Nehmen wir als Bild eines teilweise psychischen aber zum groBeren 
Teil psychoiden Umanderungsvorganges die Erlernung des Schreibens. 
Suchen wir korperliche, anatomische Apparate daflir, sei es im Nerven
system oder in dem schreibenden Glied, so fehlen uns vollstandig die 
Anhaltspunkte, wie wir die Bewegungen einteilen soUten, was flir eine 
Rolle jedes korperliche Teilchen, jeder Muskel, jeder Teilapparat dabei 
spielen soll. Daflir haben wir einen psychoiden Koordinationsvorgang im 
Nervensystem, dem bestimmte sehr wechselnde Funktionen von einem 
bestimmten Gesichtspunkt aus - Umsetzung von gedachten Worten in 
geschriebene, Gestaltung von Buchstaben und Zusammensetzung derselben 
zu Wortern und Zeilen -, dem diese Funktionen eine Einheit sind, die 
aus sich automatisch die einzelnen Teile in richtiger Art und Reihenfolge 
zeugt und gestaltet. 

Es geht nicht an, unter diesem Gesichtspunkt die Auf- und Abstriche 
und die Bogen oder ganze Buchstaben oder ganze Worter als isolierte 
Einheiten zu betrachten. Die oberste Einheit ist eben die koordinierte 
"Schreibbewegung" auf Vorstellung des lautlichen Wortes; und die Auf
und Abstriche und die einzelnen Wortbilder sind Teileinheiten verschie
dener Stufen. Ebenso auf dem Gebiete der Gene "das Schwimmbein" 
mit seinen Unterabteilungen. Und wie in der Anlage des Beines noch 
viele andere Einheiten in Einzelheiten und Gruppen vorhanden sind, 
so in der Schreibbewegung. Die namlichen Muskeln und namlichen Be
wegungsapparate im Zentralnervensystem konnen so in andern Zu
sammenstellungen noch vielen andern Bewegungskoordinationim dienen. 
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So weisen die Gene und aIle den organischen Funktionen 
zugrunde liegenden Trieb- und Gestaltungskrafte in ihrem 
Wesen und in ihren Zusammenhangen durchaus den nam
lichen Charakter auf wie die psychischen Begriffe und Ideen. 

Waren die Gene Molekiilgruppen, so ware nicht denkbar, wie sie auf 
einmal Funktionen schaffen sollten, die sich in allen Beziehungen, die wir 
kennen, als wesensgleich erweisen den zentralnervosen einschlieBlich den 
psychischen. Gleiche Vorgange wie diejenigen, die wir im Zentralnerven
system als Reflexe bezeichnen, laufen in Leblingen ab, die kein Nerven
system besitzen, und wir finden sie auch bei den Nerventieren noch 
ne ben den nervosen Funktionen. Bis jetzt ist man allerdings geneigt, 
sich die Reflexeinrichtungen als mechanische Apparate vorzustellen, bei 
denen der Reiz auf einen Knopf driickt, um automatisch den Erfolg zu 
erreichen, oder gar bei denen er einfach in die zentrifugale Bahn weiter
geleitet wird. Diese naive Vorstellung wird aber bei genauerem Studium 
der Tatsachen ganz unmoglich. Auch der einfachste Reflex ist etwas 
auBerst Kompliziertes, bei jedem einzelnen Auftreten' genau nach den 
momentanen Verhaltnissen Abgestuftes; an dem Resultat ist genau 
genommender ganze Korper beteiligt. Nun sind schon bei einem Reflex 
molekulare Einrichtungen, die aIle die ungezahlten Einfliisse nicht nur 
qualitativ beriicksichtigen, sondern auch quantitativ in gleitender An
passung abwagen und zu einer den vitalen Bediirfnissen des Leblings 
entsprechenden Gesamtreaktion integrieren, nicht denkbar, besonders 
wenn man beriicksichtigt, daB die ganze uniibersehbare Komplikation 
schon in dem Gen dieses Reflexes enthalten sein miiBte. Wie solI man 
aber erst mit physikalisch-chemischen Vorstellungen auskommen bei den 
Instinkten, die eigentlich nur ein Ziel angeben, das vollstandig einer 
"Idee" entspricht, die Ausfiihrung im einzelnen der Psyche iiberlassend, 
den Instinkten mit ihrer Plastizitat und dem untrennbaren Zusammen
arbeiten und In-Eins-verschmelzen eigentlich psychischer (rinden-psychi
scher, individual-psychischer) und angeborener Vorgange? Und gerade 
die Instinkte wei sen uns wieder auf die Entwicklungsvorgange zuriick. 
Die Verwandlung des Gangbeines in ein Schwimmbein ist ein biisches 
Ziel ganz wie die Herstellung eines' miickenfangenden Spinnennetzes. 
AIle die tausend einzelnen Umgestaltungen des Beines und dessen, was 
anatomisch und funktionell damit zusammenhangt, folgen aus dieser 
Aufgabe, wie die nach ortlicher Gelegenheit wechselnden Formen und An
heftungsarten des Spinnennetzes. Der. Mechanismus der Artent
wicklung erweist sich biologisch als identisch mit den In
stinkten; es gibt etwas, das man als phylischen Instinkt der An
passung der Arten bezeichnen kann. 

Auch ist es wenigstens bis jetzt ganz unvorstellbar, wie Molekiile be
standig gleiches mit verschiedenen Mitteln, namentlich verschiedenen 
Substraten, erreichen konnten. Eine Organanlage, in der die Molekiile 
fiir die Entwicklung des Vogelbeines stecken, kann, an die Stelle der 
Fliigelanlage versetzt, auf einmal sich zum Fliigel entwickeln. Nimmt man 
einem ungleichscherigen Krebse die groBere Knackschere weg, so bildet 
er an deren Stelle eine kleine (nicht nur in GroBe, sondern auch in Gestalt) 
und formt zugleich die kleine Zwickschere zu einer groBen Knackschere 
um. Eine junge Linse in ein alteres Auge verpflanzt, wachst rascher als 
in einem jiingeren Auge, d. h. sie sucht sich der Umgebung anzupassen, 
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sie einzuholen. Oder es wird eine blaue Farbe verlangt, diese aber bald 
chemisch durch Pigment, bald physikalisch durch Interferenz erzeugt. 
So etwas kann man nur einer Art "Idee", nicht einer Molekiilwirkung 
zuschreiben. Oder wie solI eine Molekiilgruppe ein Sprenkelungsgen 
bilden, d. h. es fertig bringen, daB die chemisch und physikalisch ver
schiedenen Farben bei den verschiedensten Tieren entweder gleichmaBig 
verteilt oder gesprenkelt oder gescheckt werden. Es ist auch fast unmog
lich sich vorzustellen, wie substantielle, aufeinander gar keine Riicksicht 
nehmende Gene sich zu einheitlichen Zielen kombinieren sollen, wenn z. B. 
ein Gen oder eine Gengruppe die Existenz und Form~ von Strahlen einer 
Fischflosse oder von Farbflecken hervorbringt, ein anderes Gen die Zahl 
der Strahlen oder der Flecken, und noch viele andere Gene andere Eigen
schaften zu dem namlichen Organ beitragen miissen. 

Es ist schon ka.um vorstellbar, weder wie die unendliche Kombination 
von Eigenschaften, die zur Existenz der Individuen und Arten notig ist, 
bloB zufallig entstanden sein, noch wie sie durch Eigenschaften von 
Molekiilen dargestellt werden sollte. Nun aber sehen wir auch, daB die 
einzelnen Eigenschaften der Lebewesen unter ganz neuen Umstanden 
immer in harmonischer Zusammenarbeit in der Richtung auf Erhaltung 
des Lebens hin reagieren; in wie groBem Umfange im einzelnen FaIle die 
Erhaltung wirklich gelingt, ist hier gleichgiiltig; wichtig aber ist, daB 
aIle diese neuen Reaktionen vorher nicht notig waren, nicht ausprobiert, 
nicht durch Auslese angeziichtet worden sein konnen, so daB ganz zu
f aUi g in den Molekiilen, welche unter bestimmten friiheren Umstanden eine 
Art in ihren Eigenschaften zusammensetzen, auch noch aIle die da.zu not
wendigen Eigenschaften stecken, in allen spateren Zei ten auf unendliche Mog
lichkeiten neuer Situationen zweckgerichtetz.u..reagieren. Diese Vorstellung 
ist einfach unmoglich, und da bleibt uns nichts mehr, als ein aktives Prin
zip anzunehmen, das, analog einer Idee der Rindenpsyche, nach dem Ziel 
der Erhaltung des Lebens strebt, wobei aus der gleichen Zielrichtung aller 
Einzelfunktionen sich von selbst das harmonische Zusammenarbeitenergibt. 

Der Organismus schafft gegen schadliche Einfliisse mannigfaltige Ver
teidigungswaffen. Unter dies en sind z. B. die Antitoxine, Lysine usw. 
1st es denkbar, daB eine molekulare Konstitution die Eigenschaft mit
bringe, auf die ungezahlten Gifte und Infektionen, die sie friiher nie er
lebt hat, die ihr aber in Zukunft begegnen konnen, eine passende Gegen
reaktion auszufUhren? Ganz anders ein engrammatischer Mechanismus, 
der nicht nach festen chemischen Affinitaten sondern nach Analogien 
friiherer Erfahrungen und damit auch durch Ausprobieren fUr den ein
zelnen Fall die richtige Waffe erfinden kann. 

Es ist noch nicht lange her, so hat man auch andere biische Vorgange 
rein chemisch-physikalisch erklaren wollen, z. B. die Resorption im 
Darm durch einfache Osmose; man· hat endlich gesehen, daB es nicht geht, 
und daB man es da in erster Linie mit besonderen Lebensvorgangen zu tun 
hat. Noch viel notwendiger ist die letztere Auffassung bei den unendlich 
komplizierteren Vorgangen der ontischen und phylischen Entwicklung. 

Bei einer psychischen oder sonst zentralnervosen Funktion ist' die 
weitgehende Teil bar kei tl) des Tragers ohne prinzipielle Beeintrachti-

1) Die spezifischen Funktionen der Hirnrinde sind "diffus" lokalisiert. d. h. ein Teil 
der Organe besitzt sie im Prinzip so gut wie das Ganze; ein halbes optisches Rindenzentrum 
konstituiert sich wieder als Ganzes usw. 
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gung der Funktion etwas Selbstverstandliches (wie iibrigens auch bei der 
Mehrzahl der korperlichen biischen Vorgange); bei einem molekularen 
Genkomplex bleibt sie ohne recht sonderbare Hilfsannahmen nicht ver
standlich. Der geordnete Ablauf der Entwicklungsprozesse ist als phaso
gene Ekphorie etwas Selbstverstandliches; daB aber in einem kompli
zierten chemisch~n Gemisch die unzahlbaren chemisch-physikalischen 
Reaktionen so geordnet nacheinander ablaufen, daB Agentien im In
dividuum erst Jahrzehnte nach dessen Geburt zur Wirkung kommen, 
andere in der Generationsreihe beliebig lang latent bleiben konnen, das 
ist zwar nicht ganz undenkbar, aber ohne Analogie. Man hat gute Griinde, 
fUr latent bleibende Genwirkungen Hemmungen anzunehmen, ja man 
kommt ohne diese Vorstellung gar nicht aus; nun gibt es auch Hemmungen 
fUr chemische oder physikalische Vorgange; aber was fUr eine Kompli
kation muB das reprasentieren, wenn fUr jede Genwirkung auch wieder 
eine Hemmung da sein muB, die dann im richtigen Moment aufgehoben 
wird oder umgekehrt in einer bestimmten Phase wirksam wird. Dnd 
wie solI diese Chemie eingerichtet sein, daB aIle diese Stoffe und Hormone 
und Fermente, die mit dem ganzen Organismus bestandig qualitativ 
und quantitativ wechseln, einander im Neben- und Nacheinander nirgends 
in den Weg kommen 1 
, 1m Zentrainervensyste~, aber namentlich in der Psyche, sind solche 
Vorgange etwas Seibstverstandliches, und ihre geordnete Funktion macht 
sich von selbst, wo die Einzelheiten sich nach einer Hierarchie von immer 
hoheren und allgemeineren Oberbegriffen ordnen, Hemmungen und Forde
rungen sich automatisch regulieren, indem alles, wasdasgieicheZiei verfoIgt, 
sich unterstiitzt, alles aber, was verschiedene Ziele hat, sich hemmt, wobei 
(im Prinzip) jeweilen dasjenige Teilziel sich durchsetzt, das biisch (d. h. 
in bezug auf Erhaltung des Individuums oder der Art) hoherwertig ist. 

In der Naturgeschichte der Seele habe ich zu einseitig vorausgesetzt, daB die 
mnemische Subst;:tnz (der Hirnrinde) deshalb mit dem Grade der Intelligenz an 
Masse zunehmell miisse, weil sie um 1'0 mehr und feinere Differenzen ausdriicken 
konne, je mehr Teile sie habe, wobei mir die Vorstellung eines Mosaiks vorschwebte, 
das mit vielen Steinen mehr darstellen kann als mit wenigen. Dabei konnen die 
einzelnen Teile resp. Steine gleichartig oder verschieden sein. Schon mit gleich
artigen liiBt sich je nach der Menge der Steine eine verschiedene Zahl von Figuren 
bilden: mit vieren kann man etwa einen Punkt, eine Linie, ein Dreieck, ein Vier
eck und nur noch ganz wenig anderes darsteIlen; mit achten lassen sich eine viel 
groilere Anzahl markieren; um ein menschliches Profil anzudeuten, bedarf es aber 
noch mehr; aber mit den namlichen Steinen kann man auch noch eine Menge anderer 
Profile umschreiben. So konnte in einer gleichartigen mnemischen Substanz die 
Differenzierung oer Erlebnisse und Engramme dadurch geschehen, daB rein quan
titativ in einem FaIle die einen Substanzelemente starker, andere in belie big vielen 
Abstufungen schwacher erregt sind, wobei die Erregungen ("Schwingungen") in 
den verschiedenen Teilen qualitativ und gleichwertig angenommen werden konnen. 
So lieBen sich aus bloB quantitativen und ortlichen Unterschieden ganz beliebig 
viele Gesamterregungsformen denken. Fiir das Gehirn mogen diese V orstellungen 
ausreichen, da ja jedes Erlebnis in bezug auf zentripetale und zentrifugale Anteile 
an sich schon einer gewissen Lokalisation bedarf. Die bloBe Verbindung mit den peri
pheren Apparaten schafft denn auch Unterschiede, die nach unserenjetzigen Vorstel
lungen bereits genilgen konnten. N och viel mehr Kombinationen lieBen sich errei
chen, wenn die einzelnen Steinchen, bzw. die einzelnen "Schwingungen" sich qualita
tiv in Farbe und GroBe, bzw. in der Art der Schwingungskurve unterscheiden konnten. 

Fiir die minimale Masse der mnemischen Erbsubstanz in einer Keimzelle wird 
diese Vorstellung bei der GroBe der Molekiile unhaltbar. Es zeigt si{)h denn 
auch zum Unterschied von der Hirnrinde die Masse der Erbsub
stanz unabhiingig von der Komplikation ihrer Funktionen-wenn wir 
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wenigstens annehmen diirfen, daB die funktionelle Erbmasse eines Menschen kom
plizierter sei als die eines Protisten oder einer Alge. Die verschiedenen Funktionen 
und Engramme miissen daselbst wohl in der Hauptsache im niimlichen Substrat 
einheitlich lokalisiert sein, etwa wie der namliche Resonanzboden eines Musikin· 
strumentes oder die namliche Phonographenzunge die verschiedensten Tone wieder· 
gibt. Diirften wir diesmal von dem Trager der Genengramme auf den Trager der 
Rindenengramme schlieBen, statt umgekehrt wie meist im Vorangehenden, so miiBte 
man sich denken, daB auch die Hirnrinde schon in kleiner Masse potentia Trager 
des Ganzen ihrer (allerobersten) Funktion sein konnte; der Pilzkorper einer Ameise 
besaBe dann die potentielle Moglichkeit so kompliziert zu denken wie ein Menschen· 
hirn, vorausgesetzt, daB die Rindensubstanzen aller Tiere gleich unbeschrankte Auf. 
nahmefiihigkeit von Engrammen haben. Fehlen wiirden dem Ameisenhirn nicht das 
eigentliche Denkorgan, sondern die zuleitenden Fasersysteme mit den Sinnesorganen 
die ihm an Menge und Differenzierung geniigendes Material fUr die Vorstellungen 
bringen, und die ableitenden Systeme, die geniigend differenzierte Zusammenhange 
mit der AuBenwelt vermitteln konnten, urn diese Vorstellungen brauchbar zu 
machen. Die mit der funktionellen Komplikation zunehmende Ausdehnung der 
Hirnrinde miiBte dann mit anderen Bediirfnissen als mit denen der Differenzierung 
zusammenhangen, zunachst jedenfalls mit der N otwendigkeit der Vermehrung der 
Projektionsfasern (zu· und abgehende Systeme), deren Leistung ja mit Sicherheit 
analog dem Bilde von den Mosaiksteinen abhangig ist von ihrer Zahl, so -daB bei 
hoherer Differenzierung der Funktion die Zahl· der anatomischen Kontaktstellen 
und damit die Flachenausdehnung der Rinde wachsen muB. Aus diesem Grunde 
wird groBe Fliichenausdehnung, die aus raumtechnischen Griinden mit Faltelungen 
verbunden sein muB, auf die einheitliche Funktion einer grauen Substanz in Ver· 
bindung mit einer Yielheit von entfernteren Apparaten hinweisen (die Kleinhirn· 
rinde wird aus hirnphysiologischen Griinden schon lange so angesehen; es gehoren 
dazu aber auch der Nucleus dentatus, die Olive usw.). Fiir die Psychoide kommen 
flachenverlangende Fasersysteme nicM in Betracht; sie ist diffus und allgegenwiirtig 
im Korper, und ebenso diffus, elektrischen Wellen in dieser Hinsicht vergleichbar, 
verbreitensich die Nachrichten in derselben, ohne Beschrankung auf anatomische 
Bahnen, die erst von den Beziehungen eines groBeren Korpers zur AuBenwelt 
gefordert werden, weil sie dafiir die geeignetste Leitungs· und Differenzierungs· 
einrichtung darstellen. Speziell im sich entwickelnden Organismus haben die Chro· 
mosomen direkt zuniichst nm die eigene Eizelle zu dirigieren, und im spateren Viel· 
zeller hat jede Einheit eigene Trager des Bauplans mitbekommen, seien es diffuse 
im Protoplasma, seien es auf die Chromosomen mehr oder weniger beschrankte. So 
konnen wir uns die Z usammenhange deilken, warum das eine mnemische Organ mit der 
Komplikation der Leistungen sich ausbreitet, das andere gleich groBe bleiben kann. 

Der nachgewiesene Zusammenhang zwischen Vermehrung der Rindenmasse 
und Zunahme ihrer funktionellen Bedeutung mag aber nicht der einzige sein. Es 
ist da namentlich an die Dynamik zu denken, die ja in der Vorstellung des Alles
oder-nichts·Gesetzes von der Zahl der erregbaren Teile abhangig ist. Der Voll
stiindigkeit halber sei auch damn tlrinnert, daB auf psychischem Gebiet Rindenmasse 
und intellektuelle Funktion, die einander in der Entwicklung entsprechen, also 
wohl in irgendeiner fiir sie wesentlichen Beziehung der Ausdruck des Namlichen 
sein miissen, dmch Zeit ersetzt werden konnen: der Diimmere und ~leinerhirnige 
kann dmch langere oder Ofter wiederholte Erfahrung, dmch langere Ubung, dmch 
langere Uberlegung auf vielen Gebieten so viel erreichen wie der Gescheitere in 
kiirzerer Zeit. Wenn wir auch vorlaufig gar keine Vorstellung haben, wie diese 
Dinge zusammenhangen, und die Zeit hier kaum die Rolle einer vierten Dimen· 
sion spielen wird, so werden wir doch damn erinnert, daB die an minim ale Sub· 
stanzmassen gekniipften Gene zur wirksamen Engraphie und zur Reaktion Tausende 
und Hunderttausende von Jahren zur Verfiigung haben, die Rindenpsyche oft nur 
Bruchteile einer Sekunde. 

Wie die Teilbarkeit der Gene den zentra:lnervosen Funktionen ent
spricht, so auch ihr Gegenbild, die Lokalisation. Wir haben geseMn, 
daB man Griinde gefunden hat, die Gene in die Chromosomen, ja (bei den 
zahlreichen Experimenten an der Drosophila) innerhalb der Stabchen 
wieder an bestimmteStellen zu IQk~lisieren 1 ), 4tll ~r einem -ausschliell-
---~-~- -

1) Das Tatsachenrnaterial ist eigimtlich noch recht sparlich, urn die sehr allgernein 
gehaltenen Schliisse iiber die Verhaltnisse von ChrOIllosornen und Genen zu tragen. 
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lichen Lokalisationsprinzip wieder Beobachtungen entgegenstehen, die 
zeigen, daB einerseits auch ein einzelnes Chromosom aIle Gene enthalten 
kann, und anderseits auch kernfreies Protoplasma Genwirkungen ent
faltet oder gar sich zu einer ganzen Zelle, wenn nicht zu einem ganzen Leb
ling erganzt. Das lieBe sich nun auch als Lokalisation der groBten Masse 
des betreffenden molekularen Genstoffes in den Chromosomen deuten, 
der in geringeren Mengen diffus sich verbreiten wtirde. ~1an konnte sich 
auch vorstellen, daB irgendein chemisches Gleichgewicht eine Erganzung 
eines solchen Stoffes verlangte, wenn er nicht in der richtigen Menge vor
handen ist; aber da dieses Gleichgewicht sich mit einer Lokalisation ver
bindet, indem das Protoplasma kein Bedtirfnis nach mehr hat, solange 
das Chromosom mit seiner groBeren Menge im Kern noch vorhanden ist, 
mtiBte man an eine Fernwirkung denken, die innerhalb des lebenden 
Organismus, wo die Chemie von Stelle zu Stelle wechselt, kaum moglich 
ist. Am einfachsten ist es, wenn man diese Lokalisation mit der hirn
physiologischen vergleicht, wo man auch jahrzehntelang aus ahnlichen 
Grtinden tiber die Lokalisation stritt, erst aber zu einem gewissen Ver
standnis kommen konnte durch die v. MONAKowschen Vorstellungen, daB 
es sich um "Foci" diffuser Funktionen handle, welch letztere von einer 
Menge von anderen Einfltissen aus Nahe und Ferne abhangig waren. 

Die Chromosomen (und evtL kleinere Apparate innerhalb derselben) wiiren 
vielleicht aufzufassen als Spezialorgane fur die ursprunglich dem ganzen Proto
plasma zukommende Erbfunktion, wie das Nervensystem die Leitung gewisser 
Reizarten spezialisiert - aber keineswegs monopolisiert - hat. Vielleicht haben 
sie z. B. die Aufgabe, die Mischung der Gene nach Zufall, wie sie die MENDELschen 
Gesetze verlangen, zu ermoglichen. Wer weiJ.l, wie schwierig es im Ex
periment oder bei statistischen Untersuchungen oft ist, den Zuf.all 
rein zur Wirkung kommen zu lassen, wird ja dafur besondere Eln
richtungen erwarten mussen. Diese Siitze sollen keine Vermutungen aus
drucken, sondern nur Gedanken, die moglicherweise doch die Situation beleuchten 
helfen. 

Wie eine lokale Abgrenzung der Gene nicht aIlzu scharf vorgestellt 
werden kann, so kann man sich auch eine funktionelle schade Be
grenzung nicht denken. Schon die Integration, das Nichtvorkommen 
einer isolierten Aktion eines einzelnen Gens, die ausnahmslose Betatigung 
der Gene nur in Verbindung mit andern bzw. einer Oberleitung, machen 
eine Isolierung und Selbstandigkeit, wie man sie gewohnlich zu beschreiben 
und wohl auch aufzufassen geneigt ist, undenkbar. Ich glaube nicht, daB 
es ein Gen gibt, das bloB das Pigment in die roten Flecken des kleinen 
Baren (Schmetterling) liefert, wie der Kramer seine Ware ins Haus bringt. 
Das Gen muB doch wohl wissen, genau an welche Stelle das Pigment ge
hort, was flir Stoffe und Chemismen zur Verftigung stehen, sonst konnte 
es die chemische Erzeugung tiberhaupt nicht anregen und nieht gerade 
in den daflir bestimmten Sehuppen. Man kann sieh ja vorstellen, daB es 
sich um die Produktion eines Fermentes handelt, das nur in dem Chemis
mus gewisser Sehuppen wirken kann. Dann bedarf es aber zur Ent
stehung der Farbe zweier Dinge: des nur auf die betreffende Sehuppen
gruppe wirkenden Fermentes und des in den Schuppen lokalisierten 
Stoffes, aus dem das Ferment den Farbstoff entstehen laBt. Die beiden 
Dinge mtissen aufeinander abgestimmt sein; sie konnen auBerdem nur 
in bestimmter chemischer Umgebung entstehen und aufeinander wirken. 
Das Gen setzt also die Umgebung voraus wie das Ferment den Ursprungs
korper. AuBerdem mtiBte das Gen die in den bestimmten Schuppen ent-
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haltene l\Iuttersubstanz der Farbe zum voraus dorthin lokalisiert haben, 
und da miiBte es wieder gewuBt haben, wohin und in welche chemische 
Umgebung die Muttersubstanz komme. 

Auch in ihrer Starke konnen die Gene nicht starr fixiert sein. Die 
pathologische Betrachtung verlangt die Moglichkeit gleitender Ab
stufungen einer Erbeigenschaft bei homozygoten wie bei heterozygoten 
Kombinationen. Bei einer Menge von Krankheitsanlagen sehen wir aIle 
Schattierungen yom Gesunden zum Kranken; ja, wir miissen viele als 
erblich angesehenen Krankheiten als quantitative Ubertreibungen von 
dem Gesunden notwendigen Eigenschaften betrachten. Nun konnen aber 
quantitative L"nterschiede einer Eigenschaft nicht auf einem Mehr oder 
Weniger eines Genstoffes beruhen: Wenn einmal die Reduktionsteilung 
unterbleibt oder auf einem andern Wege die Zahl der Chromosomen ver
mehrt oder vermindert wird, so bleiben die meisten Eigenschaften der 
Gene mit Ausnahme etwa der ZellgroBe, die die Kernprotoplasmarelation 
beibehalten kann, gleich, und ebenso bei Reduktion sowohl der Chromo
so men wie auch der Zellenzahl (kleinerer Amphioxus aus einer Zweier
Blastomere). Zwei Gene fUr eine Nuance Interferenzblau oder fUr einen 
bestimmten Reflex summieren sich nicht zu einem doppelt so starken 
Blau oder doppelt so starken Reflex. 

Ein Gen kann also unabhangig von der Quantitat seines Tragers je 
nach der Umgebung in seinen Auswirkungen sehr verschieden stark in die 
Erscheinung treten. GOLDSCHMIDT spricht von verschiedenen Valenzen 
der Gene. Es kann aber auch qualitativ andern. Man hat sich ausgedrlickt, 
die (erbliche) Chorea HUNTINGTON habe sich in Amerika im Laufe einiger 
Generationen in mehrere "Biotypen" gespalten, was nicht auf einer 
gegenliber frliher genaueren Untersuphung und Abgrenzung der indivi
duellen Formen zu beruhen brauchtI). Ebenso sehen wir bei sexuellen 
Abnormitaten, bei manisch-depressivem Irresein, bei den Schizophrenien 
und noch an manchen anderen Orten eine Ober- und eine oder mehrere 
Untereigenschaften, die sich vererben. Wirsehen in den Familien Manisch
depressiver die Neigung zur Syntonie, deren Vorherrschen fUr unser Emp
finden. die normalst reagierenden Menschen bedingt; dann kommen 
solche mit dauernden Verstimmungen nach oben oder unten, dann solche 
mit vorlibergehenden Schwankungen nach beiden oder nur nach der einen 
Richtung, und diese Verstimmungen und Schwankungen konnen stark 
(manisch-depressiv) oder schwach (zyklothym) sein. AIle diese Einzel
heiten sind als solche vererbbar, denn in einer groBen Zahl von Familien 
findet man aIle oder die meisten der kranken Glieder zur gleichen Unter
gruppe gehorig, wahrend allerdings bei einer Gesamtlibersicht die all
gemeine manisch-depressive Erblichkeit das Vorherrschende erscheint, 
von dem die Untergruppen nur Nuancen waren. Bei der Schizophrenie 
kann sogar innerhalb einer Untergruppe wie des Paranoids die erbliche 
Anlage mehr duldend oder mehr querulatorisch sein, und es macht nicht 
den Eindruck, wie wenn ne ben einer schizophrenen Anlage ein davon 
ganz unabhangiges anderes Gen die Nuance bestimmen wlirde, weil die 
Nuance. sich zusammen mit der Krankheit bzw. der schizoiden Charakter
eigenart zu leicht vererbt; doch waren in dieser Beziehung noch genauere 
statistische Untersuchungen notig. Bei den sexuellen Abnormitaten kann 

- 1) Auf psy.chischem Gebiet ware das analog der Spaltung des allgemeinen Begriffes 
"Haus" in "Holzhaus", "Steinhaus" usw. 
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man sich vielleicht so ausdriicken, daB in gewissen Stammen die sexuelle 
Anlage in ihrem Gesamtaufbau ins Wanken gekommen sei, so daB durch 
einseitige Ubertreibung einer Komponente des Sexualinstinktes bald die, 
bald jene sexuelle Abnormitat in der Familie auftrete, immerhin aus Griin
den, die wir noch nicht kennen, bald mehr in der Richtung der Homo
sexualitat, bald vorwiegend in einer andern. AIle diese VorsteUungen 
von einem Verhaltnis von Ober- und Unterbegriffen der 
Vererbung bediirfen noch sehr der Nachpriifung an den Tat
sachen; sie scheinen mir aber so wichtig, daB ich sie nicht iibergehen 
mochte, und etwas Richtiges muB in Ihnen stecken. 

In ahnlicher Weise lieBen sich nach unseren Vorstellungen auch die Koppe-
1ungen von Genen auffassen, wenn es, wie manche annehl11en, 801che gibt, die 
sich nicht' aus lokalel11 Zusaml11enliegen der Gene im namlichen Chrol11osol11 oder 
durch Auslese infolge Unvertraglichkeit gewisser Eigenschaften untereinander und 
ahnliches erkliiren lassen. Man will auch beobachtet haben, daG bei Bastardierungen 
die Eigenschaften doch eine gewisse Neigung haben, so zusaml11enzubleiben oder 
wieder so sich zu kombinieren, daB die Typen der Stammrassen vorwiegen. Auf
fallend ist ja, daB man nach mehrtausendjahrigerl) Mischung der europaischen Be
vo1kerung immer noch nicht ein ganz regelloses Durcheinander von Eigenschaften 
vor sich hat, sondern in dem Gemisch immerhin heraushebbare Rassentypen er
kennen kann. Haben gewisse Gene wirklich eine Neignng, sich zu koppeln, so 
konnten sie im psychischen Sinn assoziative Verwandtschaft besitzen, z. B. zu
sammen eine Erbeinheit hoheren Grades bilden, wie in der Psyche viele Baum
arten unter dem Oberbegriff "Baum" zusammengefaBt werden, ohne daB des
wegen die verschiedenen einzelnen Baumtypen oder Individuen aus den Vor
stellung~n ausgbloscht waren. Das eine assoziiert das andere durch den Oberbegriff, 
durch Abnlichkeit oder andere Zusammengehorigkeit. Das eine Mal kann ekpho
riert werden "Baum - vorwiegend Tanne", das andere Mal "Baum - VOf

wiegend Linde"; aber auch Tanne und Linde sind untereinander durch den Ober
begriff verbunden. In ahnlicher W'eise mogen diejenigen Eigenschaften verbunden 
sein und sich anziehen, die zusammenarbeiten, einander unterstiitzen und helfen, 
d. h. unter den Oberbegriff der namlichen Leistung gehoren, und diejenigen, die 
einander hindern und deswegen meiden ("FaktorenabstoBung ", "Gen-Feindschaft")_ 
Das alles findet seine Analogie in der inteIlektuellen und affektiven Assoziations
feindschaft und Assoziationsbereitschaft im Psychischen, wo aIle gleichsinnigen 
Ideen und Strebungen einander fordern, entgegengesetzte aber einander hemmen 
und von der Aktivitat ausschalten. 

Ahnliches hat man schou in einer etwas anderen Form angenol11men. Es pbt bei 
gewissen Tieren einen allgemeinen Faktor "Farbe", der vorhanden sein muB, wenn 
die Gene, die die Farbe bestimmen, iiberhaupt zur Wirkung kommen sollen. Man 
konnte nun im Sinne der rein mechanistischen Theorie an eincn Mutterstoff 
fiir Pigmente (etwa nach der Art des Anilins) denken, der je nach dem hinzukommen
den Spezialfaktor zu einem andern Pigmentverarbeitet wiirde; dem steht aber ent
gegen der Umstand, daG das, was wir in menschlich-objektiver Auffassung Farbe 
eines Tieres nennen, an sich ein Allgemeinbegriff sein muB, del' Z. B. seinen Aus
druck ebensogut in einer Interferenzfarbe wie in einem Pigment finden kann, und 
der "ich fiir uns jedenfalls nach del' Sichtbarkeit von auGen (nicht bloB nach dem 
physikalischen Licht) richtet. Solche Tatsachen lassen sich am besten nach Ana
logie eines psychischen Oberbegriffes "Farbe" auffassen. Die einze1nen Far
bungsgene waren dann Moglichkeiten, die nul' dann wirksam wiirden, wenn ein 
Farbungsbediirfnis dazu kame, das durch den allgemeinen Farbungsfaktor ver
treten ist, analog wie der Organismus mit dargebotenen oder schon eingefiihrten 
Speisen erst etwas anzufangen weiB, wenn ein N ahrungsbediirfnis da ist. 

Es besteht auch darin in del' Phylogenese eine Ana10gie mit den Instinkten, 
daB ein gewisses Hauptzie1 erstrebt wird, die Wege dazu aber der Art odeI' dem 
Individuum offen gelassen werden. Die Spinne hat den Instinkt, ein Netz mit be
stimmten allgemeinen Eigenschaften zu bauen. Die Anpassung an die spezielle 
Umgebung ist dem Individuum und den Umstanden iiberlassen. 

1) Noch altere Bestandteile konnen wir an Mangel aus anthropologischen Kennt
nissen nicht erkennen. 
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N~n sieht man in der anorganischen Welt auch eine"Anpassung"; ein Krystall 
paBt slch der Umgebung an, er lagert sich auf in die Losun~ hineingehangte Faden, 
er sprengt eine ihn umgebende Form nicht, sondern fiillt Sle aus usw. \Vir konnen 
aber niemals etwas in solchen Vorgangen finden oder in sie hineinlegen, was wir 
als "Zweck" oder "Ziel" in biologischer oder psychologischer Bedeutung auffassen 
konnten. Der KrystalI oder die KrystaUgruppe nimmt die Form des die Form
moglichkeiten begrenzenden GefaBes an, dabei doch seine Molekiile, soweit es eben 
das GefaB erlaubt, so lagernd, wie ihre Struktur es erheischt; Wind und \Vasser 
stromen dem Gefalle nach, bis Gleichgewicht besteht; ein Sonnen· und Planeten
system setzt sich in ein Gleichgewicht aus physikalischen Kri1ften, die wir kennen, 
und deren Wirkungen wir im voraus berechIien konnen, und wenn es gestort wird, 
nimmt es ein neues Gleichgewicht an, oder es faUt zusammen oder fliegt auseinander. 
Bei keinem dieser Beispiele aber denkt man daran, daB es den handelnden Korpern 
oder Kri1ften irgendwie darauf ankomme, ob sie sich im Gleichgewicht halten oder 
nicht, ob sie da oder dort hin sich bewegen usw. - In der lebenden Welt aber sehen 
wir aIle Organisationen und Funktionen nach dem Ziel der Erhaltung des Lebens 
gerichtet. Die Anpassung ist eine ganz andere als in der leblosen Welt und hat 
deshalb von jeher dazu gefiihrt, besondere psycheahnliche Lebenskrafte anzu
nehmen. Die Art der Anpassung ist auf den drei groBen Gebieten, die wir in den 
Lebfunktionen unterscheiden konnen, in der Psyche, in den Korpertatigkeiten, in der 
Vererbung und Artenbildung, soweit wir sie kennen, prinzipiell identisch. ZU dieser 
Tatsache paBt die Annahme von Molekiilgruppen, deren physische Natur die ganze 
Bildung des einzelnen und der Arten bestimmen solI, so schlecht als moglich. Yon 
derjenigen Plastik, Variabilitat, Anpas«ungs· und Entwicklungsfahigkeit, die wir 
im Organismus sehen, finden wir in der physischen Welt auch nicht Spuren. Wir 
konnten uns ja schon als organische Wirkung denken, daB ein Froschdarm doppelt 
so lang wird, wenn die Larve mit Vegetabilien gefiittert wird, als wenn sie reine 
Fleischnahrung erhalt; aber wenn wir solche Reaktionen in beliebiger Zahl studieren, 
so sehen wir unter biologischen, d. h. anpassungsmoglichen Verhaltnissen aus
nahmslos, daB diese Veranderungen dem Lebling zur Erhaltung dienen; diese 
Zielrichtung den Molekiilen zuzuschreiben ist nicht mehr moglich, wenn wir nicht 
einen Zufall annehmen wollen, dessen Unwahrscheinlichkeit wohl aUes iibersteigt, 
was man schon je in Berechnung gezogen hat. Wenn der mehrere Jahre in Schweden 
mit seiner langeren Tagesbestrahlung gezogene urspriinglich deutsche \Veizen im 
nachsten Jahr auch in Deutschland rascher keimt, so liegt es am nachsten, die 
Veranderung einem Gedachtnis zuzuschreiben, das wir ja nicht nur in der mensch
lichen Psyche, sondern auch in der tierischen und pflanzlichen Korperfunktion 
nachweisen konnen; es sind nicht viele"unangefochtene Annahmen so wahrschein
lich wie diese; aber eine chemische Anderung in einer Molekiilgruppe der Gene zu 
fordern, die immer gerade das tut, was eine Zielrichtung oder ein Gediichtnis vor
tauscht, walIrend sie von ihrem chemisch-physikalischen Standpunkt aus eine 
Unendlichkeit von andern Dingen tun konnte, das scheint mir doch nicht mehr 
wissenschaftlich. 

Auch die Art der Kombination der Einzelfunktionen ist in der Lebewelt etwas 
Besonderes. Es ist allerdings nicht richtig, daB nur bei psychischen Kombinationen 
etwas "Neues" zustande komme, daB nur die Psyche die Fahigkeit habe, "schopfe
rische Resultanten" zu bilden; ein Sonnensystem oder ein Elektronensystem hat 
Eigenschaften, die weder die einzelnen Himmelskorper oder Elektronen noch die 
bloBen Summen derselben besitzen. Aber die Art der Kombinationen und der 
schopferischen Resultanten hat in der ganzen Lebewelt, nicht bloB in der Psyche, 
einen andern Charakter als im Leblosen. Es ist wieder die Zielsetzung, die den 
Hauptunterschied macht, und nach deren Bediirfnissen aIle Kombination und In
tegration im Lebenden ablauft. Die einzelnen Funktionen und Eigenschaften ver
einigen sich immer zu einem zweckmaBigen Ganzen und streben diesem wieder zu, 
wenn sie gestort werden, auBer der neue Zustand sei dem Leben oder irgendeinem 
zum Leben dienenden Unterzweck fOrderlicher als der alte. Und diese Integration 
muB im Wesen jedes Gens (jeder biischen Funktion iiberhaupt) liegen, sonst miiBte 
eine besondere Oberfunktion der Integration, der Anpassung aUer einzelnen sich 
bestandig andernden Funktionen aneinander im Sinne des Lebzweckes das be
sorgen, wir wUBten nicht recht wie, wahrend wir sehen, daB keine Funktion un
abhangig vom Ganzen arbeitet, nicht einmal ein Reflex. So verstehen wir denn 
auch leicht, wie chemische und physiologische und dynamische Funktionen sich 
zu einheitlichen Gesamtfunktionen verbinden, wie beispielsweise in der Blut
versorgung anatomische und funktionelle GefaBweite, Blutdruck, Herztatigkeit, 
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Menge, Chemismus, Korperchenzahl des Blutes, Sauerstoffzufuhr durch die At
mung eine sich und die Ernahrung der einzelnen Organe aufs feinste regulierende 
Einheit bilden_ Nimmt man im Zweierstadium der Eientwicklung dem Amphioxus 
die eine Halfte des Bildungsmaterials weg, so schafft sich die andere mit der Halfte 
der Zellen doch einen als Organismus ganzen Leib; wenn man aber im Werk einer 
Taschenuhr nur den kIeinsten Teil verandert, so kann sie, ohne daB aIle andern 
Teile ebenfalls verandert werden, nicht mehr richtig gehen. Was hier nur der 
auBenstehende, iiberlegende Uhrmacher besorgt, das vollbringt im lebenden Orga
nismus die Psychoide in Vererbung und Funktion von innen. 

Wie lange halten sich nun die Genengramme? Die Rinden
engramme bestehen so lange, als ihr Trager lebt. Die Vorstellung des Ab
blassens und Verschwindens mit der Zeit ist wenigstens in ihrer bisherigen 
Form falsch und wird vorgetauscht einesteils durch die Erschwerung der 
Ekphorie, die aus verschiedenen Griinden mit der Zeit zunimmt, und 
dann dadurch, daB notwendigerweise mit Hilfe der primaren Erinnerungs
bilder "Vorstellungen" gebildet werden, die zum Denken allein geeignet 
sind und unter normalen Umstanden die primaren Erinnerungsbilder er
setzen und hemmen (vgl. Naturgeschichte der Seele). DaB auch die 
phylischen Engramme iiber Erdperioden andauern konnen, sehen wir an 
niederen Tieren, die seit Anfang der geologisch nachweisbaren Zeiten 
gleich geblieben sind, wie an den Leblingen, die sich verandert haben, 
aber teils in der Ontogenese die Artentstehung wiederholen, teils in ihren 
anscheinend neuen Eigenschaften die alten, die nur umgebildet oder 
weiterentwickelt worden sind, noch erkennen lassen (Magen-Darm aus 
Verdauungsblasen, wie sie bei Infusorien noch vorkommen). So leben, 
natiirlich indirekt, in den jetzigen Eigenschaften eine Menge von friiheren 
weiter - wenn nicht aIle. Doch wird man vermuten, daB wirklich eine 
Menge unniitz gewordener Gene irgendwie aktiv ausgemerzt worden 
seien, weil man sich nicht vorstellen mag, daB all das, was uns nun als 
Ballast erscheint, durch die Jahrmillionen mitgeschleppt werde. Wie 
Gene latent und wieder ekphoriert werden konnen, zeigen Experimente, 
in denen durch geeignete Gestaltung des Milieus z. B. beim Axolotl und 
der Geburtshelferkrote Lebensformen und Instinkte, die man mit guten 
Griinden den Stammformen zuschreibt, wieder ekphoriert werden. 
Die Geburtshelferkrote andert dabei nicht nur ihre Brutpflege, was ja 
eine Neuschopfung von zufalliger Ahnlichkeit mit dem friiheren Verhalten 
sein konnte, sondern sie entwickelt auch die Brunstschwielen der ver
wandten (alteren) Formen wieder. 1m iibrigen hat man schon lange 
Atavismen angenommen, mit der unklaren Vorstellung alter phylischer 
Gene, die normalerweise durch neue Erfahrungen iiberdeckt, unwirksam 
gemacht werden wie irgendeine menschliche Gewohnheit durch ein Ver
bot von auBen oder innen. Die Beobachtungen und deren Auslegungen 
sind aber zu unsicher, als daB es sich zur Zeit lohnte, darauf einzugehen. 
Bastardatavismus kann man auch dadurch erklaren, daB zum Zustande
kommen einer alteren Eigenschaft zwei Gene vereinigt sein miissen, die 
sich in den einzelnen Rassen nicht mehr beisammen finden, aber durch 
Bastardierung zufallig zusammenkommen mogen (Wildtaubenfarbe). 

Als AuBerungen des phylischen Gedachtnisses werden auch mit recht 
guten Wahrscheinlichkeitsgriinden die chronogenen Hierarchien von 
manchen Reflexen aufgefaBt. 1m Foetal- und Kindheitszustand und 
gleicherweise wieder bei Versagen der hoheren und zugleich neueren Zen
tren kommen auch beim Menschen Reflexe zum Vorschein, die auf einer 
friiheren Stufe ihre Bedeutung hatten; der Saugling halt sich hangend 
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an einem dargebotenen Finger; beim menschlichen Foetus findet man 
noch diagonale Reflexe, die den Trab des VierfiiBers darstellen, jeden
falls aussehen wie gewisse Reflexe bei erwachsenen Hunden l ) u. a. m. 
In der Pathologie spricht man viel von Regressionen und Stillstand der 
Entwicklung, wobei manchmal die individuelle und die phylische Ent
wicklung nicht unterschieden werden. Bei der Riickbildung von Dia
schisen haben die alteren Funktionen eine Tendenz, friiher wieder zu er
scheinen als jiingere, wie bei der Reevolution von psychischen Gedachtnis
storungen. 

Man hat ·angenommen, daB Gene einzeln ausfallen konnen, z. B. 
auch bei schlechter Ernahrung. Man will auch beobachtet haben, daB die 
Teilung die Zahl der Chromosomen nicht immer genau halbiere, so daB 
der einen Zelle zu viel, der andern zuwenig zukomme2 ). Die erstere Auf
fassung ist, wenn man sie wortlich nehmen wollte, schon deshalb etwas 
sonderbar, weil in einem Chromosom eine unzahlige Menge von Genen 
enthalten sein muB; der Ausfall eines einzigen Gens aus mechanischen 
Ursa chen ist somit nicht leicht vorstellbar. Wir denken auch daran", daB 
wir die Gene diffuser lokalisieren miissen, und daB ein einzelnes Gen 
ohne den Zusammenhang mit den andern iiberhaupt kaum etwas sein 
kann, ferner daB der Ausfall des eineneine Menge Anpassungsanderungen 
aller iibrigen zur Folge haben miiBte. So fallen bei der Aphasie bestimmte 
Funktionen scheinbar aus, weil ihr Focus zerstort ist, und der iibrige Teil 
des Gehirns infolge seines kranken Zustandes zu einer neuen Integration 
unfahig ist. Aber dabei ist auch die iibrige Sprache nicht intakt. 
Sauber herausgelocht ist iiberhaupt nie eine Teilfunktion. 

1m Prinzip sind also die phylischen Engramme wie die zentralnervosen 
wohl zeitbestandig und direkt nur mit ihrem Trager zerstorbar; ob etwa 
besondere Einrichtungen zum Ausmerzen der durch neue Verhaltnisse 
schadlich gewordenen Engramme existieren, und ahnliche Fragen sind mit 
jetzt bekannten Mitteln unbeantwortbar; immerhin mochte ich zur Be
leuchtung der Tragweite derselben fragen, ob es noch unter irgendwelchen 
Umstanden moglich ware, daB ein so spezialisiertes Geschopf wie der 
Mensch irgendwo neue Augen bilden konnte, da man annehmen muB, daB 
einmal das lebende Protoplasma allgemein die dazu notigen Eigen
schaften besaB; oder konnte er gar eine blaue Interferenzfarbe aus den 
friiheren Erfahrungen heraus bilden? 

Wenn die Gene Engramme sind, die ekphoriert werden, so sind sie 
auch aus diesem Grunde nichts ganz Konstantes und scharf Begrenztes. 
In Wirldichkeit bedeutet ja jede neue Ekphorie eines Engrammes eine 
Neuschopfung, die sich unter Umstanden, z. B. bei frischen in Bildung 
begriffenen Vorstellungen recht stark von dem vorhergehenden Ekphorat 
unterscheidet. Hier miissen wir mit so kleinen Veranderungen durch 
einmalige Erfahrungen rechnen, daB sie fUr sich nicht in Betracht kommen 
konnen; aber im Laufe vieler Generationen konnen doch die so beeinfluBten 
Engramme nicht unverarbeitet bleiben (wobei das urspriingliche Engramm 
so wenig zerstort wird wie ein photographisches Negativ durch die Kopien). 

1) MINKOWSKI: Dber friihzeitige Bewegungen, Reflexe u. muskuliire Reaktionen beim 
menschl. Foetus usw. Schweiz. med. Wochenschr. 1922, Nr.29/30. 

2) Eineiige Zwillinge zeigen oft ziemlich groBe Differenzen, die nicht exogen sein 
konnen, sie sind iiberhaupt niemals ganz gleich. Ebenso die eineiigen Vip,rlinge der 
Giirteltiere. 

B I e ul e r, Die Psychoide. 6 
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Auch ist mit dem, was wir oben Integration genannt haben, zu rechnen; 
sowenig wie die Definition einer aus dem Zusammenhang gerissenen Vor
stellung del' im konkreten Fall gebrauchten, im iibrigen gleichen Vor
stellung jemals entsprechen kann, so wenig kann man die Wirkung eines 
Gens isoliert beschreiben. Ein Gen ist ja nicht eine Potenz, eine be
stimmte Eigenschaft hervorzubringen, sondern eine Reaktivitat auf 
bestimmte Situationen und auf Konstellationen mit den andern Genen 
und allen sonstigen Vorgangen im Lebling und allen Reizen, die diesen 
von auBen treffen. Das namliche Gen muB also in verschiedenen Kon
stellationen verschiedene Eigenschaften hervorbringen. Allerdings sind 
in del' kurzen uns moglichen Beobachtungszeit die Unterschiede nicht 
groB. Abel' wir miissen doch, wenn wir genau sein wollen, uns wie bei 
den Reflexen so ausdriicken, daB die Konstellation in Nebeneinander und 
Nacheinander zusammen mit dem, was wir Gen nennen, die Reaktionher
vorbringe, wie Brausepulver nicht durch Weinsteinsaure und nicht durch 
Natron bicarbonicum entsteht, sondern durch die Vereinigung von beiden 
Stoffen. 

Die "Beeinflussung" von auBen ist natiirlich von andere I' Seite ge
sehen normalerweise eine "Aupassung". Wie bei den Instinkten, ja den 
Reflexen, wird wohl auch bei den Genen irgendeine allgemeine Direktive 
gegeben werden, die die Einzelheiten den iibrigen Einfliissen iiberlaBt. 
Bei Instinkten sind die individuellen Anpassungen an den speziellen Fall 
(Material des Nestbaus fUr einen Vogel; Gelegenheit zum Netzbau einer 
Spinne) sehr weitgehend, bei Reflexen relativ gering; bei den Genen scheint 
es, daB ebenfalls das von innen Gegebene (das Gen in einem engeren Sinne) 
das Hauptsachliche sei. 

Aus dem Nachweis del' Engrammnatur del' Gene folgt, 
daB aIle die Vorgange, die dem Begriff del' Psychoide zu
grunde liegen, wie die Zielstrebigkeit, del' Nachrichten
dienst, das Gedachtnis, auch in del' Vererbung wirksam 
sind. Es ist uns verstandlich geworden, wie die Erfahrungen 
friiherer Generationen zur Formung del' neuen verwendet 
werden konnen - ahnlich wie die Psyche des Menschen 
Tatigkeiten aus friiheren Erfahrungen heraus leitet. Del' 
Wirkungsbereich del' Psychoide ist damit auf die Phylo
genese ausgedehnt, und die· Folgen del' Generationen be
deuten uns Phasen in einer durch die Zeiten kontinuier
lichen mnemischen Le bensfunktion. 

Uber die Natur der psychoiden Engramme ist naturlich z. Z. so wenig 
zu·sagen wie uber die der psychischen. Sie scheinen bis zu einem gewissen Grade 
von derJ Substanz unabhangig, auf irgendeinem funktionellen Wege von einer 
Substanz auf die andere ubertragbar zu sein. In einem Minimum von Substanz 
konnen sie in den groBten Mannigfaltigkeiten bestehen. Wir kennen sie als tatig 
nur in Kolloiden, und da sie ferner Energien auslosen und benutzen mussen, wird 
wohl der Kreis der fUr eine Spezies moglichen chemisch-physikalischen Trager 
nicht gerade groB sein konnen. Wenn man einmal Anhaltspunkte bekommt, uber 
ihre N atur sich V orstellungen zu machen, so wird es wohl von Wichtigkeit sein, 
daB lebende Substanz in Samen und Protozoen die kolloide Natur durch vollstan
diges Austrocknen verlieren kann, ohne dati die Engramme verloren gehen; auch 
in Kaltegraden nahe am absoluten Nullpunkt erhalten sich Samen keimfiihig 
Diese Widerstandsfahigkeit ist wohl der einzige Grund, doch daran 
zu denken, daB die biischen Potenzen ein bloBer Ausdruck der Be
schaffenheit der Molekule sein konnten. 
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IX. Die Vererbung erworbener Eigenschaften. 
Nachdem der Zufall als maBgebendes Entwicklungsprinzip aus

geschlossen worden, ist die Existenz der Vererbung erworbener Eigen
schaften ein unvermeidliches Postulat - wird aber nichtsdestoweniger 
sehr bestimmt bestritten. Diese Abweisung kann sich aber bloB auf das 
MiBgliicken des experimentellen Nachweises einer solchen Vererbung 
griinden und auf die den meisten unliberwindlich scheinenden Schwierig
keiten, sich vorzustellen, wie der Keirn die Erfahrungen des Korpers be
nutzen konnte. 

DaB diese Vorstellung moglich ist, ja geradezu sich aufdrangt, wenn 
man die biologischen Vorgange genauer studiert, glaube ich gezeigt zu 
haben. Wie steht es nun mit dem mangelnden Nachweis? 

Da ist zunachst zu konstatieren, daB auch jeder Schatten eines Be
weises fUr das Nichtvorkommen der Vererbung erworbener Eigenschaften 
fehlt 1). Leichtfertig ist es, aus den verungllickten Versuchen solche Schllisse 

1) (Anm. b. d. Korr.) SIEMENS will allerdings die Nichtexistenz der Vererbung erwor bener 
Eigenschaften bewiesen haben (S. 83). Bei der hervorragenden Bedeutung seines Buches ist es 
nicht angangig, diese Behauptung einfach zu ignorieren. In Wirklichkeit ergeben seine Aus
fiihrungen nicht einmal irgendeinen Wahrscheinlichkeitsgrund gegen jene Annahme. Die 
Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften wird nach dem Autor "vielleichter durch 
ihr stii.ndiges Ausbleiben widerlegt, als durch einen angeblich positivenEinzelfall bewiesen" . 
Ich mOchte lieber das Umgekehrte sagen: ein klar durchschauter positiver Fall konnte den 
Beweis.bcingen; der negative Beweis des Autors aber konnte auf dieseWeise nur von einem 
Gott geleistet werden, der die Entwickll1ng der Arten mit ihren Ursachen von Anfang an 
verfolgt hat. _ JOHANNSENS Versuche, die dann angefiihrt werden, beweisen nur, was man 
von jeher weiS, daB Bich in einigen wenigen Generationen eine Art oder ein Stamm nicht 
(ohne zureichenden Grund) andert. - "Diff merrdelistischen Erfahrungen zeigen js alIe 
Tage, daS es fUr die Vererbung der Anlagen gleichgiiltig ist, ob die Reaktionsmoglich
keiten, die diese Anlagen gewahren, ausgenutzt werden oder nicht." Es sagt doch nie
mand und es liegt doch nicht im Prinzip der Vererbung erworbener Eigenschaften, daB 
bei Heterozygoten die recessiven Eigenschaften durch die Dominanz ausgemerzt werden 
muBten .. Was fiir eine anpassende Kraft soll das bewirken? - Ferner sollen die neu auf
tretenden ldiovariationen die Annalune. der Vererbung erworbener Eigenschaften "uber
fliissig machen". Da sie nach SmMENS selbst sogar meist die Richtung auf verminderte 
Anpassung einschlagen, moohte ich eher auf das Gegenteil schlieBen. Und weil diese ldio
variationen nicht allmahlich entstehen, sQllen sie dem Lamarckismus widersprechen. 
lch denke aber, neben der Anpassung haben noch viele andere Veranderungen Platz; 
gerade.die blastophtorischen, zu denen solche Idiova,.9ationen zu einem Teil gehoren, sind 
ja so leicht experimentell nachzuweisen. 

SIEMENS will alles durch zufii.l1ige Variation und Auslese erklaren: "Wie rasch und 
grundlich dahingegen die Selektion eine Besserung oder den Verfall einer Rasse bewirken 
kann, wird das Kapitel uber die Atiologie erblicher Krankbeiten noch zeigen." Und Sm
MENS hat seIber vorher die Versuche JOHANNSENS angefiihrt, die niemals einen Stamm, 
eine Rasse biisch verandern, sondern nur gute oder schlechte Stamme ausmerzen Bollen: 
Zweideutigkeit der Worte "Verbesserung" und "Rasse". - Eine solche Erschleichung 
ist es wohl auch, wenn der Autor sich so auBert, wie wenn die Vererbtmg erworbener Eigen
schaften "eine unbegrenzte Anpassungsfiihigkeit aller Lebewesen" voraussetzte, oder wie 
wenn jemand so etwas gesagt hatte. "Unbegrenzt" in gewissem Sinne ist die Anpassungs
f8higkeit nach vorn, weil immer wieder Veranderungen moglich sind, seitlich aber sind 
ihre Wege fiir jede einzelne Art oder Rasse sehr eng begrenzt; der homo sapiens mag sich 
beliebig lange neben seinen vier Gliedern Flugel wUnschen oder einen neuen Sinn, die 
Rontgenstrahlen wahrzunehmen - niemals wird er imstande sein, sich solche Organe 
zu schaffen. 

Auch der sonst so vorsichtige HAECKER (Allg. Vererbungslehre, Braunschweig: Vie
weg 1921, 134ff.) halt einige Einwande gegen die Annahme der Vererbung erworbener 
Eigenschaften fiir abschlieBend. An diesen Einwanden ist aber gerade sehr schon die Un
richtigkeit der ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen zu zeigen. Es wird beispielsweise 
eine Verletzung oder eine Deformation aus auBeren Griinden angenommen. Nun ware 

6* 



84 Die Vererbung erworbener Eigenschaften. 

zu ziehen, bevor nur erwiesen ist, daB die eingeschlagenen Wege iiber
haupt zu dem gewiinschten Ziele fiihren k6nnten. Letzteres ist nun 
keineswegs der Fall; man hat im Gegenteil bis in die letzten Jahre immer 
nur da gesucht, wo nichts zu finden sein konnte. Was will es sagen, 
wenn WEISMANN 22 Generationen von Mausen die Schwanze abschnitt 
und bei den Nachkommen immer wieder normale Schwanze wachsen sah 1 
Erwartet man auch, daB die Reben keine langen Schosse mehr treiben, 
weil man sie seit Jahrtausenden beschnitten hat 1 Wenn das Abschneiden 

es dem Autor denkbar, daB "gleichen auBeren Eindriicken ;'mmer auch gleiche Abande
rungen in der Konstitution des Keimplasmas entsprechen". Unvorstellbar aber sei "die 
regelmaGige 'Viedererweckung derselben Abanderung A im jungen aus der Keim
zelle hervorgeganf,\enen Organismus als eine Folge der im Keimplasma entstandenen 
Abandenmg a, so daB die Kette von Ursachen und Wirkungen x y z, die im elterlichen 
Organismus von der Abanderung A zur Keimzellenvariation a fiihren, in umgekehrter 
Reihenfolge wieder in Gang gesetzt werde. DElnn nur in diesemFalle kanne jedesmaldem 
A des Elter wieder ein A des Nachkommen entsprechen. Die Glieder x y z kannten aus 
inneren Sekreten oder Nerveneinfliissen bestehen. Der umgekehrte EinfluB von der Ei
anlage zum abzuandernden Organ sei aber ein ungleich komplizierterer und kanne keines
wegs nur im Transport von Stoffteilchen oder in Kommunikation nervaser Art bestehen. 
Statt x y z werden also andere Glieder eingesetzt, die hachstens zufallig wieder zum gleichen 
Ausgangspunkt A fUhren kannten. 

HAECKER gibt aber die Lasung selbst: SPENCER glaube, daB funktionelle Abanderung 
{lines Organes so auf den ganzen Organismus zuriickwirke, daG dieser einschliel3lich der 
Keime in einen neuen Gleichgewichtszustand iibergefUhrt werde, der dann auf die Nach
kommen iibergehe. Diese Vorstellung kanne dazu dienen, die Vererbung zu erklaren, 
erstens wenn man im Sinne der Pluripotenzhypothese annehme, daG die Abanderung 
des elterlichen Organismus nur einen Teilzustand des im Artplasma schon virtuell vorhan
denen Gleichgewichtszustandes bildet, und zweitens, wenn im Elter von der dadurch he
troffenen Stelle aus eine allmahliche Umstimmung auch des iibrigen Karpers einschlieG
lich der Keimzellen in den der Abanderung gemaGen Zustand erfolgt. Diese beiden Vor
aussetzungen bestehen nun in Wirklichkeit, wie wir glauben nachgewiesen zu haben; die 
"Anderung des Gleichgewichtszustandes" ist unsere Anderung im Engrammsatz des Bau
plans, der darauf eingerichtet ist, solche Anderungen in sich aufzunehmen. HAECKER selbst 
vergleicht einen solchen Vorgang den regulatorischen Einfliissen, die von einer verletzten 
Stelle aus bei der Regeneration auf das umgebende Gewebe ausgeiibt werden. Das, was 
HAECKER Pluripotenzhypothese nennt, ist von uns nur in einem ein wenig wei tern Sinne 
zu fassen: der Organismus reagiert anpassend auf die Einfliisse von auGen, und zwar nach 
allen don Richtungen, die eben natig (und maglich) sind, womit aber das Vorkommen 
einer Pluripotenz in einem engeren Sinne nicht geleugnet werden solI: die nii.mliche Pflanze 
nimmt im Wasser andere Gestalt und Funktion an als auf dem Lande usw. AuGerdem 
ist HAECKERS Voraussetzung, daG direkt durch auGere Einfliisse bewirkte Anderungen, 
eine Verletzung, eine Daformation vererbt werden sollen. falsch; ist denn in der ganzen 
Welt schon einmal eine solche Vererbung vorgekommen? SolI ein Organismus, der sich 
mit Schwefelsaure verbrannt hat, die Tendenz vererben, sich mit Schwefelsaure zu ver
brennen? Vererbt werden doch nur Reaktionen des Organismus, und die gehen nach dem 
einfachen Schema: Anstrengung - Bediirfnis nach einem starkeren Muskel- Verdickung 
des Muskels - Engraphie des Bediirfnisses und der darauffolgenden Verdickung im Karper 
und speziell in den Keimen - Ekphorie dieses Bediirfnisses mit der dicker machenden 
Reaktion durch die entsprechende Entwicklungsphase des Muskels, mit der es durch par
tielle Gleiehheit oder wie man es nennen will, assoziiert ist. Dem entspricht auf psychisehem 
Gebiet: ich komme mit meinem Finger in die gesehene Flamme - ich empfinde Schmerz
ich ziehe den Finger zuriick - Engraphie beider Vorgange - ieh ziehe das nlichste Mal 
den Finger schon zuriick, wenn ich die Flamme in der Nahe des Fingers sehe. Mit diesem 
letzten Beispiel erledigt sich ein ahnlicher - allerdings mir etwas weniger verstandlieher -
Einwand, den HAECKER spezieU gegen die Mnemehypothese macht (S. 148). 

HAECKER meint auch (S. 147), daB bei Instinkten, die im Leben des Individuums nm 
einmal ausgeiibt werden, eine Einiibung lmd Einpragung nicht wohl als Ursache in Frage 
kommen kanne. Das ist zunachst eine petitio principii; die trberlegung ist riehtig fUr den 
Fall, daG keine Vererbtmg erworbener Eigenschaften besteht; wenn aber diese als maglich 
gedacht wird, so kannen die Erfahrungen in den Generationen sich summieren so gut wie 
im Individuum. 
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der Schwanze einen direkten EinfluB auf die Nachkommen haben konnte, 
so miiBte es der sein, daB die Schwanze ein (besseres) Regenerationsver
mogen bekamen oder daB die Tiere den Verlust eher kompensieren konn
ten; nur das wiirde den Reaktionen entsprechen, die wir in der Biologie 
sehen und aus der ZweckmaBigkeit der Entwicklung der Arten auch in 
der Vererbungsfunktion erschlieBen miissen. (Indirekt konnte unter 
Umstanden nach Verlust eines nicht sehr wichtigen Organs sich der Leb
ling gewohnen, ohne dasselbe auszukommen, sich irgendwie einen Ersatz 
dafiir zu scha££en, und dann konnte sekundar das urspriingliche Organ 
unnotig werden und verschwinden.) Eine Art, die Verstiimmelungen, 
und namentlich nooh solche von wenigen Generationen, vererben wiirde, 
miiBte bei der Haufigkeit solcher Vorkommnisse bald aIle" AuBenorgane 
verloren haben, d. h. sie konnte iiberhaupt nicht da sein. Verstiimme
lungen konnen auch deswegen nicht vererbt werden, weil sie etwas sind, 
das die Psychoide gerade mit allen Mitteln abweist und vermeidet. Mit 
ihnen kann nur eine Abwehr- und eine Reparationstendenz verbunden 
sein, niemals die positive Tendenz, etwas ahnliches hervorzubringen. 
Die Nachrichten yom Gliedverlust sind eben nicht etwas 
fiir sich Bestehendes wie Zeitungsnotizen, sondern sie sind 
yom Status nascendi an mit der iibrigen Psyche integriert 
zu Tendenzen im Sinne der Lebenserhaltung. Aber auch wenn 
wir kiinstlich niitzliche Eigenschaften scha££en konnten wie Verstiim
melungen, so konnten dieselben direkt nicht vererbt werden, weil der 
Organismus nicht imstande ist, den Weg der kiinstlichen Bildung nach
zumachen und deshalb fiir gewohnlich nicht wissen kann, auf welchem 
Wege die Eigenschaft hervorbringen. Oder wIlen sich die WEISMANN
schen Mauseenkel den Schwanz abschneiden ~ 

Ais ein unnotiges und zugleich bei einem ganzen Volke wahrend 
wenigstens hundert Generationen abgeschnittenes Organ ist oft das Pra
putium angefiihrt worden. Urn aber aus der Beschneidung solche Schliisse 
zu ziehen, dazu reicht das Material noch gar nicht. Wissen wir denn, ob 
hundert halbe!) Generati6nen bei einem Menschen geniigend waren, um 
ein Organ verschwinden zu lassen ~ Und hat der Organismus sich darauf 
"anders einzustellen", so daB die Keimzellen eine in solcher Zeit oder 
iiberhaupt wirksame Beeinflussung bekommen konnen ~ (Siehe unten: 
psychoide A££ektivitat.) Konnte die ganz unzweifelhaft durch die Jahr
hunderte haufig vorgekommene Zufiihrung nicht beschnittenen Keim
plasmas durch die Frauen aus Stammen der Umgebung und sogar durch 
Manner (Kosaken; Proselyten aus der umgebenden Bevolkerung) nicht 
einen verhindernden EinfluB gehabt haben~ Und ist iiberhaupt 
das Praputium ein Organ im Sinne der Erblichkeit1 1st nicht 
das Gen, das ihm zugrunde liegt, vielleicht etwas wie eine allgemeine 
Tendenz der Haut, unter bestimmten Umstanden eine Falte zu bilden ~ 
Auf diese Tendenz k6nnte dann der Organismus nicht verzichten, nur des
halb, wei 1 eines ihrer Produkte in einem Ausnahmefalle mehrfach abge
schnitten wird. 

Etwas ganz anderes als solche Verstiimmelungen sind teratische Bildungen, 
die wir experimentell durch eine Menge von Giften, Rontgenstrahlen und andere 
Schadigungen hervorbringen konnen. Es handelt sich da wohl um grobe physika
lische und chemische Schadigungen der die Gene tragenden und der zu entwickeln. 

1) Die Frauen, die auch Trager eines solchen Gens waren, sind nicht beschnitten. 
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den Substanzen im Keim. DaB dennoch dabei bestimmte Systeme besonders stark 
oder allein geschadigt werden, mochte ich vergleichen, aber nicht gleich set zen 
den elektiven Wirkungen der Gifte in der Physiologie. Diese MiBbildungen konnen 
sich vererben, wobei die Schadigung in den folgenden Generationen (offenbar 
unabhangig vom mendelnden EinfluB eines gesunden Partners) starker oder 
schwacher werden, ja erst nach manchen (z. B. zehn) unvergifteten Generationen 
auftreten )l;ann. Solche Vorgange konnen, wenn iiberhaupt, nur auBerst selten 
zur Entwicklung von neuen lebensfahigen Formen fiihren; im ganzen sind sie eine 
QueUe der Degeneration. 

Wenn man einem Huhn Meerschweinchenlinsen injiziert und dann sein Blut auf 
Meerschweinchen iibertragt, so bekommen die folgenden Generationen (nicht das 
behandelte Tier) allerlei Augenfehler (nicht nur Linsenfehler). Ebenso, wenn man 
Meerschweinchen direkt Linsenbrei injiziert. Wenn es also nicht moglich ist, durch 
Ausziehen der Zahne der Vorfahren die Zahne der N achkommen zu schadigen, so 
ware es denkbar, daB ein Agens, das die Zahne der Eltern chemisch schadigt und 
dadurch irgendwelche Zahnabwehrstoffe ins Blut bringt, die Zahnbildung der Nach· 
kommen stort. Obschon man noch Einwande gegen die Untersuchungen von BUNGE 
zu machen hat, der schlechte Zahne und Stillunfiihigkeit der Frauen auf den Alkohoi 
zuriickfiihren will, so ist es doch auffaUend, und laBt von vornherein an irgend
einen spezifischen blastophthorischen EinfluB denken, daB zwei so wichtige Organe 
wie die Zahne und die Milchdriisen beim Kulturmenschen in wenigen Generationen 
ungeniigend geworden sind. Eine andere Erklarung kenne ich dafiir noch nicht; 
die fiir menschliche Verhaltnisse oft zugezogene Domestikation ist doch zu alt, um 
erst in den letzten Generationen so explosiv zu wirken. Ein schones Beispiel fiir La
tenz erworbener phylischer Engramme (Gene) gibt DUERST, der durch Vergiftung 
mit Naphthalin ein Meerschweinchenmannchen mikrophthalmisch machte, dann erst 
in der zehnten Generation von des sen Nachkommen den Augenfehler auftreten sah, 
der sich aber in den folgenden Generationen rasch vermehrte und verstarkte, bis in 
der 14. Generation geradezu eine neue Rasse mit eingestillpten Augen entstanden 
warl). . 

Wie es ausgesehlos8en ist, daB sieh Verstiimmelungen wie die durch Ab
schneiden eines Organes vererben, so ist es auch ausgeschlossen, daB 
wichtige Eigensehaften sieh durch anpassende Einfliisse in wenigen Gene
rationen verandern. Wie solI eine Art leben .konnen·, wenn sie als Ganzes 
oder gar in den einzelnen Individuen auf jeden zufalligen EinfluB mit 
einer anpassenden Anderung antwortet, wobei vielleicht schon die nachste 
Generation sich wieder zuriickanpassen miiBte, weil die neue Eigenschaft 
fiir wiederhergestellte friihere Umstande nicht mehr geeignet ist? Wenn 
man friert, kann die Psyche dem Korper einen Pelz anziehell, aber 
die Psychoide dad ihm nicht einen wachsen lassen, sonst kame man 
am nachsten heiBen Tag in Vcrlegenheit. Und das Chaos, das dabei 
herauskame, wenn von den einzelnen sich kopulierenden Individuen 
einer Zuchtgemeinschaft jedes gleich in einer seinen personlichen Er
fahrungen entsprechenden Richtung verandert wiirde! Zur Vererbung 
erworbener Arteigenschaften sind also sehr viele Individuen mit gleich
sinniger Anpassung notig2), sowohl im Nebeneinander einer ganzen sieh 
vermischenden Zuchtgemeinschaft, als auch im Nacheinander der Genera
tionen. Was das "sehr viele" in bezug auf die Generationen heiBen soIl, 
wechselt natiirlieh je nach Art des Leblings, je nach biischer Bedeutung und 
wohl auch naeh dem Alter der Eigenschaft in hohem Grade; in vielen Fallen 
werden wohl Tausende von beeinfluBten Generationen nicht sichtbar rea
gieren. Wenn ich vomAlter einer Eigenschaft rede, so meine ich nicht nur die 

l)'Ehcper. s. 1~-d$··mol18-kU08itea etc. Schweiz. NaturfOlscher-Vers. 1920, 
S.223, II. Teil. Aarau: Sauerlander & Cie. 

2) Ob, abgesehen von den vorhin erwahnten blastophthoriachen DyaplaaiEn fiuch ge
wisse Mutationen eine Ausnahme bilden? (a. unten). 
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oft behauptete aber nicht sicher nachgewiesene besondere "Durchschlags
kraft" alter Eigenschaften in der Vererbung (vgl. oben unter Gedachtnis), 
sondern ich denke zunachst mehr an den Umstand, daB diejenigen Eigen
schaften alt werden, die einer Art unter den verschiedensten in der Natur 
vorkommenden Umstanden notwendig sind und deshalb bestandig in der 
gleiehen Weise benutzt und "getibt" worden sind, also aus der Erfahrung 
nur die Neigung zu Stabilitat, niemals zu Variationen, bekommen haben. 
Die Notwendigkeit von wiederholten Reizen zur umgestaltenden Wirkung 
laBt sieh in der Sprache der Physiologie ausdrtieken: die einzelnen um
bildenden Reize sind untersehwellig, summieren sieh aber bis zur Wirk
samkeit, wenn sie viele Male in gleiehartiger Weise wiederholt werden. 

Umgekehrt muB man voraussetzen, daB diejenigen Funktionen, die 
ofter wechseln oder frisch sind, was in der Beziehung, die uns hier interes
siert, aufs gleiche herauskommt, leichter variieren als andere. LabH 
mtissen namentlich Eigenschaften sein, die sich an zeitlich oder ortlieh 
haufig wechselnde Umstande, wie Warme, Feuehtigkeit, Farbe der Um
gebung anzupassen haben. Unter dies en werden wohl eher als Korper
formen sich viele Instinkte befinden, an die man si.ch bei Versuchen 
tiber Vererbung erworbener Eigenschaften in erster Linie halten soUte, 
besonders unter Anwendung der Ersparnismethode. 1st die von einem so 
kritischen Manne wie EXNER be rich tete Erfahrung an einem jungen 
Jagdhunde nicht nachgeprtift worden, der, zum ersten Male einen SchuB 
horend, sich wie ein dressierter Jagdhund benahm? Gar nicht unmoglich 
klingt die Angabe von BECHTEREW, daB bei Runden durch mehrere 
Generationen getibte Assoziationsreflexe immer leichter erworben werden. 
Vgl. auch unten KAMMERERS Versuche an Lurchen und Reptilien. 

In den bekannten korperlichen wie den psychischen Funktionen sehen 
wir durchgehends, daB Erlebnisse, die fUr den Bestand der Art oder des 
Individuums von Wichtigkeit sind, starker "beachtet" werden, daB der 
Organismus mehr auf sie reagiert, als auf gleichgiiltige; die psychischen 
und die korperlichen Funktionen sind auf ein gewisses Ziel (der Erhaltung) 
eingestellt und ktimmern sich urn. alles andere moglichst wenig. In der 
Psyche werden belanglose Empfindungen geradezu von der Wirkung aus
geschaltet, soweit es moglich ist, wahrend die Vorgange mit differentem, 
ntitzlichem oder schadlichem Inhalt moglichst gebahnt werden ("A uf
mer ksamkei t"). Die unzahligen gleichgiiltigen Gesichtsbilder, die wir 
bei einem Gange durch die Stadt aufnehmen, werden meist gar nicht 
apperzipiert und sind nachtraglich auch nieht willktirlich erinnerungs
fahig 1). Der Frosch "hort" nur Tone und Gerausche, die fUr ihn von Be
deutung sind, wie Sum men einer Mticke, Tritte, Brechen des Schilfes 
(erst die hochsten Tiere haben erkennbares Interesse, Wissenstrieb, Neu
gierde fUr Dinge, die sie direkt nichts angehen). 

Es kann nun nicht wohl anders sein, als daB auch in der Psychoide eine 
solche Auslese stattfindet. Der Organismus ware ja verloren, wenn er auf 
aUe ihn treffenden Reize reagieren miiBte; er hilft sich zum Teil durch 
funktionelle Absperrungen, wie diejenigen sind, die unsere Aufmerksam
keit besorgt, meistens aber werden schon die Organe nieht eingerichtet 
sein, indifferente Reize tiberhaupt zu empfangen, oder umgekehrt: nur fUr 
die zubenutzenden Reize gibt es Sinnesorgane, sowcit-Bieh~re Einw:i:r
~ungen_ auf diese Weise sondern lassen. 

1) Obgleich sie auch engraphiert. werden. 
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Insofern diese Auslese funktionell ist, kann man sie der Aufmerksam
keit und der Affekti vi tat der Psyche vergleichen. Die Affektivitat ist 
der Trieb oder die Summe der Einzeltriebe, die uns das Ntitzliche erstreben 
und das Schadliche vermeiden lassen (die Funktion derselben 1st von 
"innen gesehen" Lust und Unlust). In dies em Sinne hat auch die Psychoide 
ihre Affektivitat, und wie in den tibrigen biischen Funktionen wird auch 
in der Vererbung das gleiche Gesetz von der besonderen Reaktionsfahigkeit 
auf lebenswichtige Vorgange herrschen mtissen. Die Erlebnisse werden 
verschiedene umbildende Kraft haben, je nach ihrer Wichtigkeit fUr den 
Bestand der Art. Dabei laBt sich nattirlich die Vererbung nicht scharf 
trennen von den biischen Funktionen tiberhaupt, von der Wahrnehmung 
durch den Korper (die Psychoide) und der Benachrichtigung der Zellen 
unter sich. Wahrnehmung und Mitteilung der Wahrnehmung an andere 
Zellen werden sich in ihrer Bedeutsamkeit nach der biischen Wichtigkeit 
des Geschehens richten, noch mehr aber die Reaktion darauf. Schon die 
primar affizierte Zelle wird nicht alles wissen, was in ihr selbst vorgeht, 
sondern nur das, was fUr den Organismus von Belang ist, und die andern 
werden indifferente Botschaften gar nicht aufnehmen oder nicht darauf 
reagieren und keine wirksamen Engramme daraus bilden. So wird man sich 
vorzustellen haben, daB auch zu den Keimen nur eine Auslese von Nach
richten in wirksamer Form komme, oder, was fUr biische Verhaltnissedas 
Namliche ist, daB die Keimzelle nur einen Teil der unter den Zellen weiterge
gebenen Nachriehten zur Reaktion und zu wirksamen Engrammen benutzt. 

Seitdem man begonnen hat, sieh zu tiberlegen, wo Vererbung er
worbener Eigensehaften, wenn sie existiert, naehzuweisen sein dtirfte, ist 
sie denn, vorsiehtig ausgedrtickt, auch experimentell au Berst wahrsehein
lieh gemaeht worden. Da ist zunachst eine Seescheide, der durch mehr
faches Abschneiden der Siphonen langere Rohren gewachsen sind. Diese 
verlangerten Arme vererben sieh auf die Naehkommen, und zwar aueh 
dann, wenn naehher der hintere Teil der Tiere abgeschnitten ist, und neue 
Gesehleehtsdrtisen sieh aus dem veranderten Soma gebildet haben. Die 
Ovarien eines gefleekten Salamanders, in den Leib eines experimentell 
gestreift gemachten Weibehens verpflanzt, produzieren Eier mit Eigen
schaften des gestreiften Tieres. Immunisierung kann sich unter Um
standen auch yom Vater aus vererben, der nahezu kein Zellplasma mit
gibt. Salamander und Geburtshelferkrote konnen die Fortpflanzungsart 
einem neuen Milieu erblich anpassen, und zwar summieren sieh (wenigstens 
bei der letzteren) die Wirkungen in den folgenden Generationen wie bei 
einem Gedaehtnisvorgang. 

Die Umztichtung der Instinkte der Geburtshelferkrote, die erbliehen 
Farbenanderungen von Molchen infolge der veranderten Farben der Um
gebung, die Farbenanderungen von Schmetterlingen und Kafern bei 
Temperaturwechsel hat man dureh "Parallelind uktion" erklaren 
wollen. GOLDSCHMIDT nennt diese einen mystisehen Begriff, obsehon er 
von Vererbung erworbener Eigenschaften niehts wissen will. Wenn sie 
existiert, so beweist sie zunaehst, daB das Wesen der Gene im Keirn das 
namliche ist wie das der reagierenden Funktion in den Korperzellen, 
wobei nur insofern ein Untersehied besteht, als die Korperzellen sofort 
reagieren 1 ), die Gene erst zu einer bestimmten Zeit der Entwieklung des 

1) Es gibt bei den Korperzellen auch lange Latenzzeiten bei Rf'aktionen auf Reize, 
z. B. bei Rontgenverbrennungen der Raut. DaB hat aber offen bar eine ganz andere 
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neuen Leblings. Man hat diese Gleichheit der Reaktion damit erkHi,ren 
wollen, daB man annahm, in jeder K6rperzelle befinde sich ein wenig 
Keimplasma ("Reservedeterminanten" WEISMANNS) ; was damit ge
wonnen ist, kann ich mir nicht vorstellen; jedenfalls ware daIm die aktive 
Substanz im K6rper und die im Keirn die namliche, und mit der rein
lichen Trennung von Keimbahn und Soma ware es wieder nichts. 

DaB auch die erblichen durch Experimente erzeugten Farbenande
rungen der Molche auf Parallelinduktion beruhen sollten, zeigt nur, zu 
wie ungeheuerlichen Ausfliichten man greifen muB, wenn man die nachst
liegende Erklarung unter keinen Umstanden annehmen will. Nicht nur 
kommen zu den Keimdriisen eines Molches bloB etwa 1/6 Prozent des 
Lichtes, das die Oberflache wahrnimmt, sondern das Licht ist auch fil
triert und muB eine ganz andere Farbe haben als das auf der Haut oder 
auf dem Weg iiber die Augen wirksame. AuBerdem fehlen solche Farben
anpassungen, soviel ich weiB, im K6rper, wenn das Tier geblendet wird 
(es ware interessant, auch an geblendeten Tieren, die in eine Umgebung 
bestimmter Farbung gebracht waren, Vererbunesversuche zu mltchen). 
Auch Raupen, denen der Kopf abgeschnitteJ? und die sich noch ver
puppen k6nnen, passen die Farbe der Puppe nicht der Umgebung an. 
Das Licht scheint also gar nicht direkt auf die farbenbildenden Hautzellen, 
sondern erst via Retina und Nervensystem, d. h. durch symbolische Bot
schaften auf die Farbenbildung zu wirken. Wenn das richtig ist, muB 
auch eine "parallele" Induktion iiber das Nervensystem und den K6rper 
zum Keime gehen, es sei denn, der Keirn bilde zu seinem eigenen Handeln 
das notwendige Symbol 1 ). 

LANG, der an Vererbung erworbener Eigenschaften nicht glaubt, 
macht, ohne es zu bemeriren, aus der Parallelinduktion gerade einen prach
tigen Mechanismus zur Vererbung erworbener Eigenschaften: "der durch 
die Sinnespforten (das Auge) eintretende Reiz wird in nerv6se Erregung 
umgewandelt und veranlaBt die Absonderung veranderter Hormone, 
welche einerseits Teile des Somas, andererseits die Keimzellen beeinflussen" 
(nach HAECKER, S. 162). Ob der Reiz via Korperveranderung hinter
einander oder in Parallelschaltung auf die beiden Organe wirke, ist ja nicht 
wichtig; das Wesentliche ist die Veranderung der Erbmasse im gleichen 
Sinne wie die des Somas. Der Mechanismus zur individuellen Erwerbung 
einer anpassenden Eigenschaft und zugleich zur Vererbung derselben ist 
in jedem Fane vorhanden. Und fiir mich besteht iiberhaupt kein 
prinzipieller Unterschied zwischen den beiden Schaltungs
art en ; denn es ist doch selbstverstandlich, daB in jedem FaIle auch die 
Keime etwas von dem Lichteindruck im Auge selbst vernehmen, daB die 
Wahrnehmung der Reaktion im Soma keinesfalls ausfaIlt, und ferner daB 
die Psychoide als Ganzes bei allen Reaktionen beteiligt ist, wobei es gleich
giiltig ist, ob sie dem direkten EinfluB der Retinaerregung oder der Bot
schaft von der erfolgten Wirkung (z. B. Hautpigmentierung) die Haupt-

B3deutung. Bei der Rontgensehadigllng handelt es BiBb um eine "Latenzzeit" im phy
siologisehen Sinne, d. h. um Zeit, die die Reaktion braueht, um sieh uns erkennbar Zll 
machen, bei der GenbeeinHllssung um eine Assoziation der neuen Tendenz an eine be
stimmte Entwieklllngsphase. 

1) leh denke mir, daB beides nebeneinander vorkommt, daB aber der aus dem Soma 
kommende Symbolstrom der llngleieh wiehtigere sei, weil nur er die anpassenden Zu
sammenhiinge mit der ganzen Situation in aktiver Bereitsehaft hat. 
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aufgabe zuteile. Jedenfalls existieren beide Vorgange neben
einander, nur in verschiedenen Verhaltnissen. 

Auch die "indirekte Parallelinduktion" (S. 154) u. die "praedetermi
nierte Parallelinduktion" (S. 162) sind bei HAECKER nichts als Mechanis
men zur Vererbung erworbener Eigenschaften. Ebenso kennt er unter dem Namen 
"Accumulation" die gedachtnismiWige Summation von dem Keirn zugehenden 
Reizen. 

Man hat ferner darauf Gewicht gelegt, daB der Keirn nur in einem be
stimmten Stadium auf die Einfliisse reagiere. Das ist gerade von unserem 
Standpunkt aus zu erwarten. Wenn ich im Sinne habe, gelegentlich einen 
Freund zu besuchen, und es sagt mir jemand in einem andern Zusammen
hang, er sei verreist, so kann es mir begegnen, daB ich, wenn sich einmal 
di~ Gelegenheit bietet, in sein Haus gehe, ohne daran zu denken, daB er 
fort ist. Habe ich aber, als ich von seiner Abreise horte, auch an meinen 
Besuch gedacht, so wird mein Vorsatz dadurch verandert; ich habe mir, 
sei es bewuBt, sei es unbewuBt, vorgenommen, den Besuch erst zu machen, 
wenn ich erfahren habe, daB der Freund wieder zu Hause ist. Mit andern 
Worten: Latente, nicht ekphorierte Engramme werden durch Assoziation 
nicht in neue Verbindungen gebracht. So wird es wohl auch mit den 
Korperengrammen sich verhalten, sonst konnte man sich nicht wohl vor
stellen, wie gegeniiber allen moglichen Einfliissen eine bestimmte Stabilitat 
und Ordnung aufrechterhalten werden konnte. 

Nun ist noch zu bemerken, daB die neuerzeugten Instinkte der Ge
burtshelferkrote bei mehreren nicht mehr beeinfluBten Generationen er
halten bleiben, also eine Veranderung der Gene bedeuten und damit 
Parallelinduktion im Sinne einer bloBen Reaktionsveranderung durch 
auBere Umstande iiberhaupt ausschlieBen, und daB sie mendeln, was die
selben auch wieder auf gleiche Linie stellt mit irgendwelchen andern ver
erbbaren Eigenschaften. 

'Venn der Alpensalamander veranlaBt werden kann, dieFortpflanzungs
art des Feuersalamanders anzunehmen, oder wenn Axolotl in Amblystoma 
verwandelt werden und umgekehrt, und die neuen Eigenschaften sich 
vererben, so hat man von Ausleseerscheinungen gesprochen. Aber gibt 
es denn eine so weitgehende Variationsbreite bei diesen Arten? Oder, 
wenn die Wasserasseln und Flohkrebse, die man in Bergwerken findet, 
die Augen urn so mehr zuriickgebildet haben, je alter das Bergwerk ist, 
kann das auch Auslese seinl)? 

Bei Schmetterlingen und Kafern gibt es durch starke Temperatur
einfliisse erzeugte Farbenanderungen, die nichts sind als Folgen einer 
Herabsetzung der vitalen Energie oder der Oxydationmoglichkeit, oder 
wie man das nennen will, und deshalb unter verschiedenen Umstan
den gleich ausfallen. Aber es gibt auch experimentelle Formen, die 
verschieden sind, je nachdem Kalte oder Warme eingewirkt hat, und die 
Lokalrassen gleichen, und zwar entsprechen die kaltgeziichteten den 
Formen, die in kalteren Gegenden leben, die warm geziichteten denen J:..n 

1) Man will die Erscheinung nun als "Degeneration" deutEn. W€nn aber die Degenera
tion gerade die unnotig gewordenen Augen betrifft, und zwar bei ganz verschiedenen 
Tieren, und diese im ubrigen degeneriert weiterleben und sich vermehren - ist eine 
solche Degeneratoin nicht identisch mit erblicher Ruckbildung einEs unniitz und Uistig 
gewordenen Organs? Natiirlich sind zur Einwanderung an dunkle Orte nur Arten ge
eignet, die sich schon normaliter ohne Augen behelfen kiinnen; und geradE' fiir diese 
mu!.l das Allge ein relativ variables und leicht zu unterdriickendes Organ sein (vgl. Ameisen). 
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warmeren Gegenden (STANDFUSS, PICTET). Auch bei der nordamerika
nischen Taube Scardafella inea erhalt man durch Feuchtigkeit Formen 
der Subspecies aus dem feuchten Siidamerika. Gibt es einen naherliegen
den SchluB als den, daB die namlichen Modifikationen durch die namlichen 
Einfliisse im Experiment und in der Natur entstehen, daB aber da, wo 
der EinfluB auf jede Generation einwirkt, der Erfolg erblich wurde, 
wahrend die einmalige Beeinflussung des Somas sich nur ausnahmsweise 
in den folgenden Generationen auszudriicken vermag? 

Es scheint nun selbstverstandlich, daB in jedem Lebling eine Menge 
von Tendenzen vorhanden sind, von denen je nach den Umstanden bald 
die eine, bald eine andere aktuell wird [Pluripotenz von HAECKER1)]. 
Ob diese Moglichkeiten so mannigfaltig sind wie in solchen Umziichtungen, 
weiB man allerdings noch nicht. Bestehen aber die Umziichtungen nur im 
Hervorrufen von schon im Lebling und seiner Spezies steckenden Eigen
schaften, so wird nachher dieses Aktuellwerden der betr. 
Eigenschaften vererbt. Man hat eine Riickkehr zu friiheren Zu
standen (Axolotl usw.) auf diese Weise erklaren und damit die Erblich
keit ausschlieBen wollen. Ich sehe nicht ein, was es im Prinzip fiir die 
Vererbung fiir einen Unterschied macht, ob durch Erfahrung eine neue 
"Eigenschaft'.' geziichtet werde, oder von bereitliegenden Moglichkeiten 
eine bestimmte aktiviert und erblich festgehalten werde. Diese aus
lesende Aktivierung ist erbbiologisch .. ebensogut eine "Eigenschaft" wie 
eine Farbung oder eine OrgangroBe. Ahnlich soIl das "Wiedererwachen" 
des Instinkts des Axolotls, aufs Land zu gehen, keine "Instinktanderung" 
sein. Meinetwegen; aber dann ist es eine erbliche Aufhebung der "In
stinkthemmung". Haben denn solche Wortspielereien mit den Tat~achen 
etwas zu tun? Die Vorgange sind nach allem, was wir wissen, Vererbung 
erworbener Eigenschaften, nur nicht von Eigenschaften, die eine Art 
charakterisieren konnen, sondern von solchen, die artmaBig.variabel sind; 
andere konnen innerhalbder dem Experiment zugang1ic~en Zahl von 
Generationen iiberhaupt nicht in Betracht kommen. 

So ist es auch mit dem Weizen oder Mais, der in der starkeren Be
sonnung in Schweden die Eigenschaft erwirbt, rascher zu reifen, die nach 
Riickversetzung nach Deutschland eine oder wenige Generationen iiber
dauert. Solche Pluripotenz, sei sie nun anpassend oder nicht (Primeln, 
die in der Warme anders bliihen, als wenn sie in niederen Temperaturen 
gezogen wurden usw.), gibt wohl am meisten AniaB zur experimentellen 
Priifung der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. Prin
zipiell ist von ihr nicht abzutrennen die Labilitat, die darin besteht, daB 
frisch erworbene natiirliche Anpassungen durch Versetzung in die friiheren 
Bedingungen wieder gegen die urspriingliche Erscheinung ausgewechselt 
werden konnen. Wenn aber die Nachkommen zunachst die aufgezwun
gene Form beibehalten, so handelt es sich in beiden Fallen umVererbung 
der erworbenen Eigenschaft, von zwei Potenzen gerade die den 
Eltern aufgezwungene aktuell werden zu lassen. 

Man hat fiir solche FaIle auch von "Dauermodifikationen" oder 
"Nachwirkungen" gesprochen, die sich von der Vererbung unterscheiden 
sollen. Solange nicht Obertragung ~ines aufgenommenen Sto££es vom 
GroBelter auf die Enkel oder etwas Ahnliches wenigstens wahrscheinlich 

1) "Ober Gedii.chtnis, Vererbung u. Pluripotenz. Jena: Fischer 1914, Ref. Arch. f. 
RaSSEll·· u. GesellschaftsbioL Ed. 11, 378. 1914/15. 
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gemacht ist, hat eine solche Annahme bei i\Jletazoen wenig Sinn. So 
werden zugunsten einer vorgefa13ten Meinung die unbegriindetsten und 
unwahrscheiDlichsten Hypothesen ins Feld gefiihrt gegen tausendfach 
wahrscheinlichere Anschauungen; 8.trenge Kritik ist schon, wenn sie abel' 
einseitig ist, fiilscht sie die Resultate ebenso wie Kritiklosigkeit. Es 
bedeutet eine schwere Verkennung del' Sachlage, wenn man in del' geringen 
Dauerhaftigkeit del' erworbenen Eigenschaft den Unterschied von del' 
Vererbung sehen woUte. Wenn es moglich war, in einer odeI' wenigen 
Generationen eineEigenschaft erblich zu verandern, so mu13 die Riick
versetzung in die friiheren Verhaltnisse diese Neuerwerbung, entstanden 
durch Schwankung einer Eigenschaft, die 8ich eben dadurch als labil er
wiesen hat, auch rasch wieder verschwinden lassen. Sonst wiirde es 8ich 
nicht um Vererbung anpassender Eigenschaften handeln, sondern um 
etwas prinzipiell anderes, z. B. irgendeine Form dessen, was man Mutation 
nennt. 

Man kann~ dureh Domestikation, Aussehaltung vom Ka)llpfe ums Dasein, 
Unter· und Uberernahrung, Versetzung in anderes Klima und wohl aueh durch 
Bastardierung die Neigung zu Variationen vergroBern. Aueh dieser Umstand kann 
vieUeieht experimentell benutzt werden. 

Das Arbeiten mit labilen Eigensehaften kann in gewissem Grade ersetzt werden 
dureh die Herbeiziehungl von Organismen, die in kurzer Zeit viele Generationen 
erzeugen. Doeh ist da die Auswahl nieht groB, denn die Einzeller, die sieh am 
rasehesten vermehren, sind diejenigen. von denen wir keine gesehleehtliche Ver
mehrung kennen (Bakterien). Immerhin ware es aueh da interessant zu priifen. 
ob die anpassenden und sonstigen Veranderungen. die wir hier in Menge sehen, 
wirklieh, wie man behaupten will, nur der Auswahl aus gemisehten Populationen 
zu verdanken sind. Bei Infusorien haben sieh solehe Modifikationen gelegentlieh 
iiber die Konjugation erhaIten; ~as kann Vererbung erworbener Eigensehaften sein, 
aueh wenn~die Eige.nsehaft naeh Anderung del' Um .. tande wieder raseh versehwindet, 
weil es sich eben um eine mobile Variation gehandelt haben muB. 

Gibt es einen Zusammenhang del' Gene mit den Korpererfahrungen, der dureh 
Engrammassoziationen dargestellt wird, so geht die Psyehoide aueh, soweit sie den 
Korper betrifft, mit dem Individuum niehtals Ganzes zugrunde. Sie besitzt eine 
zeitliehe Kontinuitiit vom erst en bis zum jiingsten Gesehopf. Von einem einzelnen 
Lebewesen aus lassen die sieh geschleehtlieh vermehrenden Arten unter dem Bilde 
eines kontinuierliehen Stromes sieh vorstellen, der sieh naeh vorn verzweigt wie ein 
Stammbaum und in manehen Zweigen Zufliisse von auBen bekommt, und naeh 
riiekwiirts sieh diehotomiert wie eine Familientafel- aber nach vorn und naeh riiek
warts laufen eine Menge von Zweigen wieder zusammen. Ob es wirklieh Mikroben 
gibt, die nur in gerader Linie einzeln sieh fortpflanzen ohne irgendeine Analogie 
del' Kopulation, ist noeh offen zu lassen; kommen sie vor, so dichotomieren sieh 
die Generationen naeh vorn und flieBen sie naeh riiekwarts zusammen, beide .. 
ohne Maschen zu bilden. Jedes geschlechtlieh erzeugte Wesen aber geht von einem 
Paar anderer aus, das heiBt von dem ZusammenfluB zweier Stromlinien, der sieh 
wieder in die Nachkommen teilt. Aber aueh diese haben wieder ihre paarweisen 
Verbindungen, so daB nach riickwarts wie nach vorn ein Maschenwerk besteht, 
in dem in den einzelnen Zuchtgemeinschaften die Individuen durch engere Maschen 
verbunden sind, wahrend zwischen den Gruppen, die wir Arten nennen, nur noch 
s.eIten ein Bastard eine Masehe sehlieBt, und noch groBere Gemeinschaften schlieB
hch ganz selbstandig nebeneinander herlaufen. Um genau zu sein, ist dem noeh 
hinzuzufiigen, daB jeweilen aus einem Knotenpunkt in jede N achkommenlinie nur 
die Halfte des Stromes von jedem Elter flieBt, daB aber bei der Zeugung von mehreren 
Nachkommen die Quantitiit des flieBenden Materials (der Gene) immer wieder 
gleich groB erhalten wird. Wir soUten also eigentlich in dem Netz die Psyehoide 
jedes Individuums in ihrer zeitlichen Existenz zuerst als eine ganze (diploide) Linie 
auffassen, von der viele halbe (haploide) Linien ausgehen, die sich dann wieder zu 
zwei und zwei zu Ganzen kopulieren. Und noch eine Komplikation: man hat die 
Kontinuitat des Keimplasmas in Verbindung mit der Entstehung der Metazoen 
als eine kontinuierliehe Linie auffassen wollen, von der als blind endende Zweige 
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die einzelnen Individuen abgehen. Diese Darstellung ist nach unserer Auffassung 
nicht richtig; die kontinuierliche Linie verdickt sich an einer Stelle in den Gesamt
begriff von Keirn plus Individuum, oder wenn man statt der bloBen Verdickung 
das Bild einer Verzweigung benutzen wollte, so wiirden bis zu einem gewissen 
Stadium des Keimes immer wieder Strome vom Individuum in die Keimbahn 
gehen. Diesc Strome waren aber nichts Materielles, sondern nur funktionelle Bot
schaften. 

Nach dieser Auffassung ist auch der Artbegriff zu modifizieren. 
Es gibt weder eine durch immer die gleichen Eigenschaften zu definierende Art 

noch eine solche Rasse; "reine Linien" im Sinne von JOHANNSEN sind in der Natur 
unmoglich auGer bei agamen Protozoen, bei Apogamen und absoluten Selbst
befruchtern, wenn solche vorkommen. Was als Einheit zunachst existiert, 
ist die Zuchtgemeinschaft. Wir miissen festhalten, daB jede Hauptqualitat 
wie GroBe, Formbestandteile, Lange eines Staubfadens, Haarfarbe, Fleck auf 
einem Fliigel, jedes Organ im weitesten Sinne, jede Funktion in einer groBen An
zahl von Variationen, quantitativen Abstufungen und Gegensatzen vorhanden ist, 
von denen dann jedem Individuum nur je eine "Untereigenschaft" wie schwarze 
Haarfarbe, rundlicher statt ovaler Fleck, vom Zufall zugeteilt wird. Die im Indi
viduum vorhandene spezielle Untereigenschaft ist nach der jetzigen Auffassung 
immer durch ein homo- oder heterozygotes Genpaar vertreten1 ). Das ein
zelne Individuum reprasentiert also niemals die Art oder die Rasse oder'irgend
eine Zuchtgemeinschaft in noch so engem Sinne; es besitzt immer nur einen Satz 
durch den Zufall ausgewahlter "Untereigenschaften", in denen sich die "Haupt
qualitat" (Form, Haarfarbe) im speziellen Falle ausdriickt. Kein Individuum ist 
genisch gleich dem andern, kann man ruhig annehmen, weil der ,Zufall der Gleich
heit bei den unzahligen Moglichkeiten nicht in Betracht kommt. Die Zucht
gemeinschaft ist also charakterisiert. durch den Besitz einer be
stimmten Anzahl Variationen von jeder Haupteigenschaft. In der 
(allerdings schlecht abgegrenzten) Zuchtgemeinschaft "mitteleuropaischer Mensch" 
ist z. B. die Haarfarbe durch eine Menge von Genen vertreten, von denen dem In
dividuum nUf wenige Paare zukommen. Bei Lokalrassen der meisten Tiere und 
Pflanzen, die sich viel weniger mischen als die Kulturmenschen, sind die Unter
schiede quantitativ sehr viel weniger bedeutend, und auch die Zahl der Variationen 
wird eine geringere sein, wenn auch in anderem Verhaltnis. 

1st auch das Individuum im wesentlichen eine Zufallsmischung aus diesem 
Genvorrat der Zuchtgemeinschaft, so mogen doch bestimmte Kombinationen be
vorzugt und andere teilweise oder ganz vermieden werden; es sind ja nicht aIle 
Kombinationen gleich lebensfahig; ferner gibt es neben der Gen-Feindschaft auch 
Koppelungen, sei es durch das nahe Zusammenliegen zweier Gen-Foci in einem 
Chromosom, sei es durch die noch nicht sicher bewiesene Assoziation nach funktio
neller ("begrifflicher") Zusammengehorigkeit; es ist auch unzweifelhaft, daB die 
Paarung gewisst! Eigenschaften innerhalb der Zuchtgemeinschaft bevor.zugt (groBe 

1) :Man rechnet bis jetzt eigentlich nur mit gegensatzlichen Genpaaren, mit denen man 
ja leicht experimentieren, und die man am leichtesten beobachten kann, und laLlt nur, 
wie bei der Haarfarbe, evtL durch die Gene reprasentierte Untereigenschaften sich zu einer 
Obereigenschaft summieren oder subtrahieren. Wir sind aber noch lange nicht so weit, 
urn zu beweisen, daLl diese ausschlieBliche ZWEigegensatzlichkeit den Tatsachen entspreche. 
Jedenfalls mochte ich annehmen, daLl jede einzelne genische Eigenschaft, die wir als "Merk
mal" herauszuheben gewohnt sind, nicht nur in zwei Gegensatzen im MENDELschen Sinne 
existieren konne, sondern auch in mehreren solchen (Braun konnte nicht allein mit Schwarz 
konkurrieren, sondern auch mit Gelb undBlond und Weill), jedenfalls aber ware jedesMerk
mal in vielerlei Ideinen Variationen vorhanden. Wir mussen uns auch vorstellen, daLl sich 
die Merkmale wie die psychischen Begriffe nicht nur in qualitative und quantitative 
Nuancen, sondern auch in Ober- und Untermerkmale teilen. Letztere Unterscheidung 
meint natiirlich keine scharfen Gegensatze, sondern beliebige Rangstufen wie etwa die 
naheren und weiteren Zicivorstellungen in einer Rede: die Fliigel eines Schmetteclings sind 
ein Merkmal, die Gestalt der Fliigel wieder eines, das aber seinerseits wieder aus manchen 
anderen zusammengesetzt ist wie Breite, Lange, Abnmdung, verschiedene Winkelverhalt
nisse; unterhalb dieser Unterstufen kann man beliebig neue abgrenzen; ahnlich im Begriff 
der oberen Extremitat von seiner Gesamtheit bis zu der einzelnen Muskelfaser und der 
einzelnen Zelle in einem Knochenbalkchen. lch nehme an, daB aIle solche Einheiten wie 
in der Psyche als Begriffe auch in der Psychoide gelegentlich als Erbeinheiten (und uber
haupt Funktionseinheiten) ihre Bedeutung haben. 
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Kaferindividuen suchen sich grolle Partner}. Trotzdem aber kann, wie gesagt. 
auch in einer Zuchtgemeinschaft kaum je ein Individuum einem andern genisch 
ganz gleich sein, und man kann weder eine bestimmte Kombination eine reine Linie 
nennen, noch innerhalb der Gemeinschaft von Bastarden sprechen. Jede Kom
bination ist abgesehen von Auslese und eventuellen Koppelungen gleichwertig 
einer beliebigen andern. 

Man hat jede natiirliche Art in viele einzelne "Stamme" zerlegen wollen (abge. 
sehen von Lokalrassen); das hat aber nur sehr bedingten Wert; es mull ja Korrela
tionen geben, die haufiger vorkommen als andere; es ist aber nieht denkbar, daB 
eine solche Korrelation in einer Zuchtgemeinschaft ane Merkmale betreffe, ebenso
wenig wie ieh glaube. daB man durch die Unterscheidung eines oder weniger uns 
sichtbarer Merkmale einen Stamm wirklich abgrenze; was bei zwei verwandten 
Individuen mit einem gemeinsamen Merkmal alIes noch verschieden, oder bei zweien 
mit einigen versehiedenen Eigensehaften noeh gleich sein mag, kann ja niemand 
bestimmen. 

Natiirlieh hat aueh die Zuehtgemeinsehaft keine seharien Grenzen, wenn sie 
nieht zufallig dauernd isoliert ist. Einzelne Individuen werden immcr wieder Gene 
von einer zur andern tragen. Aber im ganzen werden sie doell. in der Freiheit be
bestandiger sein als die Rassen von Menschen und Haustieren. Nach den Gesicll.ts
punkten, die bekannt sind, fassen wir die Zuchtgeineinsehaften zu Arten zusammeQ. 
die objektiv insofern Einheiten sind, als sie ej.ne gewisse An'zahl von MerkmaleQ 
vereinigen, die bei andern Gruppen nieht vorhanden sind. und in bezug auf Ziieh
tung sieh deutlioh. wenn auoh nicht absolut, voneinander abschlieBen. 

x. Die Analogie des psychoiden mit delll psychischen 
Denken und Handeln. 

1m vorhergehenden glauben wir naehgewiesen zu haben: 
1. Einzelorganismen und Genera besitzen eine Zielstrebigkeit ihrer 

Funktionen in dem Sinne, daB diese zur Erhaltung des Lebens eingeriehtet 
sind (ein Ziel plus eine Aktivitat, dieses Ziel zu erreiehen). 

2. AIle Teile des K6rpers bekommen Naehriehten von den Funktionen 
und dem Ort der andern Teile. 

3. Es gibt eine Integration aller Funktionen, indem dieselben unter 
normalen Umstanden niemals bloB als Mosaik unabhangiger Teile, sondern 
noeh mehr als Ganzes tatig sind. Jede einzelne Funktion wird im Prinzip 
beeinfluBt von allen andern und es gibt Gesamtwirkungen, die nur aus 
dem Zusammenarbeiten der Teile resultieren. 

4. Die Erlebnisse der einzelnen Teile und des Ganzen werden in En
grammen fixiert, die, soweit wir sie kennen, ganz analog den Engrammen 
der Hirnrinde sind. Die einzelnen Engramme werden dureh neue ahn
Hehe oder dureh mit ihnen assoziativ verbundene Erfahrungen wieder
belebt (ekphoriert). 

5. Engramme sind aueh die Lebformel (der Bau- und Funktionsplan) 
des sieh entwiekelnden und des ausgewaehsenen Organismus und die Gene 
in den Keimzellen. 

6. Dazu kommt noeh: gleiehzeitig oder naeheinander ekphorierte 
Engramme assoziieren sieh untereinander und mit den neu ankommen
den Botsehaften und reagieren auf wiederholte ahnliehe Situationen ge
meinsam naeh Art von Reflexen, in denen ein vorgebildeter Meehanis
mus assoziativ beeinfluBt wird nicht nur dureh den ausl6senden Reiz, 
sondern aueh dureh einen Komplex von andern, riehtunggebenden 
Naehriehten: der namliehe Wisehreflex des Frosehes. auf Betupfen einer 
bestimmten Hautstelle mit Saure braueht ganz versehiedene Bewegungen 
und Muskelkombinationen je naeh der Ausgangsstellung des Beines, und 



Assoziation. 95 

diese Bewegungen werden bestimmt durch die ankommenden kinastheti
schen Botschaften, die das Verhaltnis von Ausgangsstellung zum Ort 
der gereizten Hautstelle angegeben. (Uber Assoziation s. S. 26 und 
Naturgeschichte der Seele.) 

Bei der Regeneration z. B. einer Pfanne mussen die Nachrichten in der 
einzelnen Zelle nach Art der in einem Reflexzentrum ankommenden 
Botschaften (Reize) zusammenflieBen unter sich und mit den Tendenzen 
aus den ekphorierten Gen-Engrammen, sonst konnte nicht ein einheitlich 
geformtes Gebilde entstehen. Ebenso ist die Moglichkeit des assoziativen 
ZusammenflieBens der Nachrichten von allen Vorgangen notwendige 
Vorbedingung der organischen Integration in jedem Sinne. Eine Schar 
Soldaten, die unter sich keine Fiihlung haben und keine gemeinsame 
Direktive von einer Zentralstelle aus bekommen, kann nicht einheitlich 
handeln. 

Gedachtnis, einschlieBlich Assoziation, und ein Aktionsziel haben sich 
(an anderem Ort) beim Studium der Rindenpsyche als die einzigen Be
dingungen fiir das Denke~ erwiesen. Und wenn wir hier nun umgekehrt 
von diesen Dingen ausgenen, so scheint es uns zwingend, daB sie, wenn 
irgendwo vorhanden, in ihrer Gesamtheit dem Denken analoge, "psy
chische", Funktionen hervorbringen; es muB eine Art Wegsuchen nach 
einem Ziel resultieren, und der Weg muB durch die im Gedachtnis fixierte 
Erfahrung gewiesen werden. Fur eingehendere Begriindung sei auf die 
Naturgeschichte der Seele verwiesen; hier sollen einige Beispiele den 
Vorgang zeigen. 

Eine auBere Erfahrung (Verletzung, Gift, Hitze) schadigt den Leb
ling; dieser weicht allem Schadlichen, im speziellen FaIle dieser Erfahrung 
aus (Aktionsziel); die Erfahrung und das Ausweichen werden festge
halten1 ) in der Form miteinander assoziierter Engramme, so daB das 
Erleben des einen das andere, namentlich das Erleben des zeitlich ersten 
Vorganges den zweiten, ekphoriert. Wenn also spater wieder "ahnliche" 
schadliche Erfahrungen gemacht werden, so wird automatisch das Ver
meiden ausge!Ost, und zwar auch schon, bevor sie Zeit haben, zu schadigen 
- wiederholte Vorgange laufen ja im Biischen rascher ab als erstmalige -
oder sogar schon beim bloBen Herannahen, dertn das Herannahen ist 
eine Teilerscheinung des ganzen schadigenden Erlebnisses, und zur Aus
!Osung einer Ekphorie genugen erfahrungsgemaB dem Originalreiz nur 
ahnliche oder nur in einzelnen Teilen gleiche Erlebnisse2 ). So bildet 
sich ein Mechanismus ("Gelegenheitsapparat", Naturgeschichte der 
Seele, S.234), der schon einer drohenden Gefahr, nicht bloB der einge
tretenen Schadigung ausweicht. Wiederholt sich der Vorgang in der 
Generationsreihe, so bekommen die betreffenden Engramme auch in den 
Keimzellen (als Gene) aktionsfahige Starken, und es entsteht ein dauern
der Fluchtreflex oder Fluchtinstinkt als Reaktion auf das Eintreten einer 
bestimmten Gefahrdung. 

Eine andere Erfahrung fordert, sie wird also angenommen bzw. fest
gehalten. Erfahrung und Festhalten werden als assoziiertes Engramm 

1) Ob nach einmaligem Erleben schon, wie oft in der Psyche, oder erst nach vielfach 
wiederholtem, ist hier gleichgiiltig. In Wirklichkeit wird kein prinzipieJler Unterschied 
bestehen zwischen (wirksamer) Engraphie nach einmaligem Erleben und solcher, die erst 
nach wiederholter Erfahrung bemerkbar wird. 

2) Gleichheiten gibt es genau genommen nicht (s. Naturgeschichte del' Seele). 
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aufbewahrt. Spatere ahnliche Situation ekphoriert das Annehmen und 
Festhalten. Annehmen, bevor das Objekt selbst da ist, heiBt Suchen. 
So entsteht. wie oben der Fluchtinstinkt, ein 1nstinkt, nach den ver
schiedenen Lebensnotwendigkeiten zu streben, z. B. Jagdinstinkt. 

Nun ist aber die Sache nicht ganz einfach. Der Lebling macht nicht 
diesmal eine isolierte fordernde, ein andermal eine isolierte schadigende 
Erfahrung, sondern ganz bestandig macht er eine Menge verschiedener 
gleichzeitiger Erfahrungen; wenn er Sinnesorgane hat, so werden die 
meisten derselben bestandig zugleich gereizt (z. B. die ganze Haut). 
Urn richtig zu reagieren, muB er uIiterscheiden lernen - nicht nur zwischen 
niitzlich und schadlich, sondern er muB erkennen, welche von vielen 
gleichzeitigen oder schnell aufeinander folgenden Reizen die wirkenden, 
die niitzlichen oder schadlichen seien. Fiir einen Einzeller wie eine Amobe 
stell en wir uns die Aufgabe gewohnlich sehr einfach vor (ob sie so ist, 
daran mochte ich allerdings zweifeln): sie spiirt den (chemischen) Reiz 
von Nahrung - sie geht darauf hin unbekiimmert urn andere Reize. 
Sie spiirt physikalisch oder chemisch oder thermisch S-chadliches - sie 
£lieht, in einer bestimmten Richtung, wenn das ~chadliche, fUr sie erkenn
bar, aus einer bestimmten Richtung kommt -in allen Richtungen tastend, 
wenn das Schadliche fUrsie diffus oder unbestimmt lokalisiert ist. 

1st nun aber die Korperoberflache und die Zahl der Komplikationen 
der Sinne und Sinnesreize groBer, so wird eine notwendige Bedingung 
der richtigen Reaktion die Heraushebung der wirksamen Erfahrung aus 
den indifferent en und aus denjenigen sein, mit denen der Organismus 
sich bereits automatisch abfindet. Das kann nur geschehen nach dem 
Muster der Begriffsbildung durch Abstraktion: in dem Chaos der 
Gesamtempfindung der Einzelheiten, die kommen und gehen, erscheint 
manchmal die Schadlichkeit und manchmalnicht. Nur an die Zusammen
stellungen, die die Schadlichkeit enthalten, kniipft sich die Abwehr
handlung. Die die Schadlichkeit begleitenden Teilerfahrungen sind aber 
jedesmal andere. Das Gemeinsame aller dieser Reaktionserlebnisse ist 
immer nur die Schadlichkeit und die Fluchtreaktion. So werden diese 
beiden Teilengramme durch viele Ubung assoziativ ganz besonders fest 
verkniipft, die andern praktisch gar nicht, theoretisch nur auBerst wenig 
und unwirksam; sie werden ja viel weniger geiibt; und auBerdem sind aIle 
die wechselnden Begleiterscheinungen in bezug auf die Reaktion gleich
wertig, sie miiBten einander in ihrer Wirkung hemmen, es konnte keine 
Wahl getroffen werden, indem nichts da ist, das die eine Erscheinung 
vor der andern unter dem Gesichtspunkt der Schadlichkeit auszeichnet. 

Damit hat die Psychoide eine Abstraktion gemacht und einen ihr 
Handeln leitenden primitiven Denkvorgang, den wir nach unserem aus
fiihrlichen logischell Schema in die W orte fassen miissen: "von allen 
jenen Erlebnissen ist eines gefahrlich oder niitzlich; ich vermeide bzw. 
suche es deshalb". 

Nun kann das Ausschlaggebende an den Erlebnissen aueh innere Er
fahrung sein: 

Die Ausbildung des Organismus bewirkt Reize, die iiberall hingehen, 
Botschaften vom Wachsen jedes Teiles, von der Erledigung von Wachs
tumstendenzen, von neuen Gewebespannungen, neuem funktionellem, 
chemischem und physikalischem Gleichgewicht. Da die Botschaften iiber 
den friiheren Zustand als Engramme erhalten geblieben sind, entsteht in 
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jedem Moment eine Gesamtfunktion, die Vergangenheit und Gegenwart 
zugleich enthalt, also identisch ist mit der des Vergleichens und Wahr
nehmens in der Psyche (immer in dem Sinne, daB die bewuBte Qualitat 
nicht vorausgesetzt werden muB. - Eingehende Da.rstellung in der Natur
geschichte der Seele). 

Diese"Wahrnehmungen"hinterlassen natiirlich wieder ihre Engramme, 
der Organismus "weiB" dauernd, auf welchen Wegen die Organe zu ver
andern sind, und kann, wenn notig, diese Wege wieder benutzen. 

Man nimmt z. B. an, der Protohippus sei gezwungen worden, mehr 
zu springen als seine Vorfahren. Seine Beine besaBen zwei lange Hebel; 
zum Springen sind aber drei am geeignetsten. Beim Springen spiirt des
halb der Organismus einen Vorteil, wenn er seinen dritten Abschnitt, 
den FuB, moglichst streckt. Moglichste Lange des FuBes wird also mit 
der Empfindung des Vorteils assoziativ verbunden. Das Streben nach 
Vorteilliegt, wie friiher ausgefiihrt, in der Natur der lebenden Substanz 
(bei rindenpsychischen Funktionep. wiirden wir sagen: die Empfindung 
des langerenFuBes ist mit Lust verbunden; also wird sie erstrebt). Damit 
werden aIle diejenigen ErfahruJ.lgen ekphoriert, die den FuB verlangern. 
Beim Springen wird dem FuB zunachst funktionell soweit als moglich 
die Form mit dem langsten Hebel gegeben, wie wir ein Glied oder den 
ganzen Korper strecken, wenn wir etwas erlangen wollen, das an der 
Grenze unserer Reichweite liegt. An diese Erfahrungen werden aber auch 
die Impulse assoziiert, die den FuB anatomisch verlangern. Das ge
schieht auf drei bekannten Wegen, zunachst indem durch das Bediirfnis 
nach langerem FuB aIle diejenigen anatomischen Funktionen ekphoriert 
werden, die bis jetzt den FuB verlangerten (psychisch ausgedriickt wiirde 
der Organismus "erfahren", und bei Wiederholung mit ihrer Ekphorie 
"denken", daB je langer der FuB werde, um so besser das Springen von
statten gehe, oder: um so groBer die Forderung, die Lust sei). Was fordert, 
wird sowohl in der ganzen Phyaiologie wie in der Psyche erstrebt; so muB 
der Organismus starkes Wachstum innert der Grenzen des ihm Mog
lichen an seine Tatigkeit assoziieren. Er hat aber auch auf rein funktio
nellem Wege, wie oben dargestellt, die Assoziation "langer Hebel -
besseres Springen" gewonnen, und "langer Hebel" ist ein Engramm, 
das seit langen phylischen Zeitaltern sowohl anatomische wie funktionelle 
Erfahrungen in sich faBt. AuBerdem sind solche Erfahrungen etwas ganz 
Allgemeines: Bei jedem L3bling hat die Korperform, die Gestalt der 
auBeren Organe, eine hervorragende Bedeutung im Verkehr mit der 
AuBenwelt: Widerstand des umgebenden Mediums, Erfassen von Beute 
und Abwehr, Abtasten der Umgebung mit Fiihlern (Handen) und Augen, 
groBere oder geringere Verletzlichkeit stehen in direktem Zusammenhang 
mit der Gestalt des Korpers und seiner Teile. Wir brauchen also nicht 
auf die Spezialeinrichtungen der als einfacher geltenden Amoben, die 
eine (wohl sekundare) besondere Benutzung der Korperformverande
rungen ausgebildet haben, zu greifen, um uns vorzustellen, daB die 
Psychoide von jeher weiB, was die Verlangerungen und Verkiirzungen 
fiir Bedeutung haben und wie sie hervorgebracht werden. Analog wissen 
Riickenmark und Rindenpsyche, wie und zu was fiir Zwecken man sich 
streckt oder duckt. So wird im speziellen Fall das Bediirfnis nach gutem 
Springen iiber neue und alte Erfahrungen auch die anatomische Ver
langerung des dritten Hebels ekphorieren. (Dies ist nicht nur eine Kon-

B leu I e r, Die Psychoide. 7 
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struktion, sondern im speziellen Fall experimentell bewiesen: junge 
Saugetiere, die durch den Verlust der Vorderbeine zum Hiipfen ge
zwungen sind, verlangern schon in ihrer Generation die HinterfiiBe 
merklich.) 

Die Botschaften von den neuen Erfahrungen und dem neuen Wachs
tum gehen nun, wie iiberallhin, so auch zu den Keimzellen, die sie als 
Engramme aufbewahren, um sie im geeigneten Moment zu ekphorieren 
und mit den gleichen Erfahrungen der folgenden Generationen zu sum
mieren. 

Es ist ganz gleichgiiltig, 0 b eine solche Wachstumstendenz schon im Individuum, 
das die erste anregende Erfahrung macht, zu einer gewissen Wirkung komme, oder 
erst bei den Nachkommen; im Falle des PferdefuDes wird die Wirkung des Springens 
sich schon bei der ersten Generation anatomisch ausdriicken. Wenn es sich aber um 
Funktionen handeIt, deren Entwicklung zur Zeit der Benutzung schon ganz ab
geschlossen und unbeeinfluDbar ist iwahrscheinlich Chitinpanzer bei Arthropoden), 
wird erst in folgenden Generationen irgendeine Andeutung von VergroDerung 
eintreten. Man konnte sich auch fragen, ob iiberhaupt die Erfahrung einer einzel
nen Generation einen EinfluD auf die folgende haben konne, wenn auch nur einen 
unmerklichen, minimalen, oder ob prinzipiell erst die Erfahrungen einer Anzahl 
von Generationen wirksam sein konnen. Nach Analogie anderer Funktionen wird 
beides zu erwarten sein: wo die vVachstumstendenzen im Iabilen Gleichgewicht 
sind, oder wo den einzelnen oder wenigen Erfahrungen eine groDe Ie benswichtige 
Bedeutung zukommt, mag die Erfahrung eines Individuums bereits eine kleine um
gestaltende Wirkung auf die Eigenschaften der N achkommen haben; in den andern 
wird wohl erst eine Summe von Engrammen der einzelnen Erfahrungen sich 
in der Generationsfolge aufhaufen miissen, bis die Wirkungsschwelle iiberschritten 
ist. Wir miiDten aber auch damit rechnen, daD ein voriibergehender Reiz auf irgend
einem Wege einen AnstoD zu einer Veranderung gibt, der langere Zeit nachwirkt. 
Bei Avena sativa kann Belichtung von 1/2000 Sekunden Dauer merkbare photo
tropische Erscheinungen hervorrufen. 

Wir haben zu dieser Uberlegung eine Voraussetzung gemaeht, die 
noch zu reehtfertigen ist. Dureh das Bediirfnis wird die Erinnerung an 
die Tatigkeit des Wachs ens und des damit verbundenen besseren Sprin
gens ekphoriert; das ist aber fUr unsere iiberlegende Rindenpsyche nieht 
identisch mit der Ekphorie der Wachstumstatigkeit seIber. Die mensch
liche Psyche macht da eine Unterscheidung, die aber von der elementaren 
Psychoide wohl iiberhaupt nie gemacht wird; fUr diese wird Ekphorie 
von Tatigkeitsvorstellungen identisch sein mit Ekphorie, d. h. Ingang
setzung der Tiitigkeit selbst. Jedenfalls wird die Unterscheidung zwischen 
Vorstellung und Ingangsetzung der Handlung aueh von der Psyche nieht 
gemacht, wenn sie nieht gerade theoretisiert, so daB manche angenommen 
haben, es brauehe fiir uns niehts als die lebhafte Vorstellung einer Hand
lung, daB sie aueh ausgefiihrt werde (vgl. aueh Salivation auf Vorstellung 
von guten Speisen oder von Salivation selbst1). Nehmen wir nun aber an, 

1) Das namliche wird vielleicht deutlicher auf folgende Weise ausgedriickt: Es ist ja 
richtig, dal3 ein Reiz, eine Nachricht, wenn Hemmungen oder mangelnde Gelegenheit die 
Aktion hindern, zunKchst wirkungslos graphisch aufgehoben wird, bis der \Vechsel der 
Verhaltnisse iIm alB Impuls oder Aktion ekphoriert; Warmeeinfliisse auf den sich ent
wickelnden Keim bewirken spater veranderte Pigmentbildung der Kaferimago. Des
wegen aber ist der Impuls doch schon in dem enthalten, was wir Nachricht nennen. Man 
kann sich diese nicht so vorstellen, wie einen Brief, den wir lesen und auf die Seite legen 
konnen, urn den Inhalt erst bei spKterer Gelegenheit zu beniitzen; sondern sie ist die eine 
Seite eines lebendigen Wechselspieles zwischen den Teilen eines Organismus, in dieser Be
ziehung etwa analog den objektiven Vorgangen in einem Sonnensystem, wo jede Anderung 
im Lauf eines Planeten von den andern bemerkt aber auch zugleich darauf reagiert 
wird. Bemerken, Nachricht erhalten und Reaktion sind der namliche Vorgang von ver-



Ergie-Komponente_ 9!) 

es miisse noch ein besonderes Fiat, ein psychoider "WillensentschluB", 
hinzukommen, urn die vorgestellte Tatigkeit auszufiihren, so ist auch der 
vorhanden: die im Abschnitt iiber Zielstrebigkeit beschriebene Aktivitat 
bedingt die Ausfiihrung, oder, wie in der Naturgeschichte der Seele dar
getan worden: Es besteht ein Trieb nach F6rderung (Lust); die Lust ist 
mit der Vorstellung der spezielJen Funktion des Wachsens des FuBes 
assoziativ verkniipft; der Trieb, den FuB wachsen zu lassen, ist analog 
dem des Diirstenden, das vor ihm stehende Wasser zu trinken, von dem 
er psychisch und psychoid weiB, daB es seinen Durst loscht, was identisch 
ist mit der Vorstellung der Lust, es zu trinken, und damit auch dem Trieb 
zum Trinken_ 

Auf diese Weise miissen wir uns die Entstehung der Triebe und In
stinkte (und auch der Reflexe) denken_ Man muB sich vorstellen, daB ur
spriinglich der Trieb zur Erhaltung einer Aktion (vgJ. Abschnitt III) oder, 
beim bereits entwickelten Organismus, der Trieb zur Erhaltung des 
Spirallaufes, den wir Leben und Generationsfolge nennen, nur em all
gemeiner war. Die Erfahrung (das Gedachtnis) zeigte dann, welche Wege 
dazu geeignet seien, und zerlegte den allgemeinen Trieb in die verschie
denen Triebe, die wir kennen. 

Trieb, Affektivitat, Wille sind eine Einheit, die ich "Ergie" genannt 
habe_ Die innere Empfindung der Ausiibung eines Triebes ist Lust, die 
der Hemmung eines Triebes oder die der gegenteiligen Funktion ist 
Unlust_ Die Ingangsetzung einer Triebfunktion, bzw. die Durchsetzung 
einer von verschiedenen aktuellen Tendenzen, ist der Willensakt (vgl. 
Naturgeschichte der Seele). 

DaLl die Fahigkeiten zur anpassenden Entwicklung nicht haufiger benutzt 
werden, ist selbstverstandlich: ihr Gebrauch hat nur einen Sinn, wenn irgendwelche 
neuen Umstande die Art zwingen, in eine andere iiberzugehen; und bei den hoheren 
Leblingen muLl die Eigenart der einzelnen Organe so spezialisiert und fiximt >ein, 
und der ganze iibrig~ Organismus muLl so sehr auf die bestimmte Organform ein
gestellt sein, daLl es' schwer oder praktisch meist geradezu unmoglich sein wird, 
solche Formveranderungen zu schaffen. Es muLl ja nicht nur der Teil, der die Ver
langerung bilden solI, noch die Fahigkeit haben, einen Auswuchs zu bilden, sondern 
die Psychoide muLl die vielen seit phylischen Generationen nicht mehr geiibtell 
Assoziationen von einem bestimmten Nutzen und der Verlangerung einerseits, 
und den Wegen und dem Willen zur Verlangerung andererseits noch leicht ekpho
rieren und in die richtigen Zusammenhange bringen konnen. Es wird auch von 
jeher angenommen, daLl stark spezialisierte Organe nicht mehr fiihig seien, etwas 
anderes zu bilden, obschon Anhaltspunkte fUr die Annahme vorhanden sind, daLl 
z. B. eine Muskelzelle sich auf die Embryonalform zuriickbilden und von da aus etwas 
anderes werden konne. 

schiedenen Seiten gesehen. Der Bauplan der Organismen ist bestiindig in einer gewissen 
Aktion; jede neue Nachricht bedeutet eine Veriinderung desselbe~l. 1st ein Salamandn
fuB abgeschnitten, so bekommen die andern Zellen die Nachrichten nicht als bloBe Zeitung, 
sondern als imperatives Mandat, das Fehlende zu ersetzen. Der Auttrag wirkt auf die 
entfernteren Zellen nur unbedeutend, urn so mehr auf die niiher liegenden. Die aller
niichsten bilden neues G-.webe, die' ubrig gebliebenen des Stummels bilden Rich urn zu 
einem kleineren Gebilde, das sich sobald als moglich in ein richtiges GroBenverhiiltnis mit 
dem neuen FuB setzt. Natiirlich gibt es bei einem solchen Vorgang keine Korperzelle, 
die wirklich ganz unbeeinflutlt und unbeteiligt bliebe. Die Abstraktion einerseits dilekt 
unwirksamer bloB registrierter Nachrichten, anderseits spiiterer eventueller Wirkung 
derselben ist fur den Organismus nicht zutreffend; jede Nachricht ist etwas Aktives, das 
sich auBert, sobald die Bedingungen dazu vorhanden sind, als regenerierendf' ZE'llver
mehrung bei den Anwohnern der Schnittflache, als Umbildung bei den ubrig€ll Teilen des 
StummelB, als weniger greifbare Hilfeleistungen im ubrigen Korper, und eventuell im 
Keirn alB "Gen" oder Anderung bestehender GEne in Form eines BedurfniEEEB, das sich aus
wirkt, sobald der Grad der Entwicklung die Bedingung dazu schafft. 

7* 
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So laBt sich das Zustandekommen aller Gestaltungen auffassen. Das 
Saugetier, das anfangt, ins Wasser zu gehen, paBt seinen Leib erst funktio
nell dem neuen Medium und der neuen Bewegungsart moglichst an; im 
Laufe der Generationen folgt die Gestaltung nach, so wie im Individuum 
nach gestortem GefaBgleichgewicht die funktionellen Erweiterungen und 
Verengerungen schlieBlich anatomisch ausgedrtickt werden. Da schneidet 
der Scherenschnabler in raschem Fluge mit dem Schnabel durchs Wasser, 
um seine Beute zu finden. Dazu muB der Schnabel ganz messerschmal 
sein, sonst wtirde das Tier nach wenigen Dezimeter Flug tiberpurzeln wie 
der Pelikan, der im horizontalen Flug einen Fisch aus dem Wasser holt. 
Die Psychoide hat es aber seit Urzeiten so gut wie das Rtickenmark und 
die Psyche "im Geftihl", daB der Widerstand durch Verkleinerung der 
zur Bewegungsrichtung senkrechten Dimensionen verringert wird; sie 
wird also durch Muskelzug und ahnIiche Mittel unter solchen Umstanden 
die entsprechende Dimension verkleinern, worauf die gestaltende Wir
kung nachfolgt, wenn zahlreiche aufeinanderfolgende q-enerationen das 
namliche Bedtirfnis haben. Der Mechanismus ist zunachst kein anderer 
als der, welcher der Hand die passende Form und Stellung gibt, wenn 
sie durch ein enges Loch hindurchkommen sollte; auch das machen wir 
nicht mit Hilfe bewuBter Uberlegung, sondern "instinktiv", d. h. ver
mittels phyIisch aber auch ontisch erworbener, automatisch ekphorierter 
Engramme. Ahnlich sehen wir im fertigen Individuum Knochenform 
und Knochenbalkchen sich an die statischen Bedtirfnisse anpassen; die 
Psychoide hat aber fur die Art, ftir den zu erwartenden Durchschnitts
zustand, das namliche schon zum voraus in der Ontogenie getan. Wir 
finden es selbstverstandlich, daB der Vogel seine ebenso komplizierten wie 
prazisen Flugbewegungen erworben hat durch bestandiges Tasten, Pro
bieren, Anpassen; es ist prinzipiell nichts anderes, wenn er sich auf diese 
Weise die beste ebenso komplizierte und ebenso genau ausprobierte 
Fltigel£orm erworben hat. Die Gengruppe der Fltigel bewegungen 
au Bert sich in einer Organisation von Engrammen im Zentralnerven
system mit den notigen materiellen Tragern und Leitungsbahnen, die 
der Fltigel£orm in der ontogenetischen Entwicklung und der Erhaltung 
wahrend des tibrigen Lebens. 

1st das Optimum der Entwicklung eines Organs, einer Funktion, 
einer Anpassung erreicht, so wird die weiter dauernde verstarkende 
Tendenz schadlich; sie wird dann auf demselben Weg ausgemerzt werden, 
auf dem sie entstanden ist, d. h. die Psychoide bemerkt das SchadIiche, 
wenn das Organ sich weiter vergroBert, wodurch eine Neigung zur Rtick
bildung oder zum Stillstand entsteht. Mit andern Worten: die Organe 
werden in ihrem Optimum sta bil, sie sind in einem Gleichgewicht, 
ganz wie irgendeine physiologische Funktion, z. B. die Korpertemperatur 
der Warmbltiter, die in jedem Augenblick.eine Resultante von herauf
und herabsetzenden Antrieben ist, oder wie die jeweilige Weite der ein
zelnen Arterien oder der Pupille und dgl. So muss en wir die Entwicklung 
der Organe und Funktionen ganz in Parallele setzen den Regulationen 
der Korperfunktionen, die unter gewohnlichen Umstanden das physio
logische Gleichgewicht aufrechterhalten, wenn aber die Umstande wech
seln, sich auf ein neues Gleichgewicht einstellen. 

Immerhin ware es moglich, daB eine neue und mit groBer Geschwindigkeit 
durchgefiihrte wichtige Funktion einmal so weit iiber das Ziel hinausschieBen 
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wiirde, daB sie den Bestand der Art gefahrdet; so nimmt man an, daB das Geweih 
der Riesenhirsche schlieBlich an dem Untergang der Art mitschuldig gewesen sei. 
1st an dieser Vorstellung etwas Richtiges, so werden wir zunachst an die Analogie 
denken, daB auch physiologische Funktionen, wie GefiiBregulationen, und vor allem 
psychische manchmal iibers Ziel hinausschieBen. Wir konnen uns auch vorstellen, 
daB unter Umstanden das Bediirfnis nach einer VergroBerung ein so starkes und 
konstantes war, daB es zu einer zu raschen und kriiftigen phylogenetischen Ver
groBerung fUhrte, als daB die gewohnlichen Hemmungsmechanismen rechtzeitig 
ihre Wirkung hatten entfalten konnen, sollen doch seit dem Miocan die Hirsch
geweihe geradlinig groBer und komplizierter geworden sein. Nach dem, was wir auf 
psychischem Gebiete sehen und was mit solchen Vorgangen am besten verglichen 
werden kann, scheint mir aber am wahrscheinlichsten, daB - es sei allein oder 
ne ben den genannten Mechanismen - im wesentlichen der "Irrtum" des phylo
genetischen Prozesses auf folgendem Wege zustande komme: das groBe Geweih 
befriedigt neben dem eigentlichen Zweck als Waffe (in gewisser Beziehung zufallig) 
den allgemeinen Instinkt des Sich-Briistens, der seit vielen Artgenerationen, wenn 
nicht von Anfang an, den Organismen eigen war und deshalb viel machtiger sein 
muB als die Ausbildung einer fUr den Hirsch nebensachlichen Waffe. AuBerdem 
ist das Geweih als Waffe eigentlich, soweit wir wissen, nur deshalb notig geworden, 
weil die Tiere den Kampf benutzen, urn sich bei dem Weibchen und untereinander 
herauszustreichen; das Geweih dient doch wohl wie das Brunstgebriill dem Prahlen 
mit der Geschlechtlichkeit, der Figur, der Kampftiichtigkeit, und nur von da aus 
wird die scheinbare biologische Verschwendung verstandlich, die auch die jetzt 
lebenden Hirsche mit ihren Geweihen treiben. Die Eitelkeit kennt nun aber zum 
Unterschied von dem Bediirfnis nach der GroBe einer wirksamen und handlichen 
Waffe keine Grenzen ihrer Mittel. So ist es mit den Damenhiiten und dem prahlen
den Luxus iiberhaupt und noch vielen andern Dingen, die der Eitelkeit dienen und 
die Menschen bis zum Untergang schadigen. In der langsam beweglichen Phylo
genese konnen aber diese Gefahren nicht so stark zum sichtbaren Ausdruck kommen 
wie in der Kulturmenschheit, wo wir unter unseren Augen Generation urn Generation 
verschwinden sehen, wenn sie ein biBchen groBere technische oder pekuniare Mittel 
zum Prahlen gewonnen haben. 

Als kompliziertes Beispiel einer Organentstehung sei angefuhrt, wie 
nach unseren Vorstellungen Augen entstanden sein mogen. 

Ein relativ einfaches Wesen habe das Bedurfnis, auf Licht in be
stimmter Richtung zu reagieren, sei es, weil die Lichtrichtung ihm forder
liche oder schadliche Warme anzeigt (Phototaxis), oder weil sie ihm den 
Ort von Beute oder Gefahr bemerklich machen kan'n. Da ist zuerst zu 
beachten, daB die meisten Organismen im Licht leben; die Eigenschaften 
des Lichtes in Beziehung auf den Korper, oder vielleicht besser umgekehrt, 
die Eigenschaften des Korpers in Beziehung auf das Licht, sind also 
altes Wissensgut der Ie ben den Substanz. Dazu gehoren Wirkungen der 
Form der brechenden Korperflache und der Durchsichtigkeit, also mole
kulare und biische Konstitution [durchsichtig, durchscheinend, undurch
scheinend, Licht absorbierend nach Art der Pigmente 1)]. Der Lebling 
besitze bereits ein vorderes Ende, in dessen Richtung er sich am leich
testen und vorteilhaftesten bewegt. Dieses Ende wird also fur gewohnlich 
der Lichtwirkungen am meisten bedurfen. Es ist dem Geschopf, impsy
chischenBilde ausgedruckt, am wohlsten, wenn es daselbst lichtempfindliche 
Stellen hat. An der Oberflache sind solche schwerer verwertbar, weil fur 
ein Ober£lachenelement die Rich tung, von der das Licht kommt, nur dann 
gegeben ware, wenn der ganze Lebling mit lichtempfindender Ober£lache 
versehen ware; und auch dann nur verhaltnismaBig unbestimmt (die 
Lichtquelle lage dann ceteris paribus in der Richtung der starksten Be
leuchtung). Die optischen Verhaltnisse bedingen es, daB der Lebling, die 

1) Auch pigmentlose Muschem konnen sich durch Pigmentbildung vor Licht schiitzen, 
wenn man ihnen die eine Schale wegnimmt. 



102 Die Analogie des psychoiden mit dem psychischen Denken und Handeln. 

Psychoide, von jeher die Richtung besser wahrgenommen hat an den wenn 
auch nur diffus und vielleicht nicht weit eindringenden Lichtstrahlen 
als an den ober£lachlich bleibenden. Bestimmte Ober£lachenformen 
[Wolbung oder Grube 1)] und Brechungsverhaltnisse begunstigen diese 
Lokalisation und zugleich die Wahrnehmung als solche, indem sie das 
Licht konzentrieren. Die zielstrebige Psychoide wird also immer solche 
Veranderung suchen, die die Brechungsverhaltnisse zur Lichtlokalisation 
giinstiger werden laBt, ganz wie ein Mensch, der unter bestimmten Um
standen nicht scharf genug sieht, funktionell reagiert. 1m, aonenlangen 
Ausprobieren bewahren sich bestimmte Entwicklungsrichtungen, die zur 
Formierung einer Kamera fiihren. Zu gleicher Zeit werden die Pig
mente, deren Richtung angebende und vielleicht auch Empfindlichkeit 
erhohende (z. B. bei Algen) Eigenschaften bekannt sein mussen, und 
ferner werden die lichtempfindlichen Teile (Stabchen und Zapfen der 
hoheren Tiere) ihre Ausbildung bekommen, ganz gleich wie irgendwelche 
andern Sinnesorgane mit ihren Nerven und den dahinter sitzenden Re
aktionsapparaten 2). Da aus mancherlei Grunden fUr· die meisten Ge
schopfe die gleichzeitige Lichtempfindung an vielen Orten ungunstig 
ware, mussen die andern Korperstellen in ihrer Lichtempfindlichkeit re
duziert werden. So entsteht mit der Zeit, in verschiedenen Tierklassen, 
nach verschiedenen Bauplanen, das Auge mit seiner Prazision, die der
jenigen gleichkommt, die ein Vogel funktionell zeigt, wenn er, seIber im 
Fluge, die fliegende Mucke erhascht. DaB weder die brennenden Warme
strahlen noch die chemisch gefahrlichen ultravioletten konzentriert 
werden durfen, und welche Oktave aus den Strahlungen zutraglich ist, 
muB jede Art empfunden haben. 

Interessant, aber fiir unsere Auffassung nichts prinzipiell Neues ist die 
assoziative Verbindung der Augen mit dem Munde bei gewissen Ascidien, 
die auch urn jeden kunstlichen Mund wie urn den normalen einen Kranz 
von Augen bilden. Die Funktion (Funktionen im Sinne der Nahrungs
aufnahme wie im Sinne der anatomischen Zusammengehorigkeit) von 
Mund und Augenkranz sind bei diesen Tieren so eng miteinander assoziiert, 
bilden eine so untrennbare Einheit, daB die Ascidienpsychoide sich einen 
Mund ohne Augen ebensowenig denken kann wie andere Psychoiden ein 
Auge ohne Linse, und automatisch urn jeden kiinstlichen Mund die fehlen
den Teilorgane, den Augenkranz, ergiinzt. Oder anders ausgedruckt, die 
begriffliche Einheit der Ascidienpsychoide ist die Funktion der Nahrungs
aufnahme, die durch Augen und Mund gemeinsam besorgt wird, so daB 
die Mundbildung die Augenentstehung assoziativ hervorruft wie der 
Bissen im Mund die Salivation. 

Wie das Auge gebildet wird, wenn es notig ist, so wird es wieder be
seitigt, wenn es unnutz und gar hinderlich ist wie bei gewissen Hohlen
tieren und beim Maulwurf. Es kann, auch wenn es gebraucht wird, aber 
aus zufalligen Griinden an der alten Stelle unnutz und hinderlich wird, 
an eine andere Stelle wandern; so bei den Schollen, die einmal trotz ihrer 

1) Die Grube soll nach PAULY aus dem Schutzbediirfnis der Sinnesorgane entstehen. 
lch glaube nicht, daB das der wesentliche Grund sei: Viele Augen schiitzen sich bloB durch 
Harte der Cornea (Arthropoden). 

2) Bei manchen Tieren bestehen offenbar lichtempfindende Nerven in der Haut, ohne 
daB sie zu einer Retina verbunden waren (z. B..Regenwurm); yielleicht konnen auch solche 
die Grundlage des Auges bilden. 
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vertikal flachen Gestalt entdeckt haben, daB man durch Anschmiegen 
an den Meeresboden (bei gleichzeitiger Anpassung der :F'arben) einen ge
wissen Schutz findet, und bei ihrem vertikal ausgedehnten Querschnitt 
das nicht anders als durch Liegen auf der Seite bewerkstelligen konnten. 
Das, wie die Entwicklung zeigt, auch bei ihnen ursprtinglich symmetrisch 
gelegene dem Grund zugekehrte Auge weicht dem Sand, auf den es zu 
liegen kame, aus und geht auf die andere Seite hintiber, wo es ntitzlich 
und zugleich weniger gefahrdet ist. Psychoide wie Psyche des auf der 
Seite liegenden jungen Tieres mtissen empfunden haben, daB das Auge 
auf der untern Seite nicht an seinem Platze ist. Sie drehen es so gut als 
moglich zuerst mit den Muskeln in der ganzen Haltung nach oben; je 
mehr es nach oben zu liegen kommt, urn so weniger unbequem wird die 
liegende SteHung des ganzen Tieres; davon bekommen aIle ZeHen, so 
auch die Keime Nachrichten; das Streben nach Versetzung des einen 
Auges nach der andern Seite wird ein Teil der Gene, der Lebformel, bis 
das Optimum erreicht ist. 

Die .Ahnlichkeit solcher Reaktionen mit psychischen springt vielleicht 
nicht jedem gleich in die Augen. Sie besteht darin, daB der Organismus 
forderlich und schadlich "unterscheidet", d. h. auf das Eine positiv, auf 
das andere negativ antwortet, daB er Erfahrungen im Gedachtnis fixiert 
und zu nenen forderlichen Reaktionen benutzt. Das geschieht in allen 
unseren Beispielen tastend, durch Ausprobieren, oder nach Analogie 
der physikalischen und biischen Regulationsapparate; tastend etwa wie 
die motorischen Koordinationszentren des Menschen das Balancement 
des Radfahrens ausprobieren (ich rede nur von diesen untergeordneten 
Zentren, wei! die bewuBte Psyche nicht viel mehr als den Befehl und die 
Gelegenheit zur Ubung des Radfahrens gibt; was sie im tibrigen dabei 
tut, ist mehr storend als begtinstigend). Ein solches Ausprobieren unter
scheidet sich nur scheinbar vom Denken, von dem es aIle Elemente ent
halt. Ein Kind steckt seinen Finger in eine Flamme, brennt sich, zieht 
deshalb den Finger zurtick reflektorisch und instinktiv und bewuBt (so
weit die bewuBte Reaktion nicht zu spat nach der reflektorischen oder 
instinktiven kommt). Zu diesem Zurtickziehen ist indes eine psychische 
Funktion an sich nicht notig; irgendein physikalischer Apparat konnte 
Analoges leisten. Da aber das Kind Gedachtnis hat, richtet es seine zu
kiinftigen Reaktionen auf diese Erfahrung ein und vermeidet es, den 
Finger wieder in die Flamme zu stecken, so sehr das glanzende Ding lockt. 
Es hat einen primitiven SchluB gemacht: "wenn ich den Finger in die 
Flamme stecke, so tut es mir weh; also stecke ich den Finger nicht mehr 
in die Flamme"l). 

U m die gewohnliche Forme} der philosophischen Logik mit ihrer Dreiteilung 
anzuwenden, muBte ich nach "tut es mir weh" noch setzen: "was mir weh tut, 
vermeide ich". Es ist nicht notig; denn fur den Naturwissenschafter wie fur den 
reagierenden Lebling ist "Schmerz" und "etwas, das man vermeidet", identisch, 
oder wenn man will, es sind zwei Seiten des namlichen physiologischen oder psychi
schen Vorganges; das ganze Syllogismusschema 1st uberhaupt etwas Kunstliches, 

1) DRIESCH sagt, der Organismus besitze die "Fahigkeit des Urteilens". lch mochte 
nicht um Namen streiten.; aber nicht aHe Leute wiirden es Urteilen nennen, wenn das ge
brannte Kind das Feuer fiirchtet; und nur diesem Vorgang scheint, soweit wir bis jetzt 
wissen, der psychoide "Denkakt" zu entsprechen, wahrend wir fiir die Annahme einer 
komplizierteren Tatigkeit der Psycho ide keine Anhaltspunkte kennen, ohne sie allerdings 
schon ausschlieBen zu konnen. 
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das in den meisten Fallen den tatsachlichen psychischen Denkvorgangen nicht gam; 
entspricht. Wenn ich die Leber perkutieren will, und deshalb die Stelle derselben 
aufsuche, so denke ich nicht: jeder Mensch hat die Leber im rechten Hypochondrium; 
dies ist ein Mensch, also hat er die Leber im rechten Hypochondrium, sondern meine 
Erfahrungen iiber die Lage der Leber beim Menschen fiihren mich durch einzeitige 
Assoziationen auf die richtige Stelle1}. Aber dieser Vorgang ist psychisch nichts 
anderes als ein gewohnlicher SchluB. Oder beim Radfahrenlernen gehen neben
einander einesteils die bewuBte psychische Aktion, die vom Lehrer eingescharft 
wird: wenn man nach links zu fallen droht, so muB man die Lenkstange nach links 
drehen; und andernteils der unbewuBte Koordinationsvorgang, der genau das 
namliche durch die Erfahrung herausgefunden hat, und eigentlich allein das Rad
fahren auszuiiben gestattet, weil der bewuBte, mehr nach dem gelehrlen Ab
straktionsschema gebildete Mechanismus zu spat kame. 1m iibrigen sind beide Vor
gange identisch. 

Ganz gleich wie die Psyche den Finger von der Flamme zuriickzieht 
und ihn nach gemachter Erfahrung nicht mehr in die Flamme steckt, so 
vermeidet die Psychoide, daB ein besonders verletzlicher Korperteil der 
AuBenwelt eine Oberflache bietet, die groBer ist als notig. Kann sie den 
Teil einziehen, so wird sie es tun; sie muB merken, daB·es ein Vorteil ist, 
je weniger er hervorragt, und wird "also" die phylischen Wachstums
vorgange desselben moglichst einschranken; d. h. wie das gebrannte Kind 
zum voraus "Angst" vor der Flamme hat, wird die Psychoide in der 
Entwicklung des Einzelwesens dafiir sorgen, daB das Organ durch seine 
Gestaltung sich wenig gefahrdet. 

DaB in solchen Vorgangen auch die Elemente einer "Wahl" stecken, 
ist selbstverstandlich. Die Psychoide hat die Mittel, ein Glied langer oder 
kiirzer werden oder gleich bleiben zu lassen. Sie "wahlt" von diesen (oder 
in anderen Fallen aus den unendlich vielen meist unniitzen oder schad
lichen) Moglichkeiten diejenige, die ihr am meisten fOrderlich ist, genau 
wie die Psyche dasjenige wahlt, was ihr am meisten Lust (oder am wenig
sten Unlust) macht. (Eine Wahl ohne Motive oder nach anderen Motiven 
als denen, die wir Lust und Unlust in biologisch weitem Sinne nennen, 
gibt es auch in der Psyche nicht.) Natiirlich kann sie auch mit Wahl
handlungen im einzelnen FaIle fehlgehen. Das mehr Fordernde ist z. B. 
im groBen und ganzen das besser Eingeiibte; ein Spezialfall kann in-

1) "Oberhaupt kann man eigentlich nach dem Schema der philosophischen Logik nur 
Tautologien oder Dinge erschlieBen, die man schon weiB; das neue ist vorher schon gebracht 
durch die Zusammenstellung, die Assoziation zweier bis jetzt nicht zusammengekniipfter 
Vorstellungen wie etwa "Wal" und Saugetier". Jedes Tier, das rotes warmes Blut und 
Lungen hat und lebende Junge zur Welt bringt, die es mit Milch erniihrt, ist ein Sauge
tier - der Walfisch hat aIle diese Eigenschaften - also ist er ein Saugetier. Das "also'" 
hebt nur heraus, was durch die Zusammenstelung der beiden Satze bereits gewonnen 
ist; es gibt bloB einen Ausdruck fiir einen Teil dessen, was in der Zusammenstellung. 
d. h. vor dem"also",schonenthalten istunter Abstraktion von dem Inhalt der beiden 
einzelnen SatZEl. BloB in dieser Heraushebung und Abstraktion, nicht in einer erstnach 
dem "also" folgenden neuen Erkenntnis besteht der Gewinn des Syllogismus. Das Denken, 
das wirklich Neues bringt, ist Analogiedenken und statistisches Denken: ich habe viele 
Male bemerkt, daB auf Blitz Donner folgt, aber sehr Belton und nur unter bestimmten die 
Ausnahme erklarenden Bedingungen Blitz oder Donner vereinzelt wahrgenommen - also 
sind Blitz und Donner eine irgendwie zusammenhangende Erscheinung. Die Bewegungen 
der Gestirne erfolgen nach den Gesetzen der Gravitation und Zentrifugalkraft - also sind 
Gravitation undZentrifugalkraft dasjenige, was auch den Umlauf der Gestirne reguliert. Die 
"logischen" Schliisse sind deshalb absolut zwingend, wei! das Resmtat in der Kombination 
der Prii.missen enthalten ist; weilletzteres bei den Analogie- und statistischen Schliissen 
nicht der Fall ist, konnen diese auch nicht absolut zwingend sein; zur Zusammenstellung 
der Pramissen hat der SchlieBende (aus seiner Erfahrung) noch eine subjektive Wertung 
hinzuzufiigen, wodurch erst der SchluB erlaubt wird. 
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dessen eine andere Reaktion verlangen, der Automatismus wird dennoch 
in der Richtung des Geiibteren ablaufen. Die Wahl setzt eine Wertung 
der Umstande und der Reaktionen (MaBstab ist die Lebenswichtigkeit) 
nicht nur in fordernde und hemmende, sondern auch in mehr oder weniger 
fordernde oder mehr oder weniger schadigende voraus. 'Vas wir bei der 
Ubertragung von Tendenzen auf die Gene gesagt, gilt natiirlich auch von 
den psychoiden Funktionen iiberhaupt. Dieselben sind in uniiberseh
barer Zahl vorhanden und konkurrieren natiirlich untereinander. Dabei 
setzt sich die biisch wichtigere Funktion durch, sie unterdriickt die andern, 
wenn sie ihr entgegenstehen, zwingt sie in ihren Dienst, wenn es moglich 
ist, und sie zwingt den ganzen Organismus, d. h. seine Psychoide in ihrer 
Totalitat, in ihrem Sinne zu denken und zu handeln. Diese Seite der 
psychoiden Funktionen gehort zu dem, was in der Psyche als Affektivi
tat herausgehoben wird. 

Ein wesentlicher Unterschied in der Affektwirkung bei Psyche und 
Psychoide wird bestehen: die Person (Korper und Psyche) ka~n nach 
au Ben meist nur eine einzige Handlung auf einmalleisten. Die Affektivi
tat der Rindenpsyche bringt deshalb unter normalen Umstanden eine volle 
Einheit der Psyche, eine ausschlieBliche Konzentration auf das, was eben 
zu tun ist, zustande unter Hemmung aller andern Tatigkeiten. Die 
Psychoide hat als Werkzeug nicht nur einen Mund, oder nur ein Paar 
Hande zur Verfiigung; sie kann an vielen Orten zugleich schaffen und 
leiten, und die einzelnen Funktionen storen einander viel weniger. Sie 
kann und muB gleichzeitig verdauen und absondern und jedes einzelne 
Organ wachsen lassen. Die psychoide Affektivitat darf also ihre gesamte 
Energie nicht ausschlieBlich auf eine einzelne Handlung konzentrieren; 
aber man nimmt doch von jeher an, daB auch auf korperlichem Gebiet 
die Anstrengung in einer Richtung die andern Funktionen hemmen 
konne ["das starke Wachstum hat ihn krank gemacht"l)]. Insofern ist 
die "Aufmerksamkeit" der Psychoide anders als die der Psyche; sie 
richtet sich gleichzeitig auf viele Dinge, die der Psyche nur auf eines. 
In bezug auf die Auswahl der lebenswichtigen Vorgange von den in
differenten verhalten sich beide Komplexe gleich (vgl. S. 87). 

Nun . werden manche darauf Gewicht legen, ob es in der Psychoide 
auch ein a bstraktes Denken oder wenigstens Abstraktionen gebe. 
Fiir uns ist die Frage belanglos, da uns weder die Abstraktion noch die 
BewuBtheit etwas Wesensneues ist, und genau die gleichen Vorgange, 
die wir im bewuBten Denken Abstraktionen nennen, als allgemeine Funk
tion der tatigen Lebsubstanz zu beobachten sind. Es sind Abstraktionen, 
wenn sich schlieBlich allgemeine Tendenzen aus dem Haufen der ver
schiedenen Einzelfalle entwickelt haben (Nestbau, verschieden nach 
Material und Unterlage; die Symmetrie in den Bauplanen; Verlangen 
nach blauer Farbung - ob durch Pigment oder durch Interferenz, wird 
dem Einzelfall iiberlassen; sogar Instinkte wie die Fortpflanzung miissen 
sich aus vielen Einzelfallen und Einzelerfahrungen herausgebildet haben). 
Es sind Abstraktionen, wenn aus dem Chaos von Empfindungen einzelne 
einer Reaktion dienende herausgehoben werden, so daB der Musculus 
quadriceps auf das Beklopfen der Patellarsehne und nur auf diesen Reiz 

1) Vgl. auch BIER: H6chstleistungen durch seelische EinfluEse usw. Munch. rued. 
Wochenschr. 1924. 
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in bestimmter Weise antwortet, wahrend gleichzeitig noch eine Menge 
anderer Reize die Psychoide bewegen. Es gehart eine weitgehende all
gemeine Abstraktion dazu, die Verhaltnisse der Funktionen und 
Organe zueinander, die ja das MaBgebende sind, nicht die absoluten 
GraBen und Qualitaten, aus den Einzelerfahrungen herauszudestillieren, 
die Proportionen des Karpers und seiner Teile, die Anpassung der iibrigen 
Teile an einen irgendwie veranderten einzelnen Teil richtig aufzufassen. 
Abstraktion ist es, wenn jede eine Pfanne bildende Zelle die von den andern 
Zellen ankommenden Nachrichten so zusammenfaBt, daB sie darnach 
ihr Verhalten einrichten kann, urn eine Pfanne richtig formen zu helfen. 
Eine Abstraktion ist das Ziel des Pfannenbaues, die Pfannenform, nach 
der die Zellenarbeit strebt, und die unabhangig von den Materialien 
formell in gleicher Weise den Zellen vorschweben muB wie den Arbeitern, 
die einen Bau auffiihren, der Bauplan, wenn auch die beiden "Plane" 
inhaltlich dem Wesen nach ungeheuer verschieden sind. Nur eine Ab
straktion der Ziele macht es maglich, daB sie unter gl;1nz verschiedenen 
Umstanden mit ganz verschiedenen Mitteln erreicht werden kannen. 
Diese letztere Abstraktion ist das, was CORNING und andere mit vollem 
Recht eine "Idee" genannt haben; nicht anders entstehen aus Einzel
erfahrungen in der Psyche die Ideen; der Unterschied besteht nur darin, 
daB wir uns die psychischen Ideen subjektiv, von innen aus, vorstelIen, 
das, was in der Psychoide so genannt wird, aber aus objektiven Er
fahrungen erschlieBen und damit objektiv denken miissen. In ahnlicher 
Gestalt miissen wir uns auch die ganze Lebformel vorstellen. Sie ent
halt, in den allein zuganglichen psychischen Ausdriicken dargestellt, 
die Engramme des ganzen Lebebediirfnisses, dann die Art, wie sich das 
Individuum das Bediirfnis zu erfiillen hat, die Entwicklung und Funktion 
des Individuums im allgemeinen, dann Engramme fUr die Entwicklung 
und Funktion der einzelnen Teile: die "obere Extremitat " , den "Ober
arm", den "Humerus", eine "Epiphyse des Humerus", ein einzelnes 
"Knochenbalkchen" desselben usw., oder in anderer Kombination: die 
Versorgung des Lebewesens mit Sauerstoff und anderem Nahrmaterial, 
den Zirkulationsapparat, das Herz, das GefaBgebiet eines einzelnen Or
ganes usw., sowohl funktionell wie anatomisch; kurz, aus den phylischen 
Engrammen laBt sich der Lebeplan in genau der gleichen Weise bilden 
wie aus den psychischen: ich will Arzt werden; dazu muB ich studieren; 
dazu die Matura machen, dazu ans Gymnasium gehen, Latein lernen, 
amare konjugieren usw. Jede der Teilaufgaben ist in der vorhergehenden 
enthalten und zugleich nur im Zusammenhange mit den allgemeinen und 
mit den andern speziellen Zielen sinnhaft. Der Mechanismus selbst der 
Abstraktion ist ein ganz selbstverstandlicher, sobald man sich die Er
fahrungen der lebenden Substanz als Engramme niedergelegt denkt. 
Einer bestimmten Form der Pfanne entspricht ein bestimmtes Verhaltnis 
in dem "Zusammenklingen" aller die Pfanne betreffenden Botschaften. 
Dieses Zusammenklingen ist, wie eine Melodie oder eine Harmonie, 
eine isolierbare Funktion so gut wie eine einzelne "Wahrnehmung"; 
sie ist aus friiheren Erfahrungen assoziiert mit der besten Funktion 
des Armes, wird also erstrebt, indem die dazu fiihrenden aus friiherer 
Erfahrung bekannten Wege assoziativ eingeschlagen werden, bis 
das engraphische Ziel, die ideale Pfannenform erreicht ist (vgl. auch 
die Ausfiihrungen S. 96, ferner iiber den Begriff der Abstraktion, aus 
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dem heraus alles Notwendige von selbst hervorgeht, die Naturgeschichte 
der Seele). 

1st die Abstraktion eine allgemeine Funktion des lebenden Proto
plasmas, so ist natiirlich der Grad derselben sehr verschieden. Der 
Psychoide scheinen in dieser Beziehung viel engere Grenzen gezogen zu 
sein als der Psyche - neue Kenntnisse vorbehalten. Die Psychoide 
probiert, in welcher Richtung sie Forderung und in welcher sie Hemmung 
findet, und handelt darnach. Nach dem, was wir bis jetzt wissen, kann 
sie aber keine Gedankenexperimente machen, d. h. unabhangig von der 
augenblicklichen Wahrnehmung,: vom konkreten Fall, sich ausdenken, 
was fiir sie forderlich ware, und dann den Plan ausfiihren. Sie wird sich 
nicht ausdenken, was fUr eine Beinform zum Springen gut ware, und dann 
diese nachtraglich ausbilden, sondern ,sie wird nur bei der "Obung des 
Springens spiiren, welche Dimensionen verandert werden miissen, und 
darnach die Wachstumsimpulse geben, die dann allerdings auch ganz 
auBerhalb des Springens nachwirken konnen ahnlich wie ein psychischer 
Vorsatz 1 ). Es ist auch gut so; wenn die Psychoide eines Vierbeiners ein
mal fUr praktisch fii.nde, zu fliegen, und sie wiirde eine halbe Million 
Jahre ihre Kraft auf das Ausdenken einer Fliigelkonstruktion verwenden, 
so miiBte die Justierung der plotzlich ausgefUhrten neuen Apparate doch 
erst in der Praxis vorgenommen werden, wobei die Art sicher zugrunde 
ginge, da sie nicht wie der Mensch ihren Flugapparat von einzelnen, die sich 
opfern, probieren und dann nach dem besten Modell fabrizieren lassen 
kann. Es konnte auch sehr niitzlich scheinen, wenn schon das Ei zum 
voraus die Bediirfnisse des kiinftigen Leblings berechnen und darauf 
hin die Konstitution einrichten konnte; aber wenn der Mensch mit seiner 
sich iiber Jahrtausende erstreckenden Tradition von Erfahrungen und 
seinem bis jetzt von allen Geschopfen am meisten entwickelten Gehirn 
einen solchen Plan zum voraus machen miiBte, dieser kame sehr klag
lich heraus. Wir wollen ohne Not demAbstraktionsvermogen der Psychoide 
nicht groBere Leistungen zuschreiben. 

Wenn die Psychoide nicht theoretisch "einen Fall zu setzen" und 
auszudenken vermag, so kann sie immer nur das handeln und denken, 
was eben aktuellist: Denken und Handeln sind bei ihr noch eins, 
etwa so, wie sogar der erwachsene Mensch viele seiner angelernten Auto
matismen nur im konkreten Fall ausfiihren kann: es ist auch dem besten 
Radfahrer unmoglich, die Bewegungen zum Balancement "abstrakt", 
d. h. bloB auf Vorstellungen hin auszufUhren. Wir miissen dazu auf dem 
Rad sitzen und in jedem Moment die Bewegungen machen, die die Rad
schwankungen in Verbindung mit unserer Zielvorstellung gerade verlan
gen. GewiB verlaufen auch noch manche ganz rindenpsychische Hand
lungen beim erwachsenen Menschen in ahnlicher Weise einzeitig, beim 
Saugling und beim Tier offenbar der groBte Teil. 

Da die Psychoide nur die unmittelbare Erfahrung benutzen kann, 
ist sie auch nicht imstande, etwas prinzipiell Neues zu erfinden, sie kaun 
nur Bestehendes verwerten oder ausbauen. Es gibt in der Entwicklung 
keine eigentlichen "Neuschopfungen". Ein Fliigel kann nur entstehen, 
wenn ein Glied da ist, das den Luftwiderstand spiirt; ein Auge nur, wenn 

1) In diesem Akt ist das Springen (oder die Haufigkeit desselben) das Neue; die all
gemeine Erfahrung, welche Gestaltungen fUr bestimmte Bewegungsarten am geeignetsten 
sind, hat ja der Organismus von viel frillier her zur Verfiigung. 
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der Organismus vorher das Licht als Reiz, als orientierende Potenz und 
in seinen chemischen und physikalischen Beziehungen zur lebenden Sub
stanz kennt. Ein Arthropode, der nun einmal eingerichtet ist, ein 
chitinoses Hautskelett zu bilden, kann schwer oder wohl iiberhaupt 
gar nicht darauf kommen, ein weiteres Bediirfnis zur Versteifung mit 
einem inneren Knochen zu befriedigen, auch wenn, was gar nicht sicher 
ist, jetzt noch sein Chemismus potentia die Fahigkeit hat, phosphor
sauren oder kohlensauren Kalk zu bilden. Diese Fahigkeit miiBte eben 
durch irgendeine Erfahrung assoziiert werden mit dem Bediirfnis nach 
Versteifung. Nun ware es ja denkbar, daB eine solche Assoziation 
noch von friiher her irgendwie bestande; aber sie miiBte ohne ein ganz 
besonderes Ereignis iibertont sein von der seit unabsehbarer Abfolge 
der Arten immer aktuellen As~oziation Versteifungs-Chitin 1). Wenn 
ich sage "miiBte", so stiitze ich mich einerseits auf die Analogie mit 
der Psyche, anderseits auf die Beobachtung, die nichts von so groBen 
Schritten bemerken laBt. Die fliegenden Saurier haben. nicht ne ben den 
Beinen Fliigel entwickelt, sondern die vorderen GliedmaBen der neuen 
Aufgabe geopfert, und so sehen wir fast iiberall, daB ein neues Organ eine 
Umbildung irgendeines vorher schon bestehenden ist. Wenn die Vor
fahren der Scholle entdeckt haben, daB Anschmiegen an den Boden ein 
Vorteil sei, so konnten sie nicht den vertikal gestreckten Querschnitt in 
einen horizontal flachen verwandeln - weder innert niitzlicher Frist noch 
innert unbegrenzten Zeitraumen, wei] ein Aufliegen mit der schmalen 
Bauchkante auf dem Boden gar keinen Vorteil und auBerdem kaum die 
Empfindung des Anschmiegens geben konnte, die wohl allein fUr die Ver
flachung des Korpers in horizontaler Richtung bei anderen Fischen das 
notige Korperempfindungsmaterialliefern muBte. So konnte die Stamm
art der Scholle die zu Umbildung des Querschnittes notwendigen Er
fahrungen gar nicht machen und muBte sie sich durch Umliegen auf eine 
der bestehenden Breitseiten helfen 2). 

Allgemein gesagt muB also ein Lebling, um ein neues Organ zu ent
wickeln, die Moglichkeit haben, in der betreffenden Richtung Erfahrungen 
zu sammeln, also einen anatomischen oder chemischen Korperteil besitzen, 
der die neue Funktion irgendwie andeutungsweise iibernehmen kann, 
und auBerdem die innere und auBere Gelegenheit, damit Erfahrungen zu 
sammeln. Der Vogel, der ins Wasser geht und anfangt zu rudern, wird 
seine Zehen so stellen, daB die Hautfalte am Grunde derselben oder die
jenige an der Langsseite der Zehen dem Wasser moglichst starken 
Widerstand bietet. Nur so kann er Schwimmhaute entwickeln. -
Doch darf man diese Bedingungen nicht zu eng fassen: die Erfah
rung auch kann schon friiheres Erbgut sein, so die Wirkung des Lich
tes auf den Korper und die der verschiedenen chemisch-physikalischen 
Zustande der Lebsubstanz auf das Licht: Durchsichtigkeit und Pigmen
tierung, Brechungsindex und Form der Oberflache usw. (vgl. Entstehung 
des Auges). 

1) Der Mensch besitzt die anatomischen und aSBoziativen Einrichtungen zur Bewegung 
der Ohren jetzt noch; er kann sie aber nur ausnahmsweise benutzen. 

2) Solche Beispiele sollen bloB den allgemeinen Gedankengang, die Moglichkeit, illu
strieren. Es kann niemanden mehr als mir bewuBt sein, daB wir noch gar nicht die Kennt
nisse haben, die eine solche trberlegung fUr den einzelnen Fall auch nur einigermaBen 
zwingend machen konnten. 
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Einen Vorteil hat die Psychoide vor der Psyche, dessen Bedeutung 
ich indessen noch nicht abschatzen kann. Sie braucht zwar flir aIle ihre 
Reaktionen ganz unvergleichlich mehr Zeit, aber sie hat sie auch in fast un
begrenztem MaBe zur Verfligung. Nun spielt die Zeit, wie schon angeflihrt, 
in den Funktionen der Psyche insofern eine wich~ige Rolle, als sie Gehirn
masse bzw. Verstand ersetzen kann. Der weniger Intelligente kann unter 
Dmstanden das gleiche leisten wie der Intelligentere, wenn er die Er
fahrungen ofter wiederholen und flir die Uberlegungen mehr Zeit brauchen 
kann. Vielleicht wird es bei genauerem Zusehen moglich sein, auch in 
der Psychoide diesen Faktor herauszuheben. 

Bei dieser Sachlage kann ich bis jetzt nicht recht an plotzliche groBe 
Schritte der Entwicklung glauben, heiBen sie nun Mutation!) oder 
anders (obschon vorlaufig eine gewisse vordenkende Uberlegung nicht 
absolut auszuschlieBen ist). Wenn auch jetzt verwirrenderweise manches 
andere als Mutation bezeichnet wird, ~.o liegt dem Namen im wesentlichen 
die Vorstellung einer sprungweisen Anderung zugrunde, die zu. neuen 
Arten flihrt und die in der Entwicklungsrichtung liegt. Es fehlen nun aIle 
Anhaltspunkte daflir, daB die Psychoide so abstrakt denken konne, daB 
sie eine groBe Erfindung auf einmal zu machen imstande sei. Was 
braucht die menschliche Rindenpsyche, die doch viel weiter abstrahieren 
kann, flir eine Zeit und ein praktisches Ausprobieren, bis sie eine Er
findung brauchbar gemacht hat? Dnd wieviel groBer ware die biologische 
Aufgabe, einen neuen Organismus mit seinen unnennbar vielen Eigen
schaften harmonisch auszugestalten. Nun wissen wir allerdings nicht, 
wieviel Mutationen im Keime zugrunde gehen, weil sie nicht lebensfahig 
sind; aber es gibt so viele lebensfahige, daB wir auch mit der bekannten 
Tendenz des Lebeplanes, ein Ganzes zu schaffen, zur Erklarung nicht aus
kommen konnen. Dnd hat man schon eine Mutation gesehen, die in der 
Richtung der Schopfung eines neuen Organes ginge? Man kann ferner 
das, was als Mutation bezeichnet wurde, ganz anders erklaren. 

Da gibt es einmal Sprlinge, die sicher nicht in der Entwicklungsreihe 
liegen: Ein betrachtlicher Teil der Mutationen ist direkt degressiv und 
macht geradezu den Eindruck eines blastophthorischen Drsprungs oder 
wie wenn ein Gen verloren gegangen ware. Oenothera gigas ist gar keine 
Mutation des Gegensatzes, sondern Folge einer Verdoppelung oder Nicht
halbierung der Chromosomenzahl. Es kann wohl noch manche ahnliche 
Seitensprlinge geben, die wir samt ihren Folgen noch nicht kennen; so 
hat man Grlinde zur Annahme, daB die Reduktionsteilung gar nicht 
immer eine genaue Halbierung des .9hromosomensatzes herbeiflihrt. 

Eine Anzahl von p16tzlichen Anderungen sind Wirkungen auBerer 
Einfllisse. Man kann sie teils in einem gewissen Prozentsatz provozieren, 
oder - in einzelnen Fallen, wie bei Protisten - mit einiger Sicherheit 
experimentell erzeugen. Wenn Hefepilze durch Erwarmung dauernd die 
Fahigkeit zur Sporenbildung verlieren2 ), so scheint da allerdings etwas in 
Verlust gekommen zu sein; aber es konntenmoglicherweise durchschwacher 
dosierte Einfllisse auch Anderungen entstehen, die uns als qualitativ er
scheinen wlirden. Jedenfalls haben wir keine Ahnung von allen den 
Moglichkeiten, die in einem Lebling stecken; warum soIl er nicht unter 

1) "Zufallige" Mutation soll nach einzelnen geradezu die alleinige Ursache der Ent
wicklung sein. 

2) HANSEN in HERTWIG: Werden der Organismen, S.591/92. 
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gewissen Umstanden so, unter andern anders aussehen, besonders bei 
Pflanzen, deren Lebensbedingungen und Formen viel groBere Variationen 
als die bei Tieren erlauben. Es kann auch in der Anlage gewisser Arten 
liegen, daB nach einer bestimmten Anzahl von Generationen oder unter 
einer gewissen Zahl von Individuen eines eine andere Gestalt annehme 
und'vererbe. Jedenfalls ist die Moglichkeit nicht auszuschlieBen, daB ein 
bestimmter Genotypus mehrere uns als Arten imponierende Formen ent
halte (ich mochte das geradezu annehmen). 

Es ware ferner moglich, daB irgendeine einzelne, in den Erblichkeits
verhaltnissen liegende Anderung sekundar allgemeine Anpassung ver
langte, deren Summe uns als eine Mutation erschiene - und vielleicht 
noch manches andere. 

Das ("Vorstellungs"-)Material, mit dem die Psychoide arbeitet, 
ist natiirlich stark verschieden von dem, das die Psyche benutzt. Schon 
eines Blinden Rindenpsyche muB sich ein wesentlich .anderes Bild von 
der auBeren Welt machen als der Vollsinnige; abgesehen von seinem 
Defekt benutzt aber der Blinde die namlichen Materialien. Die Psychoide 
jedoch arbeitet in erster Linie mit den von der Bildung und der Funktion 
des Organismus jedem Teil zukommenden Nachrichten (Reizen) und 
ihren Engrammen, Material, von dem der Psyche nur ein infinitesimal 
kleiner Teil zuganglich ist, und zwar natiirlich erst noch in gaDz anderer 
Form. AuBerdem wird auf irgendeinem Wege der Psychoide genauer 
Bericht zukommen miissen iiber die Erfahrungen des Zentralnerven
systems im allgemeinen und der Psyche im speziellen, von der Verwendung 
und der Geeignetheit der einzelnen Funktionen und Organe. Es ist aber 
wahrscheinlich, daB diese Symbole, die von der Psyche zur Psychoide 
und umgekehrt gehen, auf dem Wege irgendeine prinzipielle Umgestaltung 
erfahren miissen, die wohl die ankommende Botschaft von der abgegebenen 
so verschieden macht, wie etwa die Lettern des gedruckten Wortes "Ver
standnis" verschieden sind von dem damit bezeichneten Begriff (siehe 
Abschnitt IV). Noch mehr verschieden als die Botschaften an sich 
werden die Effekte sein miissen, die sie in den beiden Empfangsstationen, 
in Psyche einerseits und Psychoide anderseits, verursachen, (d. h. die dort 
erweckten Empfindungen und Vorstellungen, wenn wir diese fUr die 
Psyche geschaffenen Begriffe auch auf die Psychoide iibertragen wollen, 
wozu wir viel AnlaB haben). Schon inhaltlich sind die beiden aufnehmen
den Komplexe von Engrammen, Psyche und Psychoide ganz verschieden 
konstituiert, indem sie, wie eben angedeutet, sich zum groBten Teil auf 
ganz andere Erfahrungen beziehen; dann miissen sie in ihren dynamischen 
und namentlich zeitlichen Verhaltnissen groBe relative Unterschiede 
aufweisen: eine einzige Verbrennung laBt das Kind das Feuer fiirchten; 
zur Ausbildung eines Angstreflexes vor dem Feuer oder gar zur Ver
kleinerung eines besonders verletzlichen Organes, braucht die Psychoide 
wohl oft Jahrtausende. Die einzelne Reizwirkung muB also auch in 
dieser Beziehung an beiden Orten von einer Verschiedenheit sein, die 
allerdings nur als relativ, abel' als ganz unausdriickbar groB, gewertet 
werden muB. Gegeniiber dies en Unterschieden in der Art der Botschaften 
und ihrer Engramme und in der Starke ihrer Wirkungen kommt es kaum 
in Betracht, daB z. B. bei der Umgestaltung eines Zahnes in der Psychoide 
nicht wie bei der Psyche die optisch-taktil-kinasthetische "Form" maB-
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gebend ist, sondern nur die Bedeutung dessen, was wir Form nennen, 
flir die Hebelwirkung auf Alveole und Kiefer beim Beil3en, flir leichtes 
Eindringen in das ErfaBte, fiir schnelles Toten, schnelle Verdauung des 
Beutetieres usw. Aber auch diese Dinge sind in der Psychoide etwas ganz 
anderes als in der Psyche, flir die wir sie mit diesen Worten bezeichnen. 

XI. Schwierigkeiten nnserer Anfiassnng, 
scheinbare nnd wirkliche. 

Wie schon angedeutet, miissen in der Entwicklung auBer den flihren
den Mechanismen noch andere Faktoren, wenn auch in Nebenrollen mit
wirken, so die Auslese, und hochst wahrscheinlich Schwankungen, Varia
tionen, die in bezug auf Bediidnisse und Entwicklungsrichtung "zufallig" 
genannt werden miissen - auBerdem gewiB noch manches andere, von 
dem wir zur Zeit nicht traumen. Wir sind ja bloB am Anfang der Kennt
nisse einerseits der Psychoide und anderseits der Entwicklungsmoglich
keiten, und miissen uns deshalb eher verwundern, daB, was sich nicht 
dem Prinzip als selbstverstandlich unterordnet, nur Ausnahmen sind. 
Hat man doch noch zu einer Zeit, da ich studierte, die Milz als ein un
niitzes Organ ansehen wollen, weil man' auch ohne dieselbe leben kann. 
Wenn ein Prinzip alles erklarte, so ware ich iiberzeugt, daB es auf einer 
Tauschung, einer Tautologie, beruhte. 

Da gibt es Organe, die uns auch jetzt noch unniitz erscheinen, so das 
friiher erwahnte Praputium. Wir wissen aber nicht, ob es im erbbiolo
gischen Sinne ein "Organ" oder eine zufallig an dieser Stelle nach all
gemeinen fiir die Haut notigen Prinzipien entstandene Falte ist, auch nicht 
ob evtl. sein Ausfall kompensiert werden ,kann. Auch die Kopfhaare, 
die der Mann seit ungezahlten Generationen abschneidet oder gar rasiert, 
scheinen unniitz; manche Pflanzen befruchten sich ohne Zuhilfenahme 
der Insekten und stellen doch bunte Genitalorgane zur Schau; die re
generierte Linse ist wohl nie ganz funktionstiichtig. 

Allgemeine Prinzipien konnen aber nicht so leicht in einem einzelnen 
Fall iiber Bord gewoden werden, wenn sie auch unter Umstanden einmal 
unniitz angewendet werden. Warum solI der Lowenzahn, gleich nachdem 
er angefangen hat, sich apogam fortzupflanzen, auf einmal seine Bliiten 
nicht mehr ausbilden, an denen er - psychisch ausgedriickt - seine 
Freude hat, und die ihm wohl jetzt noch durch den Insektenbesuch 
Freude machen? Hundelinien, die seit vielen Generationen nicht mehr 
in der Lage sind, flir gewohnlich ihren Kot zu verscharren, machen 
dennoch die entsprechenden Bewegungen auf zementierter StraBe. Die 
Anwendung einer Funktion im einzelnen Fall ist nicht maBgebend fiir 
ihre Wichtigkeit im allgemeinen. Der Hund kann auch wieder in andere 
Verhaltnisse kommen, die Geburtshel£erkrote kann, wenn notig die alten 
Brutinstinkte wieder ekphorieren, der Grottenolm wieder Augen ent
wickeln1 ); der Lowenzahn konnte in eine Sackgasse, die erst spater zu s'einer 

1) KAMMERER: Allgemeine Biologie. S. 285. Berlin: Deutsche Verlagsanstalt 1920, 
Solche FaIle zeigen u. a., daB Atrophio und Verschwinden eines Organs OdH einer Funktion 
nicht idontiRch sind mit dem Schwinden der Bildungstend€nz. Der Engrammkomplex 
dor Augenentwicklung bleibt auch bei dem blinden OIm bestehen, wird indessen nicht ekpho-
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Degeneration £iihren wird, geraten sein, was £iiI' andere FaIle nicht maB
gebend sein kann. Auch bei del' Frau hort del' Geschlechtstrieb nicht mit 
del' Ovulation auf. 

Wird eine allgemeine Tendenz unnotig, so gehort doch wohl ein be
sonderer Akt dazu, sie auszumerzen. Die Engramme del' ephemeren 
Rindenpsyche erhalten sich so lange, als die Rinde lebt, und je alter sie 
sind, um so zaher widerstehen sie Ein£ltissen, die die Ekphorie erschweren. 
Sollte es mit den phylischen Engrammen andel's sein? (V gl. S. 80.) Man 
hat dann auch, ohne an die Analogie mit den Rindenengrammen zu 
denken, bloB gesttitzt auf biologische Beobachtungen mehrfach ange
nommen, daB Eigenschaften um so schwerer auszumerzen seien, je alter 
sie sind, allerdings bis jetzt ohne ganz sicheren Beweis. Zur Ausmerzung 
mancher Anlagen bestehen positive Grtinde; unnotige Organe sind ja, 
wenn auch weniger als unbenutzte Funktionen, meist hinderlich und 
brauchen auBerdem Nahrung. 

Die Frage, wie und unter was ftir Umstanden unnotige 
Eigenschaften verschwinden und wann nicht, ware eine sehr 
wichtige. Die Hauptschwierigkeit del' Beantwortung besteht aber darin, 
daB wir noch zu wenig Anhaltspunkte be3itzen, zu erkennen, was unntitz 
ist, und eigentlich erst hinterher in del' Rtickbildung ein Kennzeichen 
haben, das uns auf die Entbehrlichkeit eines Organs schlieBen laBt. 

-obrigem muB in gewissem Sinne jedes Mittel, das einmal organisiert 
ist, Selbstzweck werden. Sehuf das B3dtirfnis einen Trieb, so hat 
del' Organismus, psychisch ausgedrtickt, Lust an del' entsprechenden 
Tatigkeit bekommen, ob sie nun im einzelnen FaIle ntitze odeI' nicht, 
genau wie Instinkthandlungen ausge£iihrt werden, sobald die Situation 
den Anreiz dazu gibt, auch wenn sie nichts ntitzen. 

Viele Instinkte odeI' Triebe werden unter selteneren Umstanden 
geradezu nachteilig; deswegen konnen sie abel' nicht geopfert werden. 
Ameisen ztichten sieh einen kleinen Kafer, dessen Saft sie trinken, del' 
abel' die junge Brut verktimmern laBt. Die Menschen suchen Lust ganz 
im allgemeinen, Lust, die £iir die innere Wahrnehmung den positiven 
Trieb bezeichnet. Nun haben sie abel' entdeekt, daB es auch chemisehe 
Mittel gibt, die Lust bringen ohne Leistung, abel' auch ohne Nutzen, 
und da£iir mit direktem und indirektem Schaden (Alkohol, Morphium, 
Cocain), und sie wenden diese Mittel an. So wird es bei den Ameisen sein. 
Jeder Lebling, VOl' allem abel' ein vorwartsstrebender wie del' Mensch, 
muB ferne I' die Tendenz haben, sich die Existenzverhaltnisse zu er
leichtern; dadurch entstehen nicht nul' groBere Erhaltungsmoglichkeiten, 
sondern parallel damit auch groBere Ersparnis von Anstrengung. So 
sehr nun Anstrengung bestimmten Grades und bestimmter Richtungen 
nicht nur notwendig, sondern auch lustbetont ist, so ist doch ein Zuviel 
von Anstrengung und namentlich auch die beim Kulturmenschen ent
standene Naturwidrigkeit sehr unangenehm, daB man sich seine Nahrung 
durch jahrzehntelanges Ochsen in del' Schulstube und evtl. durch geist
totende Fabrikarbeit verschaffen muB, statt durch frohliche Jagd, auch 

riert. Wahrscheinlich waren auch die blinden Asseln und Flohkrebse aus Bergwerken dank 
bare Versuchstiere nicht nur fiir Riickbildung, sondern auch fUr Erneuerung der riickgebilde
ten Augen. Genaue Verfolgung der Variabilitat im Verhiiltnis zUt" Raschheit der Erholung
der Augen konnte dabei die Frage entscheiden, ob es sich urn bloBe Ausleseerscheinung 
handeln kann, wie die Gegner der Vererbung erworbener Eigenschaften annehmen. 
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wenn die letztere gefahrlicher ist und das taglich Notwendige weniger 
regelmaBig und weniger sicher liefert. So wird die Anstrengungsersparnis 
{auch fiir den, der die phy.sisch notwendige Anstrengung wieder im Sport 
sucht und evtl. dort iibertreibt) Selbstzweck, und fiihrt unter gewissen 
Umstanden zu einem biologisch lebensfahigen Parasitismus, schadigt 
aber die ganze auf Anstrengung eingestellte Physiologie des Menschen 
durch einseitige Einstellung auf Faulheit und Luxus bis zur Vernichtung 
(Domestikation; obere Klassen). 

Man hat gefunden, daB bei den fleischfressenden Pflanzen, die ja 
auch ohne Fleisch Ie ben konnen, nur dabei etwas kleiner bleiben, die 
Natur einen sinnlos groBen Aufwand fiir einen kleinen Erfolg gemacht 
habe. Nun ware es nicht undenkbar, daB die Natur sich einmal ohne ab
solute Notwendigkeit - die Lebensfahigkeit besitzt eine gewisse Breite 
oben und unten vom Optimum - den Luxus des Fleischessens erlaubt 
wie der Mensch, besonders da er hier nicht schadet und doch ein wenig 
niitzen solI. Ob nun aber das Kleinbleiben im Experiment nicht Zeichen 
einer so gestorten Vitalitat ist, daB die Pflanze als reine Vegetarierin den 
Kampf ums Dasein auf die Dauer nicht mehr fiihren konnte, ist denn 
doch noch lange nicht bewiesen. Dafiir spricht auch die Angabe, daB 
aIle fleischfressenden Pflanzen auf salzarmem Boden wachsen sollen, 
also wahrscheinlich mit ihrer Eigentiimlichkeit ein wirklich chemisches 
Bediirfnis zu befriedigen haben. 

Manche Triebe an sich fiihren geradezu ganze Generationen ins Ver
derben; man denke an die Wanderungen der Schmetterlinge. Und doch 
sind auch solche Wanderungen arterhaltend, indem sie dafiir sorgen, 
daB jedes erreichbare Stiickchen Erde immer wieder daraufhin gepriift 
wird, ob es nicht jetzt einige Individuen der wandernden Art erhalten 
konne. Derartige Wandertriebe haben gleiche Bedeutung wie die Be
samung der Erde durch Wind und Wasser und Tiere und ahnliches. Merk
wiirdig ist das plotzliche und gleichzeitige Auftreten des Wandertriebes 
bei der Mehrzahl der Individuen einer Gegend mit ihrem Zusammen
scharen zu gemeinsamer Reise, so daB die romische Campagna, wo ein
mal aIle Disteln abgefressen sind, einen enormen Distelfalterschwarm 
tiber die Alpen sendet, der bis nach Norddeutschland kommtl). 

Nicht selten wird in etwas naiver Weise das Irregehen der korper
lichen Funktionen und Triebe als Beweis gegen eine prinzipielle Zweck
maBigkeit angefiihrt. Das beruht auf einer totalen Verkennung der bi
ischen einschlie13lich der psychischen ZweckmaBigkeit. Geht denn die 
Psyche mit ihrer prinzipiellen ZweckmaBigkeit nie fehl ~ Und ist denn 
nicht von dem, was sogar der Mensch Neues macht, der groBte Teil un
brauchbar oder schadlich ~ Man denke nur an den Aberglauben, die 
Tabuvorschriften, die seit Jahrtausenden Denken und Handeln der 
Volker beherrschen. Man hat darauf gestiitzt geradezu behauptet, daB 
es ein "archaisches" Denken gebe, das gar nicht den logischen Gesetzen 
folge, und das erst von den Kulturvolkern iiberwunden worden sei. Nun 
konnen sich die Instinkte, wie oben angefiihrt, ebenso wie das Denken 
nur an das haufig Vorkommende halten; zweckentsprechende Reaktionen 
auf Ausnahmen kOllnen sich nicht bilden und sind auch nicht notig. 
Die Nachtinsekten, die den Gesichtssilln benutzen, miissen eine Tendenz 

1) STANDFUSS: mlindliche Mitteilung. 
Blelller, Die Psychoide. 8 
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haben, die helleren Stellen in erster Linie abzusuchen und sich an ihnen 
zu orientieren. Der Mensch hat aber kiinstliehe Lichtquellen, an die sie 
sich noch nicht anpassen konnten, in ihre Welt hineingebracht. Diese 
wirken so iibermachtig auf den Lichttrieb, daB die Tiere daran zugrunde 
gehen. Ferner gibt es keinen Grund, daB die Psychoide sich immer 
gerade an das "Wesen", d. h. die fiir sie wichtigsten Eigenschafteri der 
Verhaltnisse in der AuBenwelt halte; tut das doch nicht einmal die h6chst
stehende Psyche konsequent. Die Spinne reagiert auf einen fliegeahn
lichen schwarzen Fleck, einen Nagelkopf, wie auf eine Fliege, auf Er
schiitterung des Netzes mit schwingender Stimmgabel ebenso; die 
SchmeiBfliege laBt sich durch den Geruch einer wie fauliges Fleisch 
duftenden Blume tauschen. Der Schmetterling sucht mit einem vom 
Winde herumgewirbelten Blatt anzubandeln1 ). Die Henne bebriitet 
einen kalten Stein wie ein Ei; wenn das junge Hiihnchen sich von der 
Mutter besorgen lassen solI, so macht es nicht den Umweg iiber den kom
plizierten Begriff der Mutter, sondern es folgt dem "ersten sich bewegen
den Wesen, dem es nach dem Ausschliipfen aus dem Ei begegnet", und das 
unter natiirlichen Umstanden eben immer die Mutter ist. Das Rehzicklein 
wird von der Mutter nicht mehr als das ihrige erkannt, wenn es durch 
Beriihrung mit den Menschen eine neue Geruchskomponente erworben 
hat. AIle diese und ahnliche Zusammenhange sind doch selbstverstand
lich, und ebenso selbstverstandlich ist, daB solche Triebe unter unerwarte
ten Umstanden fehlgehen miissen. Nicht so leicht verstandlich, aber 
in diesem Zusammenhang zu erwahnen, sind FaIle wie die, daB der Magen 
auf die eigentlichen Nahrungsmittel wie Starke, Fett, EiweiB, kaum re
agiert, sondern daB er nur auf Reiz der sie in minimalen Quantitaten be
gleitenden Extraktivstoffe oder Ather usw., Verdauungssafte absondert. 
Auch das bedingt unter kiinstlichen Umstanden falsche Reaktionen. -
Schmerz ist etwas durchaus Notwendiges. Es gibt aber FaIle, wie in 'der 
Entziindung, wo er den KrankheitsprozeB verscharft, indem er die Re
aktion iibertreibt. Was unter den haufigeren Umstanden niitzlich ist, 
kann unter selteneren schaden. 

Alte Triebe gehen in die Irre, wenn bestimmte Umstande auftreten, 
an die sie nicht angepaBt sind, und neue Variationen miissen, weil sie 
tastend die Anpassung suchen, oft merkbar vom Optimum 'abweichen. 
Es ist also selbstverstandlich, daB wir unniitze und vom Niitzlichkeits
standpunkt aus nicht erklarbare Organe und Funktionen finden. Ihre 
Seltenheit ist aber bezeichnend genug. 

In diesem Sinne hat O. NAEGELI ganz recht, wenn er sich dagegen 
wendet, daB jede Variation (einschlieBl. Mutation) als biologisch niitzlich 
angesehen werden solI. Was nicht niitzlich oder gar schadlich ist, wird 
allerdings nicht auf die Dauer zu beobachten sein, weil es wieder aus
gemerzt werden muB, sei es durch die Auslese, sei es durch die inneren 
zielgerichteten psychoiden Krafte des Organismus. Aber der Weg zur 
Ausmerzung kann hunderttausend Jahre lang sein, und wir iibersehen 

1) Das ist kein Beweis, daB der Tagschmetterling die Schmetterlingsform und eventuell 
die Farbe nicht sieht; sein Sexualinstinkt kann moglicherweiBe trotz guten Sehens nur 
an die Wirbelbewegungen ankniipfen, wie das Kind aIle Manner mit gelben Rockknopfen 
alB Schutzleute ansieht, oder wie der Fetischist sogar seine ganze Sexualitat an einen 
beliebigen irgendwie mit dem natiirlichen Sexualobjekt zUBammenhangenden Gegenstand 
assoziiert. 
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hochstens Jahrzehnte. Durch die Erblichkeitsmischungen auch innerhalb 
der namlichen Art miissen eine Menge von Variationen entstehen, und 
giinstig konnen davon nur wenige sein; oder die Lebensbedingungen 
wechseln, und der Organismus ist zur Zeit unserer Beobachtung noch 
nicht an sie angepaBt, oder er sucht die Anpassung und verfehlt sie wie 
der Verstand des Menschen; oder zufallige nicht giinstige Variationen 
werden so sichtbar, daB sie uns auffallen; oder wir unterscheiden nicht, 
was Nebenprodukt und was wesentliche Eigenschaft ist, und halten eine 
Eigenschaft fUr unniitz oder schadlich, von der wir nur die schlimme Seite 
kennen, wahrend der Organismus eines groBeren Nutzens wegen diese in 
den Kauf genommen hat; sogar direkt niitzliche Eigenschaften konnen 
wir fUr schadlich halten, wie der Tadel von HELMHOLTZ an der optischen 
Einrichtung des Auges durchaus daneben ging; oder Vergiftungen und 
andere teratisierende Einfliisse schaffen Veranderungen, die eine Zeit
lang lebensfahig sind. Das alles hat mit dem Prinzip der zielgerichteten 
Entwicklung und Funktion nichts zu tun. 

Dagegen kann ich bis jetzt Sonderbarkeiten nicht verstehen me das 
Verdecken der Augen bei Haustieren (durch die Ohren beim Schwein, 
durch die Haare bei Hunderassen). Eine zwar nicht immer, aber doch 
zu oft schadliche Eigenschaft sind auch die Widerhaken an den Bienen
stacheln. Geeignet dem Feind mehr zu schaden als der glatte Stachel, 
bringen sie unter Umstanden ihren Trager urn. Ohne damit etwas iiber 
die Entstehungsweise zu erklaren, muB auch das als ein Hinweis auf
gefaBt werden, wie wenig das Leben der einzelnen Arbeitsbiene yom 
Stock gewertet wird. Sie hat hier nur die Rolle eines wei Ben Blutkorper
chens, das sich dem Feind entgegenwirft und fiir die groBere Zellgemein
schaft, das Individuum opfert. 

Andere Einwande allerdings, die ich schon gehort, sind sicher gar 
nicht stichhaltig. Sogar O. HERTWIG 1 ) ~agt, das Chitin werde fest, bevor 
es gebraucht werde, konne also seine Ausbildung nicht durch den Ge
brauch, durch Festigkeitsbeniitzung bekommen. Nun miissen aber auch 
die andern Organe aIle in der Ontogenese geschaffen werden, bevor sie 
gebraucht werden konnen. Die Erfahrung mit den Versteifungsmitteln 
(Chitin, phosphorsaurer Kalk, Kieselsaure) haben eben einfachere Gene
rationen gemacht, fUr die sie ein Vorteil, nicht eine Notwendigkeit waren. 
Oder Gifte, sagt man, bringen die Tiel'e urn; die Kenntnis von ihrem 
Schaden konne sich also nicht vererben. In kleinen Quantitaten wirken 
die Gifte nicht totend, sondern schadigend, und diese Erfahrung kann der 
mit Gedachtnis ausgel'iistete Ol'ganiEmus ohne weiteres machen. 

LENZ2) meint, die Idiovariation gebe starke Gegengriinde gegen den 
Lamarckismus, weil z. B. die Mitglieder einer nachtblinden Familie sich 
gewiB anstrengen, gut zu sehen, und djemeisten Idiovariationen zum 
Schlimmen gehen. Wenn, wie man jetzt annimmt, bei diesen Kranken 
der Dammerungsapparat ausgefallen ist, so kann direkt durch An
strengung des Tagapparates ebensowenig ein neuer Dammerungsapparat 
entstehen wie durch unser Bediirfnis z,u .. fliegen uns Fliigel wachsen. 
Denken wir aber an Umwege, z. B. EntwlCklung des Tagapparates zur 
Mitbeniitzung in der Dammerung, so verfolgen wir doch viel zu wenige 

1) HERTWIG, 0.: Werden der OrraniamrD. S.593 und 613. Jena: Fischer. 
2) BAUR, FISCHER und LENZ: Menschliche Erb1ichkeitslehre. 2. Auf!. Bd. 1, S. 317. 

Miinchen: J. F. Lehmann. 
8* 
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Generationen, als daB die Wirkung der Anstrengung auf den Bauplan 
sichtbar werden konnte; auBerdem wissen wir nicht, ob nicht unter Um
standen gerade die zu starke Anstrengung Abbauprodukte und Abbau
fermente schafft, die dem einmal sonst schon aus der Ordnung 
gekommenen Auge erblich schaden. Bei dem tiberaus raschen und 
deshalb gewiB nicht physiologischen Zunehmen von Augenanomalien 
muB man ja ohnehin an solche Einfltisse denken, wie wir es bei der De
generation der Zahne und der Mammae annehmen mtissen. DaB die sicht
baren Idiovariationen hauptsachlich Verschlimmerungen sind, ist selbstver
standlich. Es kann sich ja da nur urn zufallige Anderungen handeln, am 
ehesten blastophthorischer Natur, und wenn man in einer Spieluhr aufs Ge
ratewohl hin etwas andert, so kommt kein neues Musiksttick heraus. 

Andere falsche Reaktionen erg eben sich mit Notwendigkeit aus dem 
Bau des psychoidbiologischen Mechanismus : Aus der allgemeinen Tendenz, 
sich der Umgebung anzupassen, erwachst beim Molch die spezielle Tendenz, 
seine Farbe durch verschiedene Verteilung von Gelb .und Schwarz der 
Umgebung anzugleichen. In dunkler Umgebung werden die Dunkel
pigmentzellen vermehrt. Da solI man sich nun nicht vorstellen, daB eine 
solche Reaktion in jedem Individuum oder gar bei jedem entsprechenden 
Umgebungsreiz neu geschaffen werde aus dem allgemeinen Prinzip des 
Anpassens heraus; sondern aIle solche Mechanismen, die bei 
einer Art oder Gattung) haufig benutzt werden, mtissen 
sich in mehr oder weniger automatische Apparate verwan
delt haben, die ohne erhebliche Mitwirkung der allgemeinen 
Anpassungstendenz durch KurzschluB in Tatigkeit gesetzt 
werden wie ein Reflex im Nervensystem, der sich nicht um 
den Nutzen der einzelnen Reaktion ktimmert. Die ganze 
Psychoide braucht damit im einzelnen Fall nicht behelligt zu werden, so 
wenig wie die Psyche als Ganzes sich in Tatigkeit setzen muB, wenn wir 
einen Gedanken in Worte oder die WoIte in Schreibbewegungen umsetzen. 
So konnen wir uns eine ganze Hierarchie vorstellen von einander unter
geordneten Funktionen, von denen immer die untere, wenn sie einmal 
gesetzt und getibt ist, selbstandig wirkt, wenn auch ursprtinglich die obere 
sie geschaffen und geleitet hat, und sie sie in besonderen Fallen wieder 
leiten mag. Auch aus diesem Grunde werden viele Einzelreaktionen 
unniitz oder gar schadlich sein so gut wie viele Reflexaktionen oder auch 
wie viele Handlungen, die man aus der Gewohnheit hera us tu'G. 

AuBerdem ist jede Reaktion etwas Kompliziertes. Die Produktion von 
schwarzen Pigmentzellen bedarf besonderer chemischer Apparate und 
chemischer Stoffe und Verhaltnisse. Solche Bedingungen konnen nattir
lich auch durch andere als die gewohnlichen Lebensreize verandert wer
den; so mogen Reaktionen entstehen, die mit der Anpassung tiberhaupt 
gar nichts zu tun haben. Moglicherweise ist es eine solche Reaktion, wenn 
der gefleckte Salamander im Salzwasser seine schwarz en Flecken ver
groBert wie in der Dunkelheit. Es konnte durch diesen chemischen Ein
fluB der Chemismus der Pigmentzellenbildung irgendwie angeregt werden, 
ohne daB irgendein Zusammenhang mit dem Zweck der Pigmentierung 
besttinde. Es konnte aber auch das Salz als Reiz an irgendeiner andern 
Stelle anpacken, z. B. in spezifischer Weise die Nerven oder sonst die 
Teile der tatigen Substanz reizen, die die Flecken vergroBern, oder um 
gekehrt hemmende Funktionen storen - und noch vieles andere. 
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1m folgenden soll versucht werden, einige besondere FaIle, die sich 
aus d~m Vorhergehenden nicht ohne weiteres erklaren, doch denkbar 
zu machen. Ausdriicklich sei betont, daB ich nicht meine, 
diese Anpassungen miissen wirklich nach dem beispiels
weise angedeuteten Mechanismus verlaufen sein. lch be
trachte die Ausfiihrungen mehr als eine Ubung und Erlaute
rung des Denkens in psychoiden Begriffen und mochte nur 
zeigen, einerGeits, daB die FaIle kein Hindernis fiir unsere 
Auffassung der Vererbung und Entwicklung zu bilden 
brauchen, und anderseits, wie man sich diese aIlenfaIls 
denken konnte. Wem die als moglich angefiihrten Wege zunachst 
unwahrscheinlich vorkommen, der moge bedenken, daB, wenn das 
Gedachtnis der Ie benden Substanz einmal gesichert oder 
vorausgesetzt ist, daraus notwendig folgt, daB komplizierte, 
dem psych.~schen Denken analoge Zusammenhange, irgend
eine Art Uberlegungen moglich sind. Nur ob gerade die hier 
beispielsweise angeflihrten gemacht werden, das kann man bezweifeln, 
wodurch aber an unseren allgemeinen Ausflihrungen nichts geandert 
wird. Wie unvollkommen im iibrigen solche Versuche im psychoiden 
Denken ausfallen miissen, wird uns um so mehr bewuBt, je mehr wir uns 
in den Gegenstand vertiefen. 

Ein Problem, mit dem man sich besonders viel beschaftigt hat, ist das 
der Wanderungen der Vogel. Wenn man aber die Instinkte als 
mnemisch fixierte Reaktionen betrachtet, d. h. die phylische Engraphie 
von Erlebnissen annimmt, so rei hen sic.h diese Wanderungen restlos in 
das Bekannte ein. Uns Kulturmenschen kommt ein Instinkt, der sich 
an bestimmte Gegenden kniipft, als etwas Besonderes vor, weil wir die 
phylische Orientierung im Ort vollig aufgegeben haben. In Wirklichkeit 
ist die Leistung weder qualitativ noch in bezug auf ihre Komplikation 
etwas Neues. Das Nacheinander bestimmter Gegenden oder bestimmter 
Wanderrichtungen ist nichts schwer-er AuffaBbares oder Engraphierbares 
als die Folge der Manipulationen, die die Herstellung eines Kokons oder 
eines Singvogelnestes verlangt, und die ganze Sorge flir die Brut ist 
psychisch eine weit groBere Leistung als ein Flug von der Schweiz zum 
Kapland. Die Vogel miissen schrittweise die Erfahrungen gemacht 
haben, daB sich von bestimmten Gegenden, die urspriinglich gemeinsam 
iibersehen werden konnten (z. B. wie Flachland und Gebirge), die einen 
besser eigneten flir den Sommeraufenthalt, die andel'll flir den Winter, 
oder wohl richtiger, die einen flir die Brutpflege, die andel'll fiir die kinder
lose Zeit. Damit kniipft der Instinkt an den gewohnlichen Lokalwechsel 
von vielen beweglichen Organismen an, und wenn schlie13lich in ganz 
gleitender Ausdehnung der Distanzen 10000 Kilometer durchflogen 
werden, so ist das fiir den Ortssinn eines Fliegers keine groBere Leistung, 
als wenn ein Hund, del' einen hal ben Tag in einem Dampfschiff und Post
wagen ohne jede Aussicht in einer unbekannten Gegend fahrt, und dabei 
aIle die Winkel- und Beschleunigungsanderungen, letztere im Verhaltnis 
zur Zeit, zu einer Reiseroutevorstellung zusammensetzt, die ihm erlaubt, 
vor seinem Herrn zuHause zu sein, der am andern Tage Wagen und Dampf
schiff benutzt, letzteres um einen See zu iiberfahren, den der Hund um
gehen muB (die Post route konnte aIlenfalls mit dem Geruch erkannt 
worden sein, nicht aber die Dampfschiffroute. Ubrigens berichtet 
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man Ahnliches von Pferden, die mit der Eisenbahn transportiert 
wurden.). 

Man hat auf die Schwierigkeit hingewiesen, die die Erklarungder Entste
hung einzelner zu a usgekl iigel t erscheinendor Ins tinkthandlungen 
zeigt: 1m Kampfe mit Gegnern oder Beutetieren wissen die Tiere sich an die 
empfindlichste Stelle zu halten: Raubtiere an den Hals, mannliche Sauge
tiere gehen ire Brunstkampf auf die Hoden los, viele Vogel zielen zuerst 
auf die Augen der Gegner, Weihe tragen einen Beutevogel (Krahe) ins 
Wasser und ersaufen ihn, der Hund kugelt einen Igel 50 Meter weit in 
einen Bach und zwingt ihn so, den Kopf aus dem Stachelpanzer zu strecken, 
und zerbeiBt ihn dann; parasitische Wespen wissen die Stelle, an der sie 
die Wirtsraupe steif machen konnen, ohne sie zu toten, und besitzen 
auch das dazu notwendige Gift; eine Menge von Tieren bewehrt einen 
Legstachel mit Gift und macht ihn zu einer Waffe; eine Pflanze wehrt 
sich mit Stacheln oder Gift oder schlecht schmeckenden Chemikalien. 
Parasiten mit ihren Wirten und Zwischenwirten, der komplizierte Ent
wicklungsgang eines Malariaplasmodiums und ahnliche Dinge verlangen 
besondere Erklarungen. 

Das Losgehen auf den Hals oder die Augen kann leicht ausprobiert 
sein; vor allem aber wird es dem Instinkt entspringen, das, was man 
seIber als besonders wichtig schiitzt, und evt~. auch der angegriffene 
]"'eind hoch zu werten scheint, zu vernichten. Ahnlich ist die, allerdings 
etwas kompliziertere Unschadlichmachung des Geschlechtsgegners durch 
Kastration zu verstehen. Doch ist auch da die Entstehung nicht undenk
bar: hohere Tiere und noch ~nschen besitzen sicher ein angeborenes 
Wissen von der Homologie der Organe, die sie bei sich spiiren und bei 
andern sehen. Auch das kleine Kind kann gewisse Bewegungen des 
Mundes, des Gesichtes iiberhaupt, nachmachen ohne eine optische Vor
stellung seines eigenen Gesichtes zu haben. Das Verstehen und die An
wendung der Mimik setzt ebenfalls eine instinktive Gleichsetzung be
stimmter Bewegungskombinationen und damit ihrer Organe beim Sub
jekt und beim Objekt voraus. Da ist es nichts Neues, wenn das Tier das, 
was es bei sich als Hoden und als wichtiges Sexualorgan spiirt, auch bei 
andern lokalisieren oder, wenn ein sichtbarer Hodensack vorhanden ist, 
optisch erkennen kann. Wenn eine solche Homologisierung vorhanden 
ist, so bedeutet die Erkennung des Feindeshodens als Substrat der Rivali
tat keinen unmoglichen Schritt mehr. Doch mogen da auch noch andere 
Mechanismen ins Spiel kommen. 

Ein gelegentlich als schwer erklarbar angefiihrter Instinkt ist der 
vieler Vogel, die den Feind dadurch vom Neste weglocken, daB sie sich 
"fliigellahm" stellen. Es kommt ja nur selten ein Vogel in die Lage, 
fliigellahm zu sein und dabei jemanden vom Nest wegzulocken, und wenn 
er fliigellahm ist, so wird er meist nicht mehr viel vererben konnen. Nun 
wird aber der Vogel wohl nicht an FliigelIahmheit denken, sondern er wird 
in der Nahe des dem Neste gefahrlichen Feindes die Fliigel bewegen und 
unter Umstanden auch piepsen, da seine Instinkte wissen, daB dadurch 
der Feind in seine Richtung gelockt wird, genau wie er alles das nicht 
macht, wenn er sich selbst vor dem Feinde schiitzen will. Das allgemeine 
Wissen, daB die Verfolgung der einen Beute das wenigstens momentane 
Aufgeben der andern in sich schlieBt, muB dem Instinkt aller Vogel ge
laufig sein; sind sie doch auf kontinuierliche Beobachtung alles dessen, was 
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ihnen Feind sein k6nnte, eingestellt. Das geniigt schon zur Erklarung; 
wer aber mehdach gesehen hat, wie kleine V6gel, Schwalben, Finken, 
ohne in der Nahe ihres Nestes zu sein, mit Katzen spielen, indem sie Rie 
reizen, der kann nicht wohl anders, als sogar ein wenig rindenpsyc~ische 
BewuBtheit in solchem Verhalten gegeniiber Feinden sehen. 

Aufspeicherung von Reservestoffen in den Samen und auBer
halb des Samens in Knollen und Blattern. Reservestoffe muB jeder 
lebende Organismus besitzen; er kann ja die Nahrung nicht in demMoment, 
da er sie aufnimmt, in Energien umsetzen (z. B. Kohlehydrate in Muskel 
und Leber). Er weiB also, was Speicherung ist; er weiB auch, daB die ge
speicherten Schatze ihm in gewissen Zeiten gegen den Hunger dienen, 
ihn f6rdern. Aufspeicherung, Verbrauch und F6rderungsgefiihl sind also 
miteinander assoziiert, d. h. es besteht ein "Trieb", Material anzusammeln, 
solange das Quantum nicht wesentlich iiberstiegen wird, das ungefahr 
verbraucht werden kann. 

Die Giftzahne entstehen durch Hohlwerden der Eckzahne und 
Durchleitung von in Gift verwandeltem Speichel. Das Tier t6tet zunachst 
seine Beute durch Bisse. Nun miissen wir voraussetzen, daB unter ge
wissen, nicht seltenen Umstanden der Speichel zum T6ten oder Schlucken 
niitzlich sei. Er wird ja von Schlangen, die nicht giftig sind, in groBen 
Quantitaten zum Schliipfrigmachen der Nahrung benutzt; schon deshalb 
ist es niitzlich, wenn die Ausfiihrungsgange der Speicheldriisen recht weit 
vorn liegen. Es besteht also jedenfalls ein Vodeil in der Annaherung der 
Speichel6ffnung an vordere Zahne. Niitzt der Speichel auch zum T6ten 
etwas, so geht dieser Vorteil und damit das Bediirfnis bis in die Zahn
spitze selbst. Wenn das Bediirfnis, der Vorteil, oder das Lustgefiihl, wie 
wir bei der Rindenpsyche sagen wiirden, iiberhaupt das Psychoid zur 
Reaktion in diesem Sinne veranlassen kann, so wird dadurch vielleicht 
schon wah rend des Wachstums des Tieres die Tendenz sich auswirken, 
die Offnung in nachste Nahe des Zahnes, und schlieBlich bis in den Zahn 
hinein zu verlegen, sei es als offenen oder als geschlossenen Kanal; ist die 
Tendenz einmal da, so wird sie bei den Nachkommen schon in friiheren 
Stadien der Entwicklung und damit starker wirken k6nnen. Fiir den 
Organismus bedeutet die Fortsetzung des Kanals in den Zahn keinen 
besonderen Schritt. Damit ist aber der Giftzahn geworden. Nun hat 
dieser noch eine bestimmte spitzige Gestalt und gr6Bere Lange. Der Orga
nismus muB natiirlich merken, ob der Zahn ohne Miihe und tief eindringt, 
und ob das Beutetier rasch stirbt oder nicht. Vom BeiBen her hat er die 
bestandige Edahrung iiber den Zusammenhang von Leichtigkeit des Ein
dringens und Form des Zahnes ; das Bediirfnis nach leichtem Eindringen ist 
also assoziiert mit der schlanken Form des Zahnes, und damit mit der 
Bildung einer schlankenForm, in rleren Sinne der Bauplan umgestaltet wird. 

Zur Umbildung des Speichels in das Schlangengift miiBte natiirlich 
eine Edahrung vorhanden sein, daB der urspriinglich zu andern Zwecken 
geschaffene Chemismus des Speichels irgendwie beim T6ten oder Ver
schlingen der Beute niitzlich ist. Nun wissen wir, daB der Speichel seine 
Chemie bestandig wechselt; das Tier hat also Gelegenheit zu empfinden, 
welche Qualitiiten von Speichel zu bestimmten Zwecken niitzlich sind, 
und wird die Produktion dieser in immer gr6Berer Menge begiinstigen. 

Es dad nicht als unwahrscheinlich bezeichnet werden, daB der Orga
nismus merke, ob der Ausfiihrungsgang eines Speichelganges ein wenig 
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mehr nach vorn oder nach hinten geriickt sei. Die Prazision, mit der die 
GefaBweiten nach dem Blutbediirfnis der Organe gerichtet werden, setzt 
noch viel feinere Empfindung voraus und erreicht trotz viel komplizier
terer Umstanoe die Genauigkeit unserer feinsten MeBmethoden. Die 
Aufrechterhaltung des chemischen und thermischen Gleichgewichtes 
verlangt eine nicht weniger groBe Empfindlichkeit und Reaktionsfahigkeit. 
Rindenpsyche und Psychoide haben indessen ihre Rochst
leistungen selbstverstandlich nicht am gleichen Orte. 

Ein ganz merkwiirdiges und noch nicht losungsreifes Problem bieten die 
Farbungen. Dabei sind allerdings zunachst zwei Erscheinungen ohne 
weiteres verstandlich und deshalb auszuscheiden: manche Farben sind 
zufallige Eigentiimlichkeiten gewisser chemischer Konstitutionen, so die 
weiBe Farbe der Knochen oder der Zahne; hierher gehort auch die 
meist rote Blutfarbe, die aber in einer engeren Beziehung zur Funktion 
steht als die Knochenfarbe. Sie bildet den 1Jbergang zu dem die Licht
strahlen dienstbar machenden Griin der Pflanzen und einiger niederer 
Tiere, das eine direkte Beziehung zum Licht hat. Ahnlich wohl Pigmen
tierungen der Raut, die vor Licht schiitzen, oder in primitiven Augen, 
wo sie das Licht absorbieren und dessen Richtung anzeigen. 

Diese beiden Arten von Farben hilden keine Muster - aus begreif
lichen Griinden; es sind diffuse Farbungen der sie tragenden Organe. 

Fiir die andern besteht irgendeine enge Korrelation zwischen Ge
sehen werden konnen und Farbe bzw. Zeichnung 1). Wo sie nicht ge
sehen werden konnen, an ganzen Leblingen und an Teilen, fehlen die 
Farben und Muster (Dunkeltiere, Unterseiten, bedeckte Teile bei Schmet
terHngsfliigeln, bei Vogelfedern, innere Organe). ·Waren sie etwas Zu
falliges, so miiBten sie in der Leber vorkommen konnen wie an der Ober
flache, allerdings ohne daselbst durch die Auslese begiinstigt zu werden. 
Auch gibt es so viel "Schutzfarben", die sich in Farbung und Muster der 
Umgebung moglichst anpassen und moglichst wenig auffaIlen, daB es 
gegen aIle in diesen Dingen gerechtfertigte Logik ware, darin nicht einen 
Zweck zu sehen. Diese Anpassung ist sowohl funktionell wie anatomisch: 
es gibt Tiere, die je nach der Umgebung teils als dauernde Lokalrasse, 
teils im Individuum von einem Augenblick zum andern die Farbe wech
seln konnen. Andere, die verschieden gefarbte Seiten zur Verfiigung 
haben, zeigen diejenigen Farben, die der Umgebung entsprechen, so 
Schmetterlinge im Ruhezustand. Sperlinge lassen sich, wenn sie den Ver
folger sehen, von Baumen und Gebiisch auf den Boden fallen, dem sie 

1) Wieviel Farben Nebenprodukte sind, liiBt sich noch nicht sagen. Wir wissen auch 
nicht, was der farbige Fleck auf dem Fliigel eines Schmetterlings seiner Psychoide be
deutet. Es ist aber sehr UDvorsichtig, wenn man die Lichtbedeutung der Tierfarben des
halb leugnen will, wei! z. B. einzelne Tiefseetiere farbig (namentlich rot) sind. 1m groBen 
und ganzen bieten die Tiefseetiere, soweit ich weiB, gerade ein Beispiel der fehlenden Farben 
im Dunkeln. Ein Bolches Tier konnte nun aber auch deshalb rot sein, weil irgendein niitz
licher Chemismus als Nebenprodukt rote Farbe in seine Raut oder seine SchuppeIi bringt 
- oder aber auch, wei! die Tiefsee nicht iiberall ganz dunkel ist; die Leuchtapparate sowie 
die enormen Augen mitihren beBonderen Einrichtungen (Tel€skopaugen) so mancher Ti,f
seetiere hatten ja keinen Sinn, wenn sie nicht eine biologische Lichtwirkung, also am 
ehesten Sehen, vermitteln wiirden. - Wenn die Farben am haufigsten in Organen sind, 
die keinen lebhaften oder gar keinen Chemismus mehr haben, wie Raare, Federn, 
Schuppen, so mag daB wohl in erBter Linie daher riiliren, daB bei undurchsichtigen 
Tieren die Farben nur an der Oberfliiche einen Sinn haben, und zugleich die OberfUiche 
chemisch unempfindlicher Decken bedarf. 
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sich, besonders wenn etwas totes Laub daliegt, in ihrer Farbung so an
nahern, daB auch der Geiibte sie kaum zu sehen vermag. Die Scholle hat 
die obere Seite dem Grund in Farbung und Mm;ter angeglichen (wah rend 
die untere Seite die hier unniitze Farbung verloren hat), und urn den 
Zweck der ganzen Einrichtung noch deutlicher zu zeigen, bestreut sie sich 
mit dem Sand der Umgebung. Die glanzende Unterseite vieler Fische 
macht sie von unten schwer sichtbar. Wir sehen also da eine allgemeine 
Funktion, die es dem Organismus unter den haufigsten Umstanden nur 
dann wohl sein laBt, wenn er sich in der Farbung der Umgebung angepaBt 
hat und moglichst wenig auffallig ist, eine Tendenz, die der Mensch noch 
nachfiihlen kann. Sie wird ausgedriickt sowohl anatomisch wie funktionell, 
ganz wie die GefaBe oder Muskeln sich den Bediirfnissen anatomisch und 
funktionell anpassen. 

Auch Schreckfarben gibt es unzweifelhaft, die ihre Wirkung tun: das 
Abendpfauenauge zeigt in der Gefahr p16tzlich die roten Unterfliigel und 
kann damit angreifende Vogel zuriickschrecken usw. Vielleicht handelt 
es sich allerdings nicht um Schreck im menschlichen Sinne, sondern um 
Stutzen, weil auf einmal ein lebhaft gefarbtes und gemustertes Objekt 
da ist statt eines unscheinbaren. Wohl wird ja auch die Auffassung 
richtig sein, daB umgekehrt bei der Catocala, die nur im Fliegen lebhaft 
gefarbt erscheint, das sich bergende Tier mit den gedeckten Unterfliigeln 
so anders aussieht, daB die Identitat nicht bemerkt werden kann. Das 
rote Ordensband ist fUr den Verfolger des fliegenden Tieres nicht mehr 
da, wenn es sich gesetzt hat, und umgekehrt. Andre grelle Farben sagen 
dem Feinde: ich bin giftig, oder: ich schmecke schlecht. 

Nun ist diese Auffassung nicht so widerspruchslos durchzufUhren. 
Da kommt zuerst die - allerdings wieder bestrittene - Behauptung, 
daB die niederen Tiere, sogar die Vogel, die Farben anders als wir oder 
gar nicht sehen, so daB die Schliisse, die wir aus den menschlichen Wahr
nehmungen ziehen, nicht richtig sein konnen. In Wirklichkeit wissen 
wir von der Farbenwahrnehmung der Tiere so wenig Sicheres, daB ·wir gut 
tun, daraus nicht nur keine verneinenden, sondern iiberhaupt gar keine 
Schliisse zu ziehen. Immerhin diirfen wir uns merken, daB sogar eine 
rote Farbe auf Griin verbergend wirken kann, indem z. B. rote Libellen 
im fleckigen Schlagschatten auf Griin fiir den Menschen schwer sicht
bar sind. 

Dann hat man wenigstens gegen die nicht zufallige Entstehung der 
Mimikrie eingewendet, daB nur eine volle Angleichllng einen geniigenden 
Schutz gewahren konne, um die Auslese zu beein£lussen. Das ist nun 
wohl nicht ganz richtig. Wichtig aber ist folgendes: Wir sehen wie er
wahnt in der ganzen Lebwelt die nns selbstverstandliche Tendenz, sich 
irgendwie zu ducken, sei es nun raumlich oder in bezug auf Farbe oder 
den Geruch, je nach Lebensart der Leblinge und ihrer Feinde 1). Flucht-

1) Wahrscheinlich nicht einmal bloB gegeniibel' FE'inden. AIle Kindel' haben die Nel
gung, sich Schlupfwinkel zu Buchen oder zu schaffen; del' el'wachsene Mensch noch 
verbirgt sein Inneres so sehr, daB nicht einmal er seIber es geniigend kennt, und von den 
Weddas wttl'den die langen Haare geschickt dazu benutzt, wenigstens ihr Gesicht, ihre 
Mimik und damit einen groBen Teil ihrer Gedanken und Tendenzen zu verbergen. Schleier 
und Facher haben gewiB auch ahnliche Bedeutung. Die Furcht der Pl'imitiven, ihren Namen 
bekannt zu geben, ist allgemein, und die zur El'klarung herbeigezogene Zauberfurcht be
dal'f natiirlich seIber wieder del' Begriindung, und die finden wir in der instinktiven Ab
neigung, den andern zu viel von Rich wiEsen zu lassen. 
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reaktion, Verstecken und Farbenangleichung sind nur verschiedene 
Ausdrucksweisen eines einheitlichen und urtiimlichen Schutzinstinktes. 
Man schmiegt sich in der Farbe an wie in der Form. Die Fahigkeit zur 
Anpassung speziell der Farbe muB also eine allgemeine Eigenschaft der 
Leblinge gewisser Stufen sein, die von unten wohl durch die KorpergroBe 
begrenzt werden, indem Leblinge, die zu klein sind, urn ein Auge zu 
haben oder durch Augen wahrgenommen zu werden, einer Farbenanpas
sung weniger bediirfen, und nach oben mag eine Begrenzung, wenn iiber
haupt prinzipiell eine solche existiert, vielleicht darin begriindet sein, 
daB die Sp~zialisierung die Ausbildung besonderer Farben erschwert oder 
unmoglich macnt. Doch sehen wir sie noch bei Vogeln und Saugetieren 
deutlich. Wenn nun die Tendenz zur Farbenangleichung eine allgemeine 
ist, so kann sie sich im speziellen FaIle ohne weiteres schrittweise auBern, 
auch wenn die Neuerung erst bei einer gewissen AusbiIdung eine merk
bare Schutzwirkung ausiiben kann. Auf diese Weise sind iiber
haupt die ersten kleinen Schritte der Anpas.sungen an be
liebige Bediirfnisse verstandlich, wahrend sie der bloBen Aus
lesetheorie ein so unlosbares Riitsel boten, daB manche die biologische Be
deutung von Dingen wie die Schutzfarben iiberhaupt zu leugnen vorzogen. 

Die phylische Angleichung des eigenen Korpers an eine fUr die Feinde 
ungenieBbare lebende oder tote Umgebung ist natiirlieh nur die eine Seite 
des allgemeineren Schutzinstinktes. Dieser auBert sieh auch von der 
anderen Seite im Benehmen des einzelnen Tieres, das umgekehrt habituell 
oder sobald Gefahr droht, eine Umgebung aufsucht, die seine Farbe tragt, 
und das die Umgebung vermeidet, in der es leicht sichtbar ist. Die Tsetse
£liege setzt sieh nicht gerne auf die weiBen Tropenkleider der Europaer. 

Nun gibt es aber in der Pflanzen- und Tierwelt aueh noch einen 
gegenteiligen Trieb, den, sich zu zeigen, aufzufallen, zu 
imponieren, wenn man diesen von den hoheren Tieren gewonnenen 
Begriff verallgemeinern will. Bei Pflanzen seheint er mit der F6rtpflanzung 
verbunden zu sein, in Bliiten und Friichten. Bei Tieren bestehen aueh 
auBerhalb der Sexualitat eine Menge von Einriehtungen, die unter diesem 
C~siehtswinkel betraehtet werden konnen (Kamm, Strauben der Mahne 
usw. 1). Dazu gehoren wohl aueh gewisse Farben. Es ist leicht, iiber 
naiven Anthropomorphismus zu Jaeheln, wenn man den Pfau, der sein 
Rad sehlagt2), oder den Kanarienvogel, der auf irgendeine Heraus
forderung seine Stimme und seine Figur und seine Tanzkiinste zur Schau 
stellt, der Eitelkeit bezichtigt. Es ist aber gar nicht sieher, daB die Naivi
tat, d. h. der Instinkt, hier im Unreeht3 ) ist; im Gegenteil, die Eitelkeit, 
das Siehbriisten, etwas Besonderes scheinen wollen, Imponieren, das ge
hort sic her bis weit hinunter zum instinktiven Inventar des 

1) Die priichtigen Fiirbungen und Muster vieler Raupen wage ich trotz ihrer sonstigen 
Unverstiindlichkeit nicht hierher zu zii.hlen. 

2) Soviel ich weiB, geschieht es nicht bloB. beim Balzen. 
3) lch mochte geradezu bezweifeln, daB die Hirnrinde oder vielleicht die ganze Ent

wicklung prinzipiell neue lnstinkte Bchaffen kann. Die vorhandenen Urinstinkte konnen 
nur fiir spezielle Anwendungsweisen ausgebaut werden. Wenn die primitivsten Lebewesen 
anf Sinnesreize reagieren miissen, urn zu leben, so heiBt es (fiir einen Organismus) nur die 
andere Seite der namlichen Funktion herausheben, wenn man sagt, der Lebling habe "den 
Trieb", Sinnesreize anfzusuchen. Daraus entwickelt sich beim beweglichen Geschopf die 
Nahrungssuche, bei Vogeln und Siingern auch die Neugierde, beim Menschen der Wissens
trieb. 
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animalischen 1 ) Lebens, und der Ausdruck solcher Gefiihle ist eine 
\Veise der "inter bestialen Sprache", wie N ElJ"TRA sehr bezeichnend die den 
verschiedenen Tiergattungen, ja Tierklassen, verstandlichen mimischen 
AuBerungen genannt hat. Ein Affe, ein Hund, ein menschlicher Saug
ling im dritten Monat, sie aIle antworten so gut wie der Erwachsene auf 
Bewunderung und noch mehr auf Hohn oder Auslachen. 1ch mochte es 
deshalb nicht ganz ausschlieBen, daB sogar der Tagschmetterling, der 
sich irgendwo an die hellste Sonne setzt, seine Farben und Zeichnungen 
in moglichst giinstiger Auslage ausbreitet und nun anfangt, ganz langsam 
sich nach allen Seiten zu drehen, etwas tue wie der Stutzer, der seine fein 
hergerichtete Gestalt und Kleidung exhibiert 2 ). Allerdings ist es nicht 
ein strikter Beweis gegen die (bloBe) Sexual bedeutung der Farben, wenn 
nachgewiesen ist, daB von Schuppen befreite Schmetterlinge, d. h. Seh
Geruchstiere, so gut wie die in voller Farbenpracht ihren Partner be
kommen. AuBerdem wird sexuelle und briistende Exhibition beim 
Schmetterling so wenig scharf zu trennen sein wie beim Dandy. Das 
1mponierenwollen hat drei Seiten: man mochte seine Personlichkeit iiber
haupt herausstreichen, urn das andere Geschlecht werben, Feinde ab
schrecken und angstigen3 ). Nach allen drei Seiten hin werden die Farben 
ausgiebig benutzt. AuBerdem sind sie wohl mehr als manches andere Aus
druck der Lebensfreude. 

Die scheinbare Freude an Ausstellung der Farben4 ) erinnert an die Bedeutung 
der Farben in der Kunst, und ferner an die merkwiirdigen Zusammenhange der Far
ben mit Affekten der Menschen und gewisser Tiere, die bis jetzt nur laienhaft be
trachtet wurden, aber in der neuesten Zeit durch RORSCHACH zwar noch nicht 
zum voUen Verstandnis5 ), aber doch zur experimentellen 'Viirdigung gebracht 
worden sind. Es bleibt zu untersuchen, ob sich nicht hinter diesen Erfahrungenein 
bis jetzt unbekannter Zusammenhang zwischen Farben und Biologie versteckt 6 ). 

1) Es ware interessant, zu untersuchen, ob auohdie Pflanzen im K'1mpf untereinander 
irg3ndwelche Scheinmittel anwenden. Jedenfalls miiBten solche prinzipiell anders sein, 
weil die Pflanzen sozusagen keine Sinnesorgane besitzen, weder zum Angriff noch zur 
Flucht groBere Ortsbewegungen machen konnen und unter sich den Kampf auf chemischern 
'Vege oder durch Errtziehung von Licht und dgl. fiihren. Immerhin werden die Pflanzen 
am meisten Anlal3 hahen, ihre Hauptpracht den Insekten und den Friichte verzehrenden 
Tieren vorzuspiegeln. 

2) Die Neiglmg, die Bedeutung seiner Personlichkeit zu erhohen, hat sich wohl nicht 
nur aus den praktischen Bediirfnissen des Kampfes und sonstiger Konkurrenz heraus ent
wickelt, sie ist vielleicht schon ein Bestandteil des primaren Lebtriebes, in dem ein Sich
wichtig-Machen, ein Aus-sich-etwas-Machen liegt, auch wenn man sich den Lebling ohne 
Rivalen denkt. 

3) Die Werbung um das Weibchen und der Brnnstkampf der Manner bilden als Trieb 
eine Einheit, und beiden Zwecken dienen gleiche Mittel, sich zur Geltung zu bringen. 

4) Es verdient jedenfalls Beach tung , daB in den Korallenriffen, den "Blumengarten 
des Meeres", wo die Tiere weitgehend vor Angriff geschiitzt sind, lebhafte Farbungen auf
fallend stark zur Ausbildung gekommen sind. Die Farbenfreude oder der Exhibitionstrieb 
kann da ohne Nachteil die entgegenstehende Tendenz, sich zu ducken, iiberwiegen. Ein 
gleiches Gegensatzpaar ist beim Menschen auffallig, der in groBerer Gesellschaft bald ver
stummt, bald sich durch Reden hervortut. 

5) Reaktionauf Farben ist etwas vielPrimitiveres als Reaktion auf Formen, deren taktile 
oder optische Unterscheidung eine weitgehende synthetische und abstrahierende Arbeit 
verlangt, wahrend die Farben im Rohmaterialund als bloBe Empfindungen benutzt werden 
konnen. Diese Eigenschaft teilen die Farben mit Geriichen und Geschmacken, die ebenfalls 
elementar auf die Instinkte wirken und deshalb in direktem Zusammenhang mit der Affek
tivitat stehen; das gilt auch Yom Menschen trotz der starken Riickbildung seines Geruchs
sinnes. Vgl. auch Tone und Gerausche - Melodien - Worte. 

6) Auf Zusammenhange der Farben mit dem instinktiven Kern der Personlichkeit 
deuten auch die Mitteilungen von CHRISTOFFEL nnd GROSSMANN (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. 
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Es ist nun auffallend, daB wir eigentliche Mus terl) fast allein bei Tieren 
sehen, bei Pflanzen fast nur (meist greIle) Farben, Fleckungen und dann 
noch Wegweiser zu den Sexualorganen. (Vielleicht bilden einzelne 
Orchideen, wie Ophris arachnites MURRAY eine Ausnahme 1) Der groBte 
Teil der Muster bei den Tieren hat allerdings verstandliche Bedeutung 
als Anpassung an die Umgebung. Sie gehen aber auch da so oft und so 
weit iiber das uns notwendig scheinende MaB hinaus, daB man auch an 
eine besondere Tendenz zur Hervorbringung von Zeichnungen 
(nicht nur von Farben) denken muB. Sie sind auch merkwiirdigerweise 
im Sinne unserer menschlichen Auffassung immer etwas kiinstlerisch 
Ganzes. Damit meine ich nicht die Eigenschaft, daB sie nicht unter
brochen, zerschnitten oder anders zusammengesetzt werden konnen, 
ohne daB sie sofort als verstiimmelt auffallen willden - beliebige andere 
Muster, sogar Kleckse, haben immer je nach ihrer Entstehung einen be
stimmten Charakter, der eine Verstiimmelung nicht erlaubt, ohne aus 
ihnen ein Bruchstiick zu machen. Bei Schmetterlingen nun ist oft die 
Zeichnung etwas ganz Raffiniertes, indem aIle Einzelheiten sich gleich als 
Teile eines bestimmten Ganzen geben, und dieses Ganze ist (bei Tag
schmetterlingen) nicht durch den Fliigel begrenzt, sondern zeigt sich auf 
der Vorderseite als eine tadellose Einheit von allen vier Fliigeln samt 
Leib zusammen - wenn man nicht die naturwidrige Museumsstellung der 
Fliigel betrachtet, sondern die natiirliche Haltung der Tiere, wenn sie ihre 
Schonheit ausstellen, oder sitzend unter sich spielen. Ebenso bildet 
die Zeichnung und Farbung der Unterseiten beim ruhenden Tagfalter 
wieder eine Einheit. Auf die Gefahr hin, mich lacherlich zu machen, will 
ich noch darauf hinweisen, daB Schmetterlinge gewisser groBer Gebiete 
im Stil der Zeichnungen etwas Gemeinsames haben, so daB z. B. einem 
kleinen Knaben das "Fremdartige" des Segelfalters, cler ja als Auslaufer 
einer afrikanischen Familie betrachtet wird, auffiel. 

u. Psychiatrie, Bd. 87, S. 372-376. 1923), Untersuchungen an 1O-14jiihrigen, in der Ent
wicklung ein wenig zuriickgebliebenen Jungen. Die Form wird viel eher als die Farbe vom 
Objekt iibernommen. Beim Malen hat jeder Junge sein charakteristisches Farbengemisch; 
andere FarbenzusammensteHungen weill er nicht zu handhaben, weder nach Vodage 
noch nach der Natur. 

In den Zustanden krankhaften Gliickgefiihls sieht man aHes farbig, in Melancholie 
grau in grau. Melancholiker konnen auch im RORSCHACHschen Versuch die Farben nicht 
zur Deutung der Klexe verwenden. Oligophrene zeigen oft deutliche Anregung durch die 
Farben, so daB sie im RORSCHACHschen Versuch nach der Darbietung der farbigen Tafeln 
mehr Antworten geben. Gliicksgefiihl ist zum groBen Teil identisch mit innerer Wahrneh-· 
mung der ungestorten ErfiiHung aller positiven Lebensprozesse, es ist zugleich ein Lebensge
fiihl in diesem Sinne. So konnte. wie die Wahrnehmung der Far ben Gliicks· und Le bensgefiihl 
begleitet und anregt, die Exhibition derselben Ausdruck von Gliicks- und Lebensgefiihl 
sein. Konnte der Zusammenhang der Farben mit der Sexualitat am Ende doch noch 
etwas vom "hohen Lied der Liebe" an sich haben, obschon die Pflanzen keine Augen be
sitzen? Die Frage ist vielleicht einmal beantwortbar und gar nicht so phantastisch, sobald 
man die Distanz zwischen Mensch und den andern Organismen auf das naturwissenschaft
lich begriindete Mall zuriickgefiihrt hat und namentlich dar an denkt, daB wir 
nicht Funktionen der menschlichen Psyche auf niedere Wesen zu iiber
tragen haben, sondern daB in Wirklichkeit die Hirnpsyche nur einzelne 
Funktionen spezialisiert hat, die von jeher der Lebsubstanz angehorten. 

1) DaB KAMMERER die quantitativen Verhaltnisse zwischen Gelb und Schwarz bei Sala
mandern schon im Individuum hochgradig verandern konnte, den Typus des Musters 
(Taeniata-Maculosa) aber nur in der Folge der Gem'ration€n, kann nicht wohl ohne 
Bedeutung sein. Die Vereinzelung der Erfahrung verbietet aber jetzt noeh eine Be
niitzung. 
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In der Mimikrie nehmen gewisse Schmetterlingsarten Farbe, 
Zeichnung, Leibesform 1 ) und Flug anderer Insekten an, die in der Regel 
durph eine schlecht schmeckende Substanz oder einen Stachel vor manchen 
Feinden geschiitzt sind. Das ist nun eine Leistung, die iiber den Rahmen 
des eben erwahnten Anschmiegens in der Farbe hinausgeht; a ber n ur 
quantitativ: das Nachmachen einer Zeichnung und der Form der 
Fliigel und evtl. des Leibes verlangt nichts wie eine genauere Wahr
nehmung der Formen, als wir bis jetzt vorausgesetzt. Immerhin ist das 
tauschende Nachahmen einer Baumrinde oder eines grobsandigen Meeres
grundes auch schon eine respektable Leistung. Aber von den Schmetter
lingen, die als Flieger ganz ausgezeichnete Sehtiere sind, kann man eine 
solche Art Mimikrie erwarten2 ), ohne ihrer Psychoide eine groBere Leistung 
zuzumuten, als einer Scholle. Auch der Beginn der Anpassung ist nicht 
so schwer zu verstehen, wie oft gesagt wird. In der Gesellschaft giftiger 
oder gut bewehrter Tiere, die gerade nicht Feinde sind, muB sich ein 
Schmetterling weniger gestort fiihlen als beim Flug an vielen. andern 
Orten. Er wird sich dort aufhalten wie an irgendeinem andern relativ ge
schiitzten Ort. DaB er unter den and ern ahnlichen Tieren nicht auffallen 
darf, ist nicht etwas Besonderes, sondern wie die Anpassung in der Farbe 
ein allgemeiner Instinkt aller Lebewesen; ob nun auch die Tendenz zur 
Anpassung in der Form (des Leibes und der Fliigel) und des Benehmens und 
der Flugart zu altern Erbgut gehore, oder yom Schmetterling ad hoc als 
niitzlich bemerkt werde, weiB ich nicht, aber es lohnt sich kaum, es zu 
erwagen 3). Nicht anders zu verstehen ist die volle korperliche Anpassung 
an Pflanzenteile (Stabheuschrecken, das wandelnde Blatt, Calli rna ina
chis usw.). 

Weniger naheliegend ist die Anpassung der Eier von Insekten und 
Vogeln an die Farbe der Umgebung. Vergessen wir aber nicht, daB die 
Psychoide der Tiere den Chemismus kennt, der gewisse Farben hervor
bringt; im Instinkt aller Tiere liegt es, im allgemeinen die Jungen oder 
Eier zu schiitzen wie sich selbst; sie werden also das Bediirfnis haben, diese 
Art Ausscheidungen auch in gleicher Weise zu behandeln wie sich selbst, 
denjenigen Chemismus auf sie anzuwenden, der assoziiert ist mit der
jenigen Farbe, die der Aufenthaltsort der Eier tragt - wenn diese nicht 
auf andere Weise geschiitzt sind wie bei in der Verborgenheit nistenden 
Hohlenbriitern, wo sie ungefarbt, d. h. kalkweiB sein sollen. Kenner be
haupten sogar, daB der Kuckuck seine Eier denen des Wirtes anpasse, 
was wohl eine Vorliebe der einzelnen Kuckuckstamme fiir Nester be
stimmter Vogelarten voraussetzt. Wie die Psychoido nun wissen solI, daB 
und auf welche Weise sie die Farben auf die AuBenflache der Schalen 
bringt, ware noch besser zu ergriinden. 

1) Man hat sagen wollen, daB ahnliche Lebensweise am gleichen Ort ahnliche Form 
bedinge. Kann der Ort einem Schmetterling Wespenform geben? Und woher die "gleiche 
Lebensweise"? 1st nicht eben diese "Mimikrie"? 

2) Gibt es ein schlecht oder gar nicht sehendes Tier, das optische Eigenschaften nach
macht? Und wird man nicht Geruchsmimikrien bei Geruchstieren finden, wenn man sie 
sucht? 

3) Man hat die Bedeutung oder die Tatsache selbst der Mimikrie bestreiten wollen mit 
dem Hinweis darauf, daB z. B. auch die Wespen gefressen werden. Aber gibt es denn keine 
Tiere, die die Wespen ihres Stachels wegen meiden? Auch muB es doch eine Bedeutung 
haben, daB meist (immer?) Tiere nachgeahmt werden, die nns irgendwie geschiitzt er
scheinen. 
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Wo der namliche Instinkt der Anpassung an die Umgebung sich auf 
das Nest wendet, kommt er uns viel weniger als etwas Besonderes vor. 
Finken wahlen das Material zum Nest so, daD dieses sich vollstandig 
seinem Standort, z. B. einem individuellen Baume mit seinen Flecliten 
einordnet und nur schwer gesehen werden kann. Hier wahlt der im 
Zentralnervensystem konzentrierte Instinkt mit den Augen das Material, 
dort die Psychoide, d. h. ein allgemeinerer Instinkt, den Chemismus und 
die zur Eifarbung notwendigen physikalisch-physiologischen Mechanismen; 
beides geschieht gestiitzt auf phylische Erfahrungen und zum gleichen 
Zweck der Spezialbetatigung des allgemeinen Triebes, sich und die 
Nachkommen durch moglichst geringe Auffalligkeit zu schiitzen; ein 
prinzipieller Unterschied besteht nicht. 

In dieser Uberlegung habe ich vorausgesetzt, daD die Tiere die Farben 
als solche, wenn auch nicht wie wir Menschen, doch so unterscheiden, daD 
sie sie nachahmen konnen. Vielleicht ist allerdings diese Voraussetzung 
unrichtig, obgleich ihr gerade die Mimikrie einen gewissen Grad von 
Wahrscheinlichkeit gibt. 1st sie aber falsch, so wird dadurch unsere Uber
legung noch nicht umgestoDen. Das Wichtige fiir den Lebling ist ja (auDer 
wenn er irgend etwas wie SchonheitsgefUhl hatte) gar nicht die Farbe an 
sich, sondern die Reaktion der Umgebung, der andern Organis
men auf die Farbe, und darnach kann er sich richten ebensogut wie 
nach der Farbe, denn die Reaktion muD mit dem die Farbe hervor
bringenden Chemismus assoziativ verbunden sein so gut wie die optische 
Erscheinung, oder wahrscheinlich noch fester und primarer, weil die 
Organismen (mit Ausnahme des Menschen) in erster Linie das direkt 
biologisch Wichtige beach ten und zu Reaktionen verarbeiten. Eine 
Pflanze, d. h. ihre Psychoide, wird wohl nicht wissen, daD ihre Blatter 
und die Umgebung griin, die eigenen Bliiten rot sind. Sie kann aber 
spiiren, daD, wenn sie bestimmte Lichtstrahlen absorbiert und andere 
aussendet, ihre Kohlensaureverarbeitung, der Insektenbesuch und die 
Befruchtung .ihrer Keime gefordert wird, und sie wird dies assoziieren 
den Chemismen, die sie zur Hervorbringung des Chlorophylls oder einer 
bestimmten Bliitenfarbe anwandte, was identisch ist mit der direkten 
Forderung dieser Chemismen. 

Die Geschlechter. Es ist nicht gesagt, daD die lebende Substanz 
von Anfang an in Individuen bestimmte'lGroDe eingeteilt gewesen sei. Die 
Erkenntnis der Wirkungen von Trennung und Vereinigungen ist also 
moglicherweise eine ganz urspriingliche. 1st nun Trennung und Ver
einigung irgendwie von Vorteil, so hat von hier aus die Benutzung der
selben nichts Besonderes mehr. 

Die Trennung ist natiirlich oft ein Vorteil, ja in gewisser Beziehung 
eine Notwendigkeit der Erhaltung. Die namliche Lebmasse, in In
dividuen geteilt, kann an verschiedenen Orten sein, verschiedene Lebens
moglichkeiten erschopfen, wahrend sie in einer" Einheit nur ein Gebiet 
ausnutzen kann und dann erst noch mehr Nahrung aus dieser Stelle 
schopfen muD. Dann ist die Teilung nicht nur ein Rettungsmittel der Art 
vor Feinden, sondern auch eine Folge feindlicher Angriffe, die einen 
Teil des Korpers abtrennen oder vernichten und den andern veranlassen, 
allein weiterzuleben oder sich zu erganzen usw. Wenn nun bestimmte 
GroDen oder Korpermassen sich als besser geeignet fUr den Kampf ums 



Die Geschlechter. 127 

Dasein erweisen, so werden sie bevorzugt, und damit haben wir nicht nur 
eine Teilung in beliebige Stucke lebender Substanz, sondern in Individuen 
bestimmter GroBenordnung, die sich wieder durch Teilung "vermehren", 
d. h. ihren Bestand erhalten konnen. Trennung, Teilung muBte sich also 
jedenfalls herausbilden, ob die Lebsubstanz im Anfang im Individuum 
getrennt, oder nach Art des einmal vermuteten Bathybios als ungeformte 
und unbegrenzte Masse existierte. 

DaD Lebmassen, seien sie in Individuen abgeteilte oder formlose, 
unbegrenzte, auf die Idee kommen mussen, sich zu kopulieren, ist auch 
ohne weiteres verstandlich. Die lebende Substanz muB andere Sub
stanzen aufnehmen konnen, um sich zu ernahren. Wenn nun eine Leb
masse eine artgleiche, also auch chemisch und mnemisch gleiche auf
nimmt, "friBt", so braucht sie die fremde Substanz nicht erst zu ver
dauen; sie mag sie, so wie sie ist, brauchen wie die eigene. Mit der Sub
stanz werden auf diese Weise Le beigenschaften (Engramme) zweier 
Wesen in einem vereinigt. Die Energie ist vermehrt, die Aufgabe un
gefahr gleich geblieben, also ein Vorteil errungen, wenn nichts anderes 
sich verandert hat, z. B. die GroBenverhaltnisse ungunstiger geworden 
sind. Einen andern noch bedeutendern Vorteil bietet eine solche Kon
jugation darin, daB sie die Phylogenie aus den Sackgassen befreit, in 
denen die Organismen wohl sonst zugrunde gehen muBten: Schadigungen, 
die die erhaltenden Engramme treffen, namentlich "Ausfall" von En
grammen, miBratene Versuche zur Anpassung, k6nnten sehr haufig 
nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden; die Erfahrungen einer ganzen 
groBen Gemeinschaft treten an die Stelle derer einer einzigen Linie von 
Generationen; dadurch entsteht eine Abstraktion1 ) der dauernd nutz
lichen und notwendigen Reaktionen unter Ausscheidung der ungunstigen 
oder nur "zufallig" unter bestimmten Umstanden gunstigen usw. Die 
Art wird verbessert in der Weise wie etwa ein Auto, das aIle an ver
schiedenen Orten gemachten Erfindungen in sich vereinigt (soweit sie 
zusammenpassen). 

So wird die Kopulation ebensogut wie die Teilung eine Not
wendigkeit und ein selbstverstandlicher fruher Erwerb der 
Lebsubstanz, und es leuchtet ein, daB sich auch fur ungeschlecht
licher Teilung fahige Organismen die Notwendigkeit einer zeitweiligen 
Auffrischung durch Konjugation herausbildete. Konjugation und Ver
mehrung werden uberhaupt primar nichts miteinander zu tun haben. 
Aber auf der andern Seite ist es begreiflich, daB sie Neigung hatten, 
sich aneinander zu knupfen. Der konjugierte Lebling mit der ver
mehrten Lebsubstanz besitzt mehr Kraft, und in seinen konjugierten 
Engrammen auch sonst mehr Chancen als vorher; er wird also auch 
bessere Jagd machen, und so durch die Ernahrung die dem Individuum 
gesteckte Massengrenze leicht uberschreiten, wenn nicht schon die Ko
pulation allein ihn hat tiber das Optimum hinausschieBen lassen, und so 
wird er zur Teilung oft geradezu gezwungen sein. Die Verknupfung der 
beiden Vorgange mag aber auch noch andere Grunde haben. 

Die beiden sich aufsuchenden Zellen haben spater die Arbeitsteilung 
vorgenommen, die sich in den beiden Geschlechtern ausdruckt, einem 
ruhenden, anlockenden, und einem herumschwarmenden, suchenden. 

1) Der Vorgang ist so ahnlich dem der Begriffsbildung aus einzelnen Erfahrungen, daB 
der Ausdruck "Abstraktion" auch hier mehr als ein Bild bedeutet. 
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Sekundare Vorteile der einmal geschaffenen Arbeitsteilung miissen 
natiirlich friih benutzt worden sein; das seBhaftere Geschlecht konnte 
mit mehr Protoplasma oder Reservestoff beladen werden als das suchende, 
das neb en seiner Engrammgarnitur nichts als Bewegungsorgane und die 
iibrigen Einrichtungen zur Auffindung der weiblichen Zelle notig hat, 
aber moglichst wenig Ballast herumtragen darf. Weil es weniger Proto
plasma braucht, kann es auch ohne besondere Kosten an Zahl stark 
vermehrt werden und dadurch die Gefahr des Nichtfindens eines Eies 
und namentlich die des Zugrundegehens beim herumschwarmenden 
Suchen ausgleichen. AuBerdem ist bei spater sich entwickelnder Kom
plikation nur der seBhafte Teil zur Brutpflege allgemein geeignet, wahrend 
der beweglichere zu Angriff und Verteidigung, zum Nahrungssuchen 
und auch zur Verbreitung seiner speziellen Eigenart besser be£ahigt 
scheint und deshalb diese besonders ausbildet. 

Die Zweiteilung del' Gene und die Reduktionsteilung del' Chro
mosomen. Konjugation sowohl als Teilung sind, wie ausgefuhrt, "notig", die 
letztere unbedingt, die erst ere wenigstens fUr die nicht ganz primitiven We~en. 
Nun sind die Erbmassen von zwei sich kopulierenden Leblingen oft nicht in allen 
Beziehungen gleich. Eine allgemeine Eigenschaft X wie die Breite del' N ase odeI' die 
Farbe einer Feder sei in del' einen Gamete in del' Qualitat A, in del' andern in del' 
Qualitat a enthalten; alle ubrigen Eigenschaften seien bei beiden Partnern gleich. 
Dann sind diese letzteren in del' Zygote durch die doppelte Masse vertreten, die 
sich funktionell zu einer Einheit vereinigen miigen. Die Eigenschaft X abel' wird von 
zwei verschiedenen Impulsen zu bestimmen versucht, von denen nul' einer sich aus
wirken kann; die Nase kann nicht zugleich zwei und drei Zentimeter breit, die Feder 
nicht zugleich blau und gelb sein. "Venn uberhaupt eine Nase odeI' eine Federfarbe 
gebildet werden solI, so muB also entweder eine del' Tendenzen sich durchsetzen, 
"ein Gen dominant werden", odeI' es muB ein intermediares Resultat, eine 21/2 cm 
breite Nase, eine grune Feder bestimmt werden. Wir konnen also. sei es bloB in 
folge del' Auslese, sei es weil del' Lebling merkt, daB er nul' auf diese Weise sich 
entwickeln kann, nul' Dominanz von A odeI' von a odeI' beide Eigenschaften in inter
mediarer bzw. gemischter Gestalt erwarten. 

Kopuliert sich ein gleich beschaffener Nachkomme diesel' Zygote wieder mit 
eiller dritten, so kann die Eigenschaft X hier durch die Form a vertreten sein, und 
bei jeder del' folgenden Kopulationen kann wieder eine neue Form hereingebracht 
werden. Das muBte sowohl bei einseitiger Dominanz wie bei intermediarem Ver
halten zu einem Durcheinander fUhren; auch muBte in den meisten Fallen durch 
das Hineinkommen von nicht aufeinander abgestimmten Eigenschaften die Har
monie des Ganzen gestort werden. Das muB die Psychoide bemerken und sich da
gegen wehren. Nun hat man allen Grund anzunehmen, daB die Trager del' vater
lichen und mutterlichen Gene in del' Zygote getrennt bleiben. So ist es keine be
sondere Leistung del' Psychoide, wenn sie bei einer folgenden Teilung das Nachst· 
liegende tut und von jedem eine allgemeine Eigenschaft bestimmenden Genpaar 
den einen Teil del' einen Tochterzelle, den andern del' andern zuweist, d. h. die Paare 
wieder trennt. 

Bei dem jetzigen Stande unseres Wissens hat es wohl keinen Sinn, weiter aus
zuspinnen, wie die Psychoide auf dieses Verfahren kommt und wie sie es ausfiihrt. 
Es genugt uns festzustellen, daB die EinfUhrung del' Reduktionsteilung denkbar ist, 
ohne daB man del' Zelle mehr zumutet, als man von ihr weiB. Auch daB nun del' 
Organismus Reduktionsteilung und Kopulation fUr gewiihnlich aufeinander folgen 
lant, kann sich ohne Schwierigkeiten herausgebildet haben. Wenn die Zygote mit 
ihren Nachkommen lebensfahig ist, hat sie keinen Grund, Gene auszustoBell, bis 
sie Kopulation erwartet odeI' anstrebt, und umgekehrt hat die Zelle Abneigung 
vol' Kopulation, solange sie schon einen doppelten Chromosomensatz enthalt. 

So erklart sich die schein bar geniale Idee del' Psychoide, die Gene paarweise1 ) 

statt in beliebiger Mehrzahl zu ordnen, ganz von selbst aus dem Umstande, daB eine 

1) Wir k~nnen bis jetzt nur die MENDELschen Erbgesetze. Es fehlt aber an Anhalts
punkten fill die Annahme, daB nieht noeh andere G3nvBrteilungen vorkommen; man hat im 
Gegenteil Griinde, noeh andere Erbmeehanismen zu vermuten. 
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gleichzeitige Kopulation gewohnlieh nur yon zwei Zellen ausgefiihrt wird. Bei den 
Keimkopulationen del' jetzt lebenden Orgallismen habell sieh besondere Einrieh· 
tUllgen, die eine Yereinigung von mehr als zwei Zellen verhindern, ausgebildet. 
Die zweizellige Kopulation mu£ aber von Anfang an die gewohnliehe gewesen sein, 
wie eill Tier zu gleieher' Zeit nur ein einziges anderes fressen oder ein herumfahrendes 
Molekiil in einem bestimmt.en Moment fast nie auf mehrere andere Molekiile sto£en 
kann. Die Herausbildung der Zweiehe der Gameten konnte sieh also sehr leieht 
machen. 

Um nieht zu hypothetisch zu werden, lassen wir hier die Frage offen. wie die 
Psyehoide das Bediirfnis empfnnden haben mag, die Gene vor der Reduktions
teilung nach Gesetzen des Zufalls zu mischen und auseinanderzunehmen. Ferner 
haben wir im obigen einfach als Tatsache angenommen, daB die Gene irgendwie in 
Massenteilchen lokalisiert sind oder dureh Massenteilehen iibertragen werden 
kOllnen; man konnte sich wieder fragen, wie das gekommen. 

Wenn zwei Individuen zusammenkommen miissen, so bedarf es bei 
Lebewesen der Anlockung. Auf niederen Stufen nehmen wir mit 
einigem Grund chemische Substanzen und Chemotaxis an, bei hoheren 
Pflanzen und Tieren kennen wir namentlich den Anreiz von Geriichen 
und von optischen Eindriicken; viele Phanerogamen erziehen sich In
sekten als Heiratsvermittler, wobei die Anlockung sich auf diese und 
gar nicht direkt auf das andere Geschlecht bezieht. 

Zu dieser Anlockung wird nun bei den Bliitenpflanzen und einzelnen 
Tieren eine Pracht aufgewendet, die das MaB aller Dinge, den Menschen, 
an ein Hinzukommen von Nebenzwecken dellken lieB (es sei, wie wenn im 
Bliitenschmuck "das hohe Lied der Liebe" gefeiert wiirde usw.). Bleiben 
wir aber innerhalb des naturwissenschaftlich Bekannten, so ist offenbar 
noch folgendes hinzuzuziehen: Jeder Trieb enthalt neben seiner positiven 
noch eine negative, hemmende Richtung; sonst wiirde er durch Un
ersattlichkeit zur Vernichtung seines Tragers fiihren. 1m Sexualtrieb 
nun haben wir' Hemmungen, deren auffallende Quantitat und Qualitat 
wir erst nur unvollkommen zu verstehen beginnen 1). Bis weit hinab in 
der Tierreihe lockt das Weibchen nicht nur an, sondern es spielt bei An
naherung des Mannchens wieder die Sprode, weicht aus, macht allerlei 
Schwierigkeiten, will erobert sein. Bei vielfach briitenden Tieren besteht 
nicht selten Monogamie; auch Herdentiere haben keine gesetzliche Pan
mixie; auBerdem sehen wir eine merkwiirdige Bedeutung individueller 
Eigenschaften, so daB schon mannliche und weibliche Insekten (Schmetter
linge) in bezug auf die Wahl ihres Partners oft heikler sind, als dem 
Ziichter angenehm ist. Zur Erklarung dieser individuellen Wahl reicht 
die alte Auffassung der allgemeinen geschlechtlichen Zuchtwahl zur 
Ziichtung des Starksten nicht recht aus, sonst waren die individuellen 
Neigungen nicht so'sehr verschieden. Es muB da urn eine besonders enge 
Mischung aller bloB auf InQividuen verteilten Eigenschaften zu tun sein 
oder urn spezielle Kombinationen von individuellen Eigenschaften. 

Bei Insekten ist nachgewiesen, daB groBe Exemplare auch wieder 
groBe Partner bevorzugen usw. (vgl. dagegen SCHOPENHAUER, der um
gekehrt in den Vordergrund stellt, daB der eine Partner im andern Eigen
schaften suche, die ihm selbst abgehen). 

AuBerdem verhindert die Natur moglichst Bastardierungen. Bei vielen 
Insekten sind die Genitalien von Mannchen und Weibchen in raffinierter 
Weise fiir jede Art eigenartig gestaltet und so aufeinander angepaBt, 

1) BLEULER: Der Sexualwiderstand. Jahrb. f. psychoanalyt. Forschungen. Bd. 5, 
S. 442. 1913. 

B leu I e r, Die Psychoide. 9 
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daB Befruchtung nur mit der eigenen Art moglich ist. Andere Tiere 
haben so spezifisch ausgebaute Kopulationszeremonien, daB nur der 
Partner, der dieselben vollstandig beherrscht, zum Ziele kommen kann; 
der Feldhase z. B. solI sich nur im Sprung kopulieren, was ihm nicht leicht 
ein anderes Tier nachmachtl). In dieser Beleuchtung sind vielleicht 
auch die komplizierten Kopulationzeremonien so vieler Tiere zu ver
stehen (z. B. Weinbergschnecken, Salamander), und gehen wir weiter, 
vielleicht auch die Hochzeitstanze, die Brunstrufe und ahnliches. So wird 
nicht nur eine anatomische und evtl. osmische Anpassung erreicht, 
sondern auch eine funktionelle, in der Zeit ablaufende 2). 

Man muB sich also bei der Aligemeinheit solcher Einrichtungen auch 
fragen, ob nicht alles, was man bei Tieren Hochzeitskleider nennt, seine 
wichtigste Existenzberechtigung darin hat, daB es den Partner besonders 
eindringlich darauf aufmerksam macht, daB es sich um ein brunstiges 
Tier seiner Art handelt. Man hat wirklich die rote Farbung, die das 
Mannchen der sonst schwarzen Spinne, Eresus niger, nach der letzten 
Hautung annimmt, dahin gedeutet, daB sie dem WeibC"hen besser gestatte, 
es von andern Spinnenmannchen zu erkennen. Da das Tier, wie es scheint, 
nach der Annahme der Farbung kaum mehr etwas zu tun hat, als das 
Weibchen zu befruchten und dann stirbt, muB ja wohl ein Zusammen
hang dieser merkwiirdigen Farbenwandlung mit der Gesch,lechtlichkeit 
bestehen (die Genitalorgane gerade dieses Verwandtenkreises sollen 
wenig differenziert sein). 

So unmoglich es uns wird, in manchen Einrichtungen nicht ein Streben 
der Natur nach Verhinderung der Bastardierung zu sehen, so wenig ver
stehen wir, daB dazu solche komplizierte Dinge nDtwendig sind. Es ist, 
wie wenn es nicht genug einfachere Erkennungszeichen, z. B. von ver
wandten Organismen darstellbare Geruche, geben wurde, urn aIle Tiere, 
die jeweilen fiir die Paarung in Betracht kommen konnten, genugend zu 
unterscheiden. Oder anders ausgedruckt, statt daB der Geschlechtstrieb 
selbst in bezug auf Unterscheidung der Arten in Geruch und Gesicht usw. 
genugend ausgebildet wurde, hat er jene uns als akzessorisch erscheinen
den Unterscheidungszeichen geschaffen. Fur uns scheint zunachst der 
letztere Weg ein abliegender; ich weiB aber vorlaufig keinen Grund, daB 
nicht fUr die Natur die beiden Wege, von denen die eine Art den einen, 
die andere den andern wahlt, gleichwertig seien. 

Zur sexuellen Anlockung des Partners gehort auch eine gewisse 
sexuelle Exhibition. Es muG nicht nur das andersgeschlechtliche 
Tier aufgesucht, sondern auch der eigene, sexuelle Charakter, nament
lich die Brunst manifest gemacht werden. Dazu sind nun auBer den 
Bluten die Hochzeitsfarben und die Hochzeitstanze und dgl. besonderfi 
geeignet. Dieselben sind auch seit langem zugleich als Heraushebungen 
der eigenen Personlichkeit angesehen worden, weil sie eben sO oft tiber das 
hinausgehen, was wir bei rein sexueller Bedeutung erwarten mochten, 

1) Anm. b. d. KOIT.: Es solI doch Ba3tarde zwischen Hasen und Kaninchen geben. 
2) Da del' Schaden del' Bastardierung von den EItel'll nicht wohl empfunden werden 

kann, so ware ein Abscheu del' Psychoide VOl' Mil3heiraten vorlaufig nur durch Auslese zu 
erklal'en. 1st del' Abscheu abel' einmal da, 80 mull die Psychoide mithelfen, Korperform 
und Instinkte so zu gestalten, daB Bastardierung moglichst vermiedeh wird. "-arum Boll 
iibl'igens die Psychoide ans ihrer aonenlangen Erfahrung nicht ein gewisses "Gefiihl" fiir 
Harmonie in Form und Ftmktion abstrahiert haben! ("Harmonie" znnii.chst rE'in in prak
tischer Bedeutung als "Leben fordernde Zusammenhange".) 
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und die Kampfe unter den Mannchen sowie der Umstand, daB meist nur 
die Mannchen Brunstzeichen haben, die uns aJs Hochzeitskleid erscheinen, 
legen diese Gedanken nahe. Ftir den in Gertichen denkenden und ftihlen
den Rtiden wird allerdings der Brunstgeruch der Htindin das schonste 
Hochzeitskleid sein. 

Daran, daB der psychoiden Exhibition der Geschlechtlichkeit wie den 
menschlichen Kleidermoden auch oft etwas von sich brtistendem Heraus
heben beigemischt sei, das unter Umstanden der ganzen Person gilt, laBt 
der Descensus testiculorum bei vielen Saugetieren denken, der zur Sexual
anlockung gar nicht notig ware. Bemerkt schon die Psyche durch direkte 
Empfindungen, daB die Hoden etwas mit der Sexualitat zu tun haben, 
so muB das der Psychoide noch viel genauer bekannt sein, besonders wo 
ausgesprochene Brunstzeichen bestehen. Etwas Ahnliches werden se
kundare Geschlechtsmerkmale wie der Hahnenschwanz 1), der Bart sein. 

Die Art, wie cler Brunstkampf so oft gefUhrt wird, deutet darauf hin, 
daB er nicht bloB dazu da ist, gegentiber einem Konkurrenten ein Weib
chen zu erwerben (es gibt ja auch Weibchen genug, und weder die 'Hoch
zeitskleider noch alle die Balzmanover waren zum Kampf notig). Auch 
diesen Kampfen liegt wohl ein Sichbrtisten mit zugrunde. Jeder will 
nicht nur das Weibchen erwerben, sondern der Ansehnlichere und der 
Starkere sein. Jedenfalls aber ware es eine einseitige Betonung der Ge
schlechtlichkeit, wenn wie bei den Hirschen fUr eine Brunstwaffe so viel an 
biischer Kraft und Bequemlichkeit ausgegeben wird. Wir sehen aber 
die namliche Einseitigkeit bei so vie len Menschen, die in ihren Toiletten 
der sexuellen und personlichen Prahlerei alles andere nachstellen. 

Unter allem Vorbehalt mochte ich auch zur Diskussion stellen, ob nicht die 
Existenz des Hymens bei Menschen und Mfen korperlicher Ausdruck der Sexual
hemmung sein konnte, die beim weiblichen Geschlecht viel griiBer ist als beim 
mannlichen. 

Der Geschlechtstrieb selbst, der die Vereinigung der vom Korper ge
trennten Keime ermoglicht und begtinstigt, ist in seinen Eigenttimlich
keiten nicht ganz einfach zu erklaren. PAULY nennt ihn beim Metazoon 
eine Angele,genheit der Keimzellen allein und schreibt dartiber (S. 101), 
er sei ein besonderer Fall, "indem ein Bedtirfnis vorliegt, das nur schein
bar in den Kreis der Interessen des Individuums fallt, welches dasselbe 
auBert; denn es kann nur das Interesse der Spermatozoen sein, in die Nahe 
der Eier gebracht zu werden, wie auch umgekehrt. Ein primares Interesse 
des mannlichen oder weiblichen Individuums kann nicht vorliegen. Nie
mals sind es in Wahrheit die Weibchen, urn die es sich fUr die Mannchen 
handelt, sondern es ist der Weg zu den Eiern, den die Spermatozoen 
suchen, und sie werden auch zu den Eiern und nicht zu den Weibchen 
gebracht, wenn die Eier auBerlich abgesetzt werden, bevor sie befruchtet 
werden, woftir die Fische Beispiele lief ern ". 

"Es muB auf der Fahigkeit einer jeden Stelle beruhen, ihr Bedtirfnis 
zu dem des Individuums zu machen, dessen Korpel' sie angehort, wenn das 
Individuum die Sache der Spermatozoen oder Eier zu der seinigen macht. 
Ja, es beleuchtet gerade dieser Fall die zwischen den anatomischen Ele
menten und dem Ganzen bestehende Korrespondenz der Zustande, oder 
anders genannt der Bedtirfnisse .... Ein primares Interesse. des Indivi-

1) Der Hahnenschwanz ist nach PAULY ein dauerndes Brunstzeichen, weil die Halme 
keine kalten Zeiten haben; so vielleicht auch beim Menschen und Affen der Bart. 

9* 
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duums an der Kopulation mit einem andern liegt nur bei einzelligen Wesen 
vor, bei welchen in der Konjugation die geschlechtliche Fortpflanzung 
ihren Ursprung genom men hat. Diese niedersten Organismen haben die 
ersten Erfahrungen iiber den uns heute noch ratselhaften Wert dieser 
E'ortpflanzungsart gemacht, und bei ihnen bllt das Bediirfnis dazu noch 
mit dem Bediirfnis des Individuums zusammen." 

Da muB man sich doch fragen, wie kann nun das 10sgeloste Spermato
zoon im Leibe des Mannes wissen, was es dem Manne fiir Direktionen zu 
geben hat, damit es zu seinem Ei kommt 1 WeiB es, daB das erstrebte Ei 
in einem ~Weibe steckt, und wie der Mann es dahin bring en kann? Und 
wenn es das alles wiiBte, wie konnte es dem Manne das mitteilen; nach 
den neueren Theorien wird auch die Richtung (und vielleicht ebenso die 
Intensitat) des Geschlechtstriebes gar nicht von den eigentlichen Keim
zellen, sondern von den nicht kopulationsbediirftigen Stromazellen 
("Pubertatsdriise") bestimmt. Ich denke, daB der Geschlechtstrieb im 
gewohnlichen Sinne mit allem, was damit zusammenhangt, doch nur vom 
Metazoon und nicht vom Keim aus zu verstehen ist. Folgendes konnte 
im Rahmen unserer Vorstellungen die Sachlage sein. 

Einzellige Tiere haben, wie ausgefiihrt, einen Vorteil von der Ver
einigung mit andern (dem gegeniiber Nachteile bestehen, so daB ein 
optimales Gleichgewicht zwischen Teilung undKonjugation bestehen muB). 
Aus verschiedenen Griinden hat sich der Vermehrungsvorgang meist mit 
der Kopulation assoziiert. Nach den gewohnlichen Prinzipien suchen sich 
zwei der Kopulation bediirftige Zellen auf, wie die einzelne Zelle Nahrung 
aufsucht; nur hat sich dabei eine Arbeitsteilung eingestellt zwischen 
einem beweglicheren suchenden und einem seBhafteren gesuchten Teil. 

1m Laufe der phylischen Entwicklung vermehrt der Lebling seine 
Zellen und wird dadurch gezwungen, dieselben zu spezialisieren. Auch die 
zu einer Einheit assoziierte Konjugation und Vermehrung wird einer 
bestimmten Zelle iibertragen. Solange es sich um Individuen aus wenigen 
Zellen handelt, kann die Kopulation ungefahr wie bei einem Einzeller 
stattfinden, Mannchen und Weibchen nahern sich als Ganzes, die Keim
zellen werden an die Oberflache treten, wenn sie nicht von Ursprung an 
dort sitzen, und vereinigen sich; die iibrigen Zellen helfen so weit notig 
mit wie bei jedem andern biischen Vorgang. Nun miissen sich irgendwann 
zum Zwecke der Vermehrung die Keimzellen oder Abkommlinge derselben 
loslosen, beim einen Individuum (Mannchen) schon spatestens gegen 
Ende der Vereinigung, beim Weibchen belie big spater. In vielen Fallen 
tun es beide Arten schon vor der Vereinigung und sind dann bei der Ko
pulation nichts als Einzeller. Was den Lebling als Ganzes betrifft, so hat 
er nur bis zur AusstoBung seiner Keime dafiir zu sorgen, daB diese an 
einen Ort kommen, wo sie Gelegenheit zur KopulatiDn finden, sei es in 
die Nahe des Partners (im Wasser), sei es in seinen Leib (seine 
Genitalien). 

Bei den hoheren Tieren wird diese Aufgabe dem Gehirn iibertragen, 
das mit seinen Sinnesorganen, Gesicht, Geruch, Gehor, den Partner auf
sucht. Wie diese Funktion vom Ei, oder gar vom Sperma aus geleitet 
werden solI, das erscheint unerfindlich, und wenn dabei Sexualhormone 
eine Rolle spielen, so handelt es sich doch sichtlich auch hier nur um 
Ingangsetzung oder Auswahl schon bestehender Mechanismen, ebenso 
wie der Umklammerungsreflex des Frosches im Riickenmark sitzt, wenn 
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auch pralle Fiillung der Samenblasen eine notwendige Vorbedingung 
dazu ist - Fiillung mit einer beliebigen indifferenten Fliissigkeit. 

So ist es doch wohl nicht anders denkbar, als daB der 
"Geschlechtstrieb" der Metazoen beim 1Jbergang yom Wenig
zeller zum Vielzeller eine selbstandige Funktion des Le b
lings geworden sei, der noch gewisse Anregungen und Richtungs
bestimmungen von den Genitalien (nicht bloB von den Keimen) aus zu
flieBen, die aber auch noch vorhanden sein kann nach der Kastration 
oder vor der Reife der Keimzellen. Unter Umstanden kann ein Vielzeller 
die Aufgabe wieder spezialisieren und einem sich ablosenden selbstandigen 
Organ iibergeben (Hectocotylus bei K€phalopoden). 

Eine solche Verselbstandigung, das Selbstzweckwerden einer Funktion 
ist, wie friiher ausgefiihrt, etwas Gewohnliches. Die Ausiibung des Sexual
triebes ist wie die jedes Triebes mit Lust verbunden; diese Lust wird als 
solche gesucht; so sehen wir bei denjenigen Tieren, die sich mehr als ein
mal kopulieren k6nnen, haufig unverhaltnismaBig viel mehr Geschlechts
akte, als unserem Verstandnis zur Erhaltung der Art notwendig erscheint. 
Vielleicht geh6ren in diesen Zusammenhang auch sexuelle Aberrationen. 
Auch die Nahrungsaufnahme wird leicht iibertrieben nicht nur ins Un
niitze, sondern geradezu ins Schadl'che, wenn Tiere aus ihren gewohn
lichen Verhaltnissen herauskommen (Domestikation). 

Zu Ubertreibungen reizt iibrigens z. B. bei den Saugetieren die zur Zeit un
verstandliche Einrichtung des wie absichtlich erschwerten Zusammenkommens 
von Ei und Sperma, das die Befruchtung von einem Zufall abhangig macht, der sie 
gar nicht bei jeder Kopulation erlaubt. Speziell beim Menschen ist eine mehrfache 
Wiederholung des Coitus, die unter andern Umstanden ein Luxus ware, eine Not
wendigkeit geworden. Konnte ein psychoidlogischer Zusammenhang zwischen Er
schwerung der Eifindung durch das Sperma und Wiederholung der Geschlechts
lust bestehen Y 

Es ist leicht, sich Wege vorzustellen, auf denen der verselbstandigte 
Geschlechtstrieb sich erhalte, obschon er kein direktes biologisches Ziel 
mehr hat. Der Trieb ist ja unentbehrlich: was lebt, muB ihn besitzen, 
auBer (vielleicht) den Mikroben, und wir wissen nicht, wie viele Ab
schwachungen desselben mit ihren Tragern zugrunde gegangen sind. 
Hier ware doch eine DARwINsche Auslese nicht auszuschlieBen 1 Auslese 
nicht zur Schaffung eines Organes, sondern zur Erhaltung von etwas schon 
Bestehendem. Es kann aber auch nach psychoiden Mechanismen gegangen 
sein. Auch der Einzeller weiB doch wohl nicht, daB er sich "vermehrt"; 
er sucht bei der Konjugation wohl nur irgendeinen organischen Vorteil, 
urspriinglich eine vermehrte Lebensmoglichkeit, s~kundar z. B., mensch
lich gesprochen, ein groBeres Kraftgefiihl. Das kann dem Mehrzeller, der 
als Ganzes an der Kopulation der noch mit ihm in Verbindung stehenden 
Keimzelle teilnimmt, nicht fremd sein. 'Varum solI es sich beim Viel
zeller verloren haben 1 Die AusstoBung von Exkrementen, odOlr von ge
formten Stoffen (hier z. B. Sexualprodukten) kann ganz gut mit einem 
ahnlichen positiven Gefiihl verbunden sein, so dan wir gar nicht auf die 
bloBe Lust, die direkt in der Ausiibung des Triebes liegt, zu greifen brau
chen, urn die geschlechtlich.en Tendenzen zu begriinden. Wir sehen ja 
auch noch beim Menschen allgemeines und muskulares und psychisches 
Kraftgefiihlt mit der Sexualitat verbunden, und bei Tieren machen uns 
die Kampfe der Mannchen und andere Brunstbetatigungen beRtimmt den 
namlichen Eindruck. 
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Bei der Pflanze sind die Verhaltnisse oft etwas anders. Sie kann an 
der Kopulation ihrer Eier teilnehmen und darauf reagieren, wahrend 
der Pollen manchmal aktiv abgestoBen wird, und wenn die Pflanze be
sondere Einrichtungen schafft, urn dies en von Insekten forttragen zu 
lassen, so muB sie doch auch irgendein affektives Interesse an dem Vor
gang ha betl. 

Interessant ist die Samenverbreitung durch Windfliigel, hakelnde 
Grannen, Fruchtfleisch, das Tiere zum Verschleppen anreizt, Schleuder
apparate. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, daB der Same zur Zeit, 
da er seine Apparate braucht, in einem Ruhezustand zu sein scheint, der, 
solange er dauert, Aktivitat seiner Psychoide, ein Wahrnehmen und gar 
Verarbeiten der Eindriicke unwahrscheinlich macht. Auch ist es sonst 
nicht recht vorstellbar, wie der Same das Bediirfnis habe, zu fliegen oder 
iiberhaupt merke, daB er fliegt oder von einem Tiere fortgetragen wird. 
Gehen wir von der Pflanze aus, die ihre Samen abzustoBen und flir deren 
Zukunft zu sorgen hat, so ist der Same, wenn er seine Reisen macht, 
schon von ihr abgelost. Die Erfahrungen des Samens' miiBten also auf 
die daraus entstehende Pflanze iibertragen werden, von der aus gesehen 
sie ganz anders sind als vom Samen aus; fiir die Mutter ist ja die Ablosung 
etwas ganz anderes als flir den Samen das Fliegen. BloB eine gemeinsame 
Komponente besitzen die beiden: das Sich-voneinander-Entfernen mit 
der biischen Bedeutung des Aufhorens der Konkurrenz in Nahrung und 
Licht und Luft. Trotz dieses gemeinsamen Interesses an der Trennung 
scheint aber bei den ausgebildeten hoheren Pflanzen eine solche Aktion 
zweier Generationen auf subjektiv verschiedene Erfahrungen fiir unser 
jetziges 'Vissen ohne Analogie, wenn auch ihr Vorkommen durchaus 
nicht auszuschlieBen ist. Der Same wiirde dann zur Zeit, da er kaum 
lebt, eine Erfahrung machen, daB der Windfliigel urn so besser tragt, je 
leichter und je groBer seine Flache ist, und miiBte dadurch seine "Wind
fliigelgene" beeinflussen. 

1m Prinzip allerdings ist von unserer Auffassung aus das Zusammen
arbeiten von Mutter und Samen an sich gut verstandlich, da ja aus
schlaggebende Erfahrungen des einen auch dem andern angehoren. 
Wahrend die Windfliigel oder die Hafteinrichtungen dem Samen eignen, 
sind manche Friichte oder die Schnellapparate Organe der Mutterpflanze. 
Dieses Zusammenarbeiten und die Verteilung der namlichen Aufgabe 
bald auf Mutter, bald auf Samen, laBt sich natiirlich ebensogut als 
Zeichen der Einheit der Generationen in unserem Sinne auffassen, wie 
als Beweis des Eingriffes einer "Intelligenz" von auBen, die Uber
sicht tiber die Generationsreihen und die Bediirfnisse der Organismen 
besaBe. 

Bei den Pflanzen mag auch die phylische Entstehungsweise dieser 
Einrichtungen einen Teil derselben erklaren. Der Same war ja einmal 
ein selbstandiges Individuum und konnte als solches erfahren und handeln 
(ebenso wie die Spermatozoen jetzt noch). Die raumliche Trennung von 
Eltern und folgenden Generationen ist von jeher eine Notwendigkeit ge
wesen, so daB die allgemeine Anlage zu solchen Einrichtungen ihre Er
fahrungen seit Urzeiten der Lebsubstanz machen und aIle Spezialitaten 
ausprobieren konnte. Es kann sich dann gut im Laufe der Generationen 
ein Zustand herausgebildet haben, der Folge von Entwicklung aus Er
fahrungen ist, die die Pflanze jetzt nicht mehr machen kann. Doch ist 
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auch dariiber noch nicht das letzte Wort gesprochen. (Vgl. auch die Ver
haltnisse bei Tieren, Brutpflege.) 

Man wird auch die Analogie mit den Bliiten heranziehen. Hier er
fahrt die Mutterpflanze nachweislich sofort die Folgen einer Befruchtung; 
sie muB also so gut wie die Keimzellen seIber den Trieb haben, die Kopu
lation derselben zu begiinstigen. Was aber mit den Friichten geschieht, 
wenn sie einmal von ihrem Leibe getrennt sind, das kann sie nicht erfahren 
und muB ihr deshalb an sich gleichgiiltig sein. Aber diejenigen Einfliisse, 
Wind und Tiere, die die abgelosten Samen vertragen, sind auch zugleich 
die Geburtshelfer der Samen oder Friichte und konnen also von der 
Mutterpflanze in ihrem eigenen Interesse angelockt oder in ihren Wir
kungen unterstiitzt werden durch Ausbildung von Windfliigeln oder 
Friichten oder Klebstoffen usw. Diese Dinge kennt ja die Pflanze von 
andern Funktionen her; sie hat sich gegen den Wind zu schiitzen und 
ebenso gegen den TierfraB; sie kann Tiere durch Klebstoffe oder Grannen 
abhalten oder auch festhalten. Sie benutzt das namliche Instrumentarium, 
die Samen los zu werden. 

Die wechselnde Begrenzung der Individuen spricht sich auch in der 
Arbeitsteilung aus, die wir in den Metamorphosen sehen. Nicht nur 
bei Pflanzen, auch bei vielen Tieren ist die Beweglichkeit so beschrankt, 
daB besondere Einrichtungen zur Verbreitung notig sind; so bei Wasser
tieren, die in austrocknenden Tiimpeln, oder schlieBlich iiberhaupt im 
SiiBwasser mit seiner begrenzten Ausdehnung leben, oder bei pflanzen
fressenden Insekten, die nicht darauf rechnen konnen, daB die Jungen am 
gleichen Ort ihr Futter finden. Hier haben wir eine Arbeitsteilung flir 
Entwicklung und zugehorige Stoffaufnahme einerseits und Ausstreuung 
der Keime anderseits. Die Imago der Insekten ist gleichwertig den 
Schleuderapparaten oder den Windfliigeln der Pflanzen und ihrer Samen. 
Die Landform von An1lTen und Lurchen hat den gleichen Zweck, wenn 
auch daselbst die Arbeitsteilung insofern nicht streng durchgefiihrt ist, 
als auch die Geschlechtsform noch wachsen muB. Bei manchen Meer
tieren, bei denen das Wasser die Verbreitung der Geschlechtsprodukte 
iibernimmt, ist umgekehrt die FreBmaschine der beweglichere oder allein 
bewegliche Teil. Die Arbeitsteilung innerhalb der gleichen Generation 
fiihrt bei den Insekten zu dem auffallenden Verhaltnis, daB Flugapparat 
und FreBapparat zwar der gleichen Generation angehoren aber gewisser
maBen auf zwei Individuen verteilt sind, da ja die Imago in der Haupt
sache die spater entwickelte eineiige Zwillingsschwester der Larve ist, 
indem sie ihre Organe aus den Imaginalscheiben bildet unter Auflosung 
der Larvenorgane. 

Auf die Parasiten mit Metamorphosen bzw. Generationswechsel, die die 
Keime durch bewegliche Wirte verschleppen lassen, sei nur hingewiesen. 

Geschlechtslose Arbeiter. Unlosbar schien bis jetzt, soviel ich 
weiG, die Erklarung der Weiterentwicklung nach Arbeitstrennung von 
Geschlechts- und Arbeitstieren (Bienen, Ameisen, Termiten). 
Das Weibchen sitzt in der Tiefe seines Nestes, wird passiv geflittert, 
nimmt nichts von dem ganzen Kampf ums Dasein des Stockes wahr, und 
das Mannchen nimmt sozusagen keinen Anteil daran. Es ist nun ganz 
undenkbar, da13 alle die komplizierten Inminkte einer Arbeitsbiene oder 
Arbeitsameise schon vorhanden gewesen waren, als das Geschlechtstier 
noch selbst alles besorgte, so daB nur die Verteilung auf verschiedene 
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Individuenklassen durchzufiihren gewesen ware; der groBte TeiJ cler so
zialen Instinkte kann sich wirklich erst nach der Entstehung des un
fruchtbaren Geschlechts entwickelt haben, das sie voraussetzen. 

Nun sollen bei diesen Gattungen gelegentlich auch Arbeiter Eier legen, 
die sich zu Mannchen entwickeln. Damit ware das Ratsel gelost. Doch ist 
das z. B. bei der Apis mellifica nur von der agyptischen Rasse bekannt. 
Bei den iibrigen konnte man vermuten, daB es vorkommt, ohne daB wir 
es bis jetzt wissen; oder es konnte unsere Honigbiene iiber das Ziel hinaus
geziichtet worden sein, indem die Art durch einseitiges Betonen der Arbeit, 
die sonst schon geringe Fruchtbarkeit der Arbeiterinnen ganz unter
driickt hatte. Damit waren die Tiere ahnlich degeneriert, wie BRUNI), 
es von gewissen Sklavenameisen annimmt, die schlieBlich die Brut- und 
Arbeitsinstinkte zusammen verloren haben und so in die Sackgasse geraten 
sind, die ihnen nur noch so lange weiter zu leben erlaubt, als sie nicht 
variieren und die auBeren Lebensbedingungen nicht andern. 

Fiir den Fall, daB diese Vermutung nicht richtig ware, mochte ich 
noch cine andere Denkbarkeit erwahnen: Bestiinde das Gen und der Bau
plan des Organismus aus bloBen Eigenschaften der die Chromosomen zu
sammensetzenden Substanzen, so daB bei der Vererbung und Funktion 
nur die physikalische Chemie in Betracht kame, so ware die Sache ohne 
weiteres erklart: die Geschlechtstiere, die von den Arbeitern gefiittert 
werden, konnten aIle notwendigen Nachrichten fUr ihre Gene in Molekiil
gruppen aufnehmen, seien diese fliissig oder fest oder gasformig. Da wir 
aber an die Moglichkeit nicht glauben, daB Molekiilgruppen als solche 
in ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaft Trager von Genen und Mit
teilungen sein konnen, die aIle die Feinheiten des Tuns und Befindens 
jeder Korperzelle allen andern kund tun, verfolgen wir diese Idee nicht, 
die sich iibrigens jeder leicht ausdenken konnte. 

Wenn aber die Erfahrungen in Engrammen niedergelegt werden in 
einer raumlichen GroBenordnung, die erlaubt, daB in einem einzigen 
Chromosom ihrer ungezahlte Tausende vorhanden sind, und wenn sie in 
jeder ("jeder" mit Verstand zu verstehen) Korperzelle vorhanden sein 
konnen, so ist es ebensowenig undenkbar, daB diese Engramme auch auf 
anderem Wege als durch geschlechtliche Konjugation iibertragen werden. 
Die Ubermittlung bedarf vielleicht 'nicht einmal eines stofflichen Tragers 
wie im Befruchtungsvorgang ; Engramme konnten denkbarerweise auch 
nur als Funktion (Vergleich mit "Schwingungen") iibertragen werden, 
wie sie im einzelnen Korper von Zelle zu Zelle gehen, oder wie im Nerven
system Erfahrungen weitergeleitet werden. Bei dem intimen Zusammen
leben der Bienen, die sogar fUreinander Arbeiten leisten, die zur Ver
dauung gehoren, indem sie einander Nahrungsmittel chemisch praparieren, 
sind solche Vorgange vielleicht am ehesten denkbar. AuBerdem bildet 
ein Bienenstock eine viel engere Einheit als eine Familie anderer Tiere 
oder Pflanzen. Die Arbeitsbienen sind auch in dieser Beziehung den Blut
korperchen in einem groBeren Individuum zu vergleichen. Dabei ware 
sogar eine Ubertragung der Nachrichten durch Zellen denkbar, die von 
der Arbeitsbiene zum Geschlechtstier gehen und dann die Botschaften 
auf dem gewohnlichen Wege oder nach Konjugation mit Zellen des Ge-

i) Selektionstheorie und Lustprinzip. Internat. Zeitschr. f. Psychoanalyse Bd. 9, 
S. 183. 1923. 
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schlechtstieres iibel'mitteln. Allel'dings ist auBergeschlechtliche Kon
jugation bis jetzt nicht sichergestellt, wenn nicht Solanum Darwinianum 
wirklich ein echter Pfropfbastard ist. 

Wir haben noch andere Tatsachen, die daran dellkell lie13ell, daB etwas vom 
Funktionsplan auller in der Zeugung von einem vVesen auf ein anderes iibertragen 
werden kann: die fremddienliche ZweckmiWigkeit, bei der z. B. die Gallen der 
Wirtspflanze an die Bediirfnisse des Parasiten so genau angepallt sind, als ob es 
einen ein4~itliche'n Organismus anginge. Nun ist allerdings bei den Bienen, wo es 
sich urn Ubertragung von Engrammen von iilteren Geschwistern auf die jiingern, 
die sie aufziehen, handelt, ein solcher Vorgang viel eher vorstellbar, als wenn sie 
von einem Tier auf eine Pflanze geschehen solI. Aber Tier und Pflanze haben si.ch 
gerade in den Dingen, auf die es hier ankommt, einander immer niiher verwandt 
erwiesen, je mehr man von ihnen kennenlernte. Am wahrscheinlichsten ist aller
dings, dall die Parasiten in raffinierter Weise die Reaktion des Wirtes auf ihre 
Hormone benutzen. Das ist urn so eher denkbar, als wenigstens ein Teil der Hor
mone recht universell Z'l sein scheint. Mit Hormonen von Siiugetieren kann man 
Kaulquappen gleichsinnig beeinflussen. 

Es gibt auch Flechten, deren Pilze so I'l~hr an die Bediirfnisse der Algen an
gepa13t sind, dall man an eine engraphische Ubertragung dieser Bedii.rfnisse denken 
konnte. Immerhin ist bei solchen Symbiosen, wo das Wohlsein des einen Partners 
von dem des andern abhiingig ist, der gewohnliche vVeg der Anpassung zuerst in 
Betracht zu ziehen. 

Eine ahnliche Frage wie die nach der Entstehung asexueller Formen 
ist die nach dem Fortle ben des El ters nach der Zeugung oder 
nach dem zeugungsfahigen Alter, wie es u. a. beim menschlichen 'Weibe 
das Normale ist. Die Frau ist noch zwanzig Jahre nach der letzten Ge
burt notwendig fiirdie Nachkommenschaft; sie arbeitet auBerdem im 
Matronenalter wie vorher fiir Familie und Allgemeinheit. 1hre Existenz 
nach der Kindererzeugung ist somit ein biologisches Postulat. 1hr Leben 
nach der Periode der Fruchtbarkeit bleibt aber den Keimen verborgen. 
Man k6nnte beim Menschen an einen EinfluB del' bewuBten Voraussicht 
denken, d. h. sich vorstellen, daB die Hirnpsyche, die diese Umstande 
kennt, die Psychoide so beeinfluBte, daB sie die Einrichtung der l\'Iatrone 
geschaffen (wie die Hirnpsyche z. B. die Menstruation beeinfluBt). Doch 
kann man eine solche Vermutung nicht auf die Verhaltnisse bei den Tieren 
ausdehnen. 

Da gibt es 1nsekten, die gleich nach dem Ausschliipfen aus der Puppe 
sich kopulieren und die Eier ablegen, aber doch noch einige Zeit weiter
leben. Hier wiirde auch die Annahme der Ubertragung von Eigenschaften 
durch irgendwelche Hormone nicht helfen. Die Keime sind bereits unab
hangig und k6nnen mit den uns denkbaren Verstandigungsmitteln nicht 
vernehmen, was fiir Erfahrungen die Imago nach der Keimreifung macht. 
Man kann sich vielleicht vorstellen, daB es sich um eine Abkiirzung des 
Lebens der Imago vor der Keimabgabe handelt, die in friiheren Zeiten 
ihre Bediirfnisse auf die werdenden Keime bereits iibertragen hat und 
erst, nachdem das geschehen, aus irgendwelchen Griinden die Keimab
gabe immer friiher ansetzte. Und das Vorschieben konnte sich vererben, 
indem es von der friiheren oder rascheren Reifung der noch mit ihr in Ver
bindung stehenden Keime abhangig ist. Doch bin ich mit diesen Vor
stellungen nicht recht zufrieden. 

Eine Besonderheit bieten die Verhiiltnisse bei Insekten mit ihrEr gall zen Ver
wandlung. Die Raupe ist in manchen Beziehungen, speziell auch in dem, was 
den Apparat der iiuJ3eren Erfahrung, Sinne und ~ervensystem, betrifft, Tallte und 
nicht Vorfahre der niichsten Generation. Die Keimbahll aher wird die Erfahrungen 
<ler Raupe wie die des Schmetterlings sammeln. 
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Bei dieser Gelegenheit taucht die Frage auf, inwiefern Individualleben, 
wenn es der Aligemeinheit, dem Stock oder der folgenden Generation 
nichts mehr niitzt, iiberhaupt noch Selbstzweck sein kann. Ich moohte 
sie allerdings nicht losen. Eine Menge von Tieren sterben, sobald sie die 
Fortpflanzung gesichert haben. Weibchen von Spinnen, Mantis und 
anderen Tieren fressen das Mannchen haufig nach der Kopulation; ge
wisse Blattlause fressen die Mutter auf; auch primitive Menschen benutzen 
gelegentlich ihre alten Leute zur Nahrung. Solche anscheinend sehr niitz
lichen Einrichtungen sind aber so selten, daB man doch annehmen muB, 
das individuelle Leben an sich werde biologisch gewertet, wenn es sich 
auch wie selbstverstandlich den Anspriichen der Gesamtheit unterzu
ordnen hat. Gewisse Formen der Schmetterlingsgattung Colias kommen 
friih im Sommer iiber die Alpen und bringen es da manchmal zu mehreren 
Generationen, gehen aber in jedem Winter zugrunde. Haben wir da mit 
bloBen Opfern des allgemein aussaenden Wandertriebes zu tun, der einen 
ungeeigneten Ort gefunden hat 1 Oder ist damit die Aufgabe, moglichst 
viel Leben zu produzieren, erfiillt, auch wenn nicht einmal theoretisch 
Hoffnung auf Weiterleben der naheren Generationen besteht1 SchlieB
lich gehen ja auch die Arten zugrunde und doch wird deren Erhaltung von 
der Natur scheinbar als hochstes Ziel dargestellt; scheinbar, denn ihnen 
gegeniiber ist wieder die lebende Substanz oder "Leben" kurzweg das 
Dauernde und das am hochsten zu Wertende. 

Brutpflege. Wie weiB der Keirn, daB er spater als Mutter das Ei 
ausbriiten, das Kind stillen muB 1 Er ist ja zur Stillzeit von der Mutter 
getrennt; und wie kann die Psychoide der Mutter wissen, welche Nahrung 
dem Kinde zu einer bestimmten Zeit am besten bekommt, oder wie viel 
Eisenvorrat sie demselben fUr die Dauer der Stillperiode mitgeben, und 
zu welcher Zeit sie jede einzelne Handlung der Brutpflege vornehmen muB. 
Die "fremddienliche ZweckmaBigkeit" wird hier am wenigsten befriedigen. 

Undenkbar sind auch solche Mechanismen nicht; doch habe ich das 
Gefiihl, ich habe die einfachste und richtige Formulierung noch nicht ge
funden, und wenn ich mehrere Wege angebe, die zum Verstandnis fiihren 
konnen, so weiB ich nicht, ob alle gleichzeitig begangen werden, d. h. ob 
verschiedene Mechanismen an dem Zustandekommen der Brutpflege 
mitwirken, oder ob es mir geht wie dem Arzt, der gerade bei den Krank
heiten, wo kein Heilmittel zuverlassig wirkt, die groBte Auswahl hat. 

Zunachst ist die Psychoide von Mutter und Kind eine Kontinuitat, 
eine Tatsache, deren Tragweite wir wohl noch ungeniigend kennen. Die 
Kontinuitat des Keimplasmas ist eigentlich die Kontinuitat 
der Psychoide. Es ist fraglich, ob und inwieweit, von der Psychoide 
aus gesehen, getrennte Abstraktionen fUr Mutter und Kind existieren. 
Sicher aber besitzt die Psychoide in den Engrammen ihrer Erfahrungen 
das objektive Substrat des Begriffes des kontinuierlichen Spirallaufes der 
Generationen, ganz wie unsere Psyche die Generationsfolge kennt oder 
den Begriff der Folge von Tag und Nacht erworben hat, der uns erlaubt, 
zur bestimmten Zeit aufzustehen, mittags zu essen, abends uns schlafen 
zu legen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Begriff eine Art Be
wuBtheit besitzt, sondern ob diese Abstraktion von der Psychoide in be
nutzbarer Weise gemacht werde, und das wissen wir noch nicht. 

In einem psychoiden Begriff Keirn - Ablosung vom Elter - Kopu
lation - ontische Entwicklung - GesGbJoohtsreife des Elters - Keirn 
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tiberschneiden sich die beiden Dinge, die wir mehr oder weniger ktinstlich 
als EIter und Kind abtrennen. 

Es gibt ja ein Stadium, in dem EIter und Kind (Keirn) den namlichen 
Organismus bilden, und in dem die Erfahrungen der EIternpsychoide 
mit denen der Teilpsychoide des Keimes eine vollstandige Einheit sind, 
und die Bedtirfnisse des Keimes denen des Ganzen angehoren. Was der 
Keirn notig hat, erfahrt in diesem Stadium die Mutter direkt, und sie 
reagiert besorgend darauf. Nach den Erbgesetzen werden die Funktionen 
der Mutter so auf den Keirn tibertragen, daB er sie spater als EIter im 
entsprechenden Stadium auch austibt. Nun fiihren solche Umwege in der 
Psychoide gewiB wie in der Psyche zu Kurzschltissen: so ist mit groBter 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB das Bedtirfnis des Keimes und seine 
Erfilllung als Erbeigenschaft im Keime registriert werde auch ohne den 
Umweg tiber den eIterlichen Organismus. Dadurch ist ein Mechanismus 
geschaffen, der aus den Bediirfnissen des Keimes eine Anlage zur direkten 
Erfilllung derselben zugunsten der nachsten Keimgeneration schafft. 
Dieser Mechanismus fungiert, seit es Metazoen gibt, so daB er gut ein
geschliffen und automatisiert sein muB. Was der Keirn sich von der 
Mutter wtinscht, das erfiillt er spater im namlichen Stadium seinem 
eigenen Keirn oder Kinde, auch wenn sein Bedtirfnis sich erst 
auBerte, da er schon von der Mutter getrennt war. Die 
Lokalisation in der Zeit geschieht in der gewohnlichen Weise, wie wenn 
die Mutter schon das Bediirfnis erfilllt hatte. 

Wenn wir an die Kontinuitat der mtitterlichen und kindlichen Psycho
ide denken, so konnen wir die Brutpflege auch parallelisieren der Ver
teilung der Nahrungs- und Reservestoffe auf Mutter und Kind (Endo
sperm, Milch, Eisen), den Mechanismen zur Verbreitung der Samen, und 
wir verstehen, daB "die Brutpflege" zu einer einzigen Funktion geworden 
ist, an der Mutter und Kind teilnehmen, je nach der Art in verschiedenem 
MaBe, die Mutter meistens - aber nicht ausschlieBlich - aktiv, das Kind 
mehr passiv (Saugen, Bediirfnisse durch Piepsen oder Schreien anzeigen 
sind aktive Handlungen des Jungen). 

Dem Begriff der Brutpflege mtissen wir noch einen andern, weiteren 
an die Seite stellen: nicht bloB zwischen Mutter und Kind besteht 
psychoides Verstehen der Bediirfnisse von einem Individuum zum andern: 
ein frierendes Tier wird instinktiv vom andern gewarmt, d. h. das andere 
merkt, daB das erste friert, und weiB, wie es abhelfen kann, und hat das 
Bedtirfnis abzuhelfen. Die AffektauBerungen, die ja in erster Linie Be
diirfnisse bezeichnen, werden von den Angehorigen anderer Arten weit
gehend, von den Artgenossen vollstandig verstanden und je nach dem 
gegenseitigen VerhaItnis mit feindlichen oder fordernden Handlungen 
beantwortet. Zwischen der Mutter und dem pflegebedtirftigen Kind 
bestehen aber ganz besonders enge Verbindungen, die die Bedtirfnisse 
tibermitteln konnen; das Kind hat den Zusammenhang mit der Mutter 
durch Unterbrechung der psychoiden Kontinuitat noch gar nicht ver
loren; er wird nun durch die Sinne statt durch psychoide Leitungen unter
halten. Die Milchabsonderung der Mutter wird in ihrer Starke durch 
das Saugen des Kindes reguliert usw. Die beiderseitigen Instinkte seIber 
bilden ein wirksames Band zwischen alter und junger Generation. So 
kann in der Psychoide etwas Ahnliches ablaufen wie im menschlichen 
Kinde, wenn es sagt: wenn ich einmal Mutter bin, besorge ich mein Kind 
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so und so. Wenn die parasitische vVespe die Raupe lahmt und als Nah
rungsvorrat fiir ihre Made benutzt, so wendet sie doch wohl nur zugunsten 
des Jungen Kenntnisse an, die sie sich bei der eigenen Nahrungssuche er
worben hat. 

Auf dero Wege des allgeroeillen Verstalldnisses fiir die Bediirfnisse del' Art
genossen wird auch del' Illstinkt elltstanden sein, del' bei Vogeln und Saugetierell 
das Mallnchen dero briitendell odeI' saugendell Weibchen die Nahrung zutragen 
heiBt. Dabei bedarf es keiner anderen Verstandigungsroittel, als wenn die gallze 
Herde auf beute- odeI' gefahranzeigende AffektauBerungen einheitlich und sinn
geroaB vorgeht. 

Denken wir uns ferner die Psychoide als eine kontinuierliche Er
innerungsreihe wie unsere Psyche, so nimmt sie in einem gewissen Stadium 
als Keim oder Kind ihr eigenes Bediirfnis, sagen wir nach Milch einer be
stimmten Qualitat wahr; in einem spateren Stadium hat sie diese Qualitat 
fiir das eigene Kind zu liefern. Die dazu notwendigen Chemismen kennt 
sie natiirlich; zu fragen ist aber, wie sie den Zeitpunkt der Lieferung 
treffen kann, wenn wir voraussetzen, daB der oben erwahnte verall
gemeinerte KurzschluB nicht gemacht werde (was ich allerdings fiir 
hOchst unwahrscheinlich halte). 

Auch dann ist indessen die zeitliche Lokalisation nach bekannten 
Mustern moglich. Die Stadien der miitterlichen und kindlichen Ent
wicklung miissen, solange Keim und Mutter beieinander sind, einander 
assoziiert sein. Der Keim weiB fiir diese Zeit direkt. was fiir eine Tatig
keit der Mutter seinen Bediirfnissen in jedem Moment entspricht, und was 
er spater zu tun hat, um in der gleichen Phase seinen eigenen Keim zu be
besorgen. Die Assoziation seiner BediirfniRse an die spatere Erfiillung 
der gleichen Bediirfnisse der folgenden Generation ist also direkt gegeben. 
Die Zeit aber, nach der die Bediirfnisse nach der Trennung des Keimes 
der folgenden Generation von ihm als Mutter zu erfiillen sind, muB er ab
schatzen. Insofern wiirde das eine gewisse prastabilierte Harmonie be
deuten. Doch ist das nur schein bar , nicht nur weil dieses Zusammenspiel 
der beiden Generationen friiher einmal nach den gewohnlichen Gesetzen 
der Erfahrung bestimmt worden ist (durch eine Art Extrapolation), 
sondern besonders deswegen, weil die zeitliche Lokalisation, wenn auch 
nur einseitig, doch bestandig kontrolliert und korrigiert, d. h. auf ihr 
Optimum eingestellt wird. Bekommt das Kind im zweiten Monat noch 
die Milch in dbr Zusammensetzung, wie sie dem ersten Monat entspricht, 
so bemerkt es das und richtet sich ein, es besser zu machen, wenn es ein
mal Mutter ist. Etwas, was aus dem Rahmen des Bekannten herausfiele, 
ist auch das nicht; wird doch jedes .organ, jede Funktion zu einer Zeit 
angelegt, die in vorhergehenden Generationen als die geeignete ausprobiert 
worden ist. 

Von verschiedenen Seiten ist gegen eine solche Auffassung der 
Psychoide der Einwand erhoben worden: kann man denn dem Korper 
etwas so Komplizi€'rtes und etwas so Hohes, wie eine psycheartige Leistung 
zuschreiben? lch kann eigentlich nur antworten: waru m nich t? 

'Vir schatzen unsere Seele als das Hochste (ahgesehen von sog. "abso
luten" Dingen wie ethische Ziele oder die Gottesidee, die von unserer 
Seele geschaffen worden sind). Subjektiv haben wir vielleicht recht. 
Wissenschaftlich gibt es keinen Grund zu dieser Schatzung. 'Vertung ist 
iiberhaupt immer etwas Relatives. ,Jedenfalls ist sie kein Grund, wissen-
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schaftlich begriindete Anschauungen oder gar konstatierte Tatsachen 
iiberden Haufen zu werfen. 

Oder gibt es auf der "Welt einen Grund zu der Behauptung, daB die 
Psyche das Komplizierteste sein miisse ~ 1st man Dualist, so verbietet 
nichts, an anderen Orten noch komplizierteres zu suchen oder zu finden 
(vielleicht z. B. das Zusammenspiel der Krafte im Weltall). Fiir einen 
Monisten wird es geradezu etwas sonderbar, daB die Rindenpsyche, die 
nichts als der Abkommling einer Teilfunktion des Organismus )st,allein 
kompliziert sein diirfe. Und woran messen wir den Grad der Kompliziert
heit? Doch nur an unserem Verstandnis. Vieles, was der menschlichen 
Rindenpsyche einfach erscheint, muB einem Huhn schon recht kom
pliziert vorkommen, und absolut gemessen ist alles weder kompliziert 
noch einfach. 

Fiir uns ist die Psychoide, wenn sie auch die Abstraktion, sowei t wir 
bis jetzt sehen, nicht so weit treiben kann wie die Psyche, das Ur
spriingliche (in der Form der Urpsychoide), dasjenige, das iiber die Erfah
rungen seit dem ersten Leben auf dieser Erde verfiigt. Die Psyche ist 
geschaffen, die Erfahrungen eines Individuallebens zu benutzen; warum 
solI sie komplizierter sein ~ Und wenn das Denken der Psyche imr eine 
Folge der Engramme mit ihren Assoziationen ist, und man findet in der 
Psychoide die namlichen Engramme und Assoziationen, warum solI diese 
nicht in ihrer Art ebenso kompliziert denken ~ Von dem Augenblick an, 
wo man im Korper Engramme annimmt, kann man ihnen, d. h. der 
Psychoide (mindestens) so komplizierte Leistungen zumuten, wie der 
Psyche, deren vorausschauende Uberlegung nichts als eine Kombination 
von Engrammen ist. 

Man redet von unberechtigtem Anthropozentrismus, wenn bei Tieren 
Instinkte angenommen werden, die wir zuerst nur bei Menschen be
obachtet baben. Zu beweisen ware aber das Gegenteil, daB beim Men
schen prinzipiell neue Triebe auftreten, nicht nur seinen komplizierten 
Auffassungen entsprechende neue" Anwendungen und Nuancen der alten 
Triehe und Affekte. 

XII. Die Konstitution der Psychoide. 
Wir lokalisieren die Funktionen der Psychoide in jedem kleinen Teil 

des K6rpers, beispielsweise in jede Zelle. Dennoch sprechen wir nicht von 
Psychoiden in der Mehrzahl, sondern von "der" Psychoide als einer Art 
einheitlicher Seele des ganzen Korpers. Da ein Nachrichtendienst 
zwischen allen Teilen besteht, die Strebungen der einen Zelle, von allen 
andern unterstiitzt, gleichsinnig mitgemacht werden, so haben wir eine 
Einheit, nicht nur wie bei einer Gruppe Arbeiter, von denen unter einem 
gemeinsamen Ziel jeder dem andern in die Hand arbeitet unter steter 
Beriicksichtigung seiner Leistungen, oder wie bei einem im Fluge befind
lichen Bienenschwarm; in der Psychoide ist die Einheit des Ganzen eine 
viel intimere, straffere, indem einmal jeder Teil auch physisch nur im 
Ganzen lebt, und in keinem Teile etwas geschehen kann, das nicht auch 
in allen anderen wahrgenommen wird und sie beeinfluBt. In dieser Be
ziehung (aber nur in dieser) konnen wir die Zusammensetzung der Psy
choide mit einem Magneten vergleichen; jedes seiner Teilchen ist ein 
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Magnet, ebensogut wie .. das Ganze. Jede Anderung in einem Teilehen 
driiekt sieh in analogen Anderungen aueh in den andern aus. Zum Unter
sehied aber vom Magneten hat in der Psyehoide jedes Teilchen seine be
besondere Aufgabe und damit auch seine besondere Teilpsychoide mit 
andern direkten Wahrnehmungen als aIle andern. Was zur Leber wird, 
oder in der Leber fungiert, hat viel anderes zu tun, als eine KnochenzeIle; 
die einem Defekt zunachstliegenden Zellen iibernehmen allein den Ersatz 
des verlorenen durch Teilung - aber unter Kontrolle und Mitarbeit 
aller iibrigen Teile. Die Einheit, die Integration der Psychoide ist 
also wesensgleich der der Psyche, wo auch jede Funktion aIle andern 
beeinfluBt. Ein relativer Unterschied besteht nur insofern, als die Psyche 
in einem Zeitpunkt gewohnlich nur einen Gedanken, eine Handlung aus
fiihren kann, die Psychoide aber viele zur gleiehen Zeit, so daB die Selb
standigkeit der einzelnen Psychoidenteile eine sehr groBe ist. 

Hat nun die so integrierte Psychoide eine Eigensehaft, 
die uns erlaubte, sie ahnlich wie eine "Personliehkeit" im 
Sinne der psyehischen Personlichkeit aufzufassen? DieFrage 
ist schon deshalb schwer zu beantworten, weil der Begriff der Personlich
keit nicht fest steht, und weil wir von der Psychoide noch zu wenig wissen. 
Immerhin lieBe sich gewiB bei genauerem Durchdenken noch ziemlich 
viel mehr sagen, als ich anzudeuten wage. Wir werden am ehesten fragen, 
inwiefern ist die Psychoide eine Person? Nun zeigt sie eine Einheit, 
die der der Psyche nicht unahnlieh ist; sie kann als Ganzes Reize auf
nehmen und in ihrer biischen Bedeutung verstehen, also "wahrnehmen". 
Sie besitzt ferner Aktivitat in Form einer Anzahl bestimmter Zielrich
tungen des Handelns (Instinkte), und sie handelt unter Verwertung 
der Wahrnehmungen als Ganzes im Sinne derselben. "Sie" verlangert 
den Hals der Giraffe, macht aus dem Vierbeiner einen Walfisch, schafft 
sich den Pfauenschwanz, um sich damit zu briisten; insofern ist sie eine 
Personlichkeit. Zur psychischen Personlichkeit gehort aber auch eine 
Vergangenheit, ein Komplex von Erfahrungen, die wie die Zielrichtungen 
derselben eine Einheit geben: die Personlichkeit der Rindenpsyche wird 
nicht nur gebildet von einem Komplex von Strebungen, die dauernd die 
Richtung ihres Handelns bestimmen, s{jndern auch von Relikten der 
Vergangenheit, die sich als den da und da geborenen, in der und der Um
gebung aufgewachsenen, mit den und jenen Erlebnissen ausgestatteten 
Hans Schulze filhlen und von au Ben als sole hen ansehen lassen (in ge
wisser Beziehung gehort allerdings praktisch aueh der Leib dazu; fiir 
unsere Zwecke konnen wir davon absehen). Ob nun die Vergangenheit 
in der Psychoide in einer analogen Weise nachwirkt, weiB ich nieht recht. 
DafJ sie iiberhaupt nachwirkt, ist selbstverstandlich, wenn auch die ein
zelnen Erlebnisse meist nur latente Spuren hinterlassen; jedenfalls 
braucht es zur Neugestaltung eine Art Wiederholung der namliehen Er
fahrungen oder Bediirfnisse wahrend sehr langer Zeitraume; nur eine 
Funktion kann unter Umstanden einmal so rasch abgeandert werden 
wie eine psychische Gewohnheit, sie wird aber dann ohne neue gleich
artige Erfahrungen nicht dauern. 

Es ist nun verlockend, aber vorlaufig doch zu gewagt, zu untersllchen, was fiir 
Beziehungen die einzelnen Phasen der Psychoide im entstehenden und im ruhenden 
Keirn, im Foetalleben und im gewordenen Individuum zueinander besitzen. Gibt 
es im ruhenden Keirn ein Latenzstadium im strengen Sinn? 1st die Keimpsychoide, 
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solange sie einen Teil des Elters bildet, bestandig aufnahmefahig fiir die Erfahrungs
botschaften vom Soma (s_ S. 88/9) oder konnen ihr diese nur von Zeit zu Zeit 
als Ganzes und vielleicht fiir sie prapariertes1 ) Konglomerat bestimmter Nachrichten
gruppen iibermittelt werden Y Hat ferner die Psychoide vieler aufeinander
folgender Generationen einen Zusammenhang, der ihr erlaubt, Erfahrungen zu 
machen, die dem Einzelindividuum, das ja oft ganz andere Zusammenhange erfahrt, 
nicht zuganglich sindT Gibt es so etwas wie eine ArtpsychoideT Diese konnte aller
dings keine deutliche Abgrenzung haben von der Psychoide der Gattung und schlieB
lich von der der ganzen Lebwelt. Und wenn die Psychoide etwas wie eine Person 1St, 
so ist diese nach riickwarts nicht durch den Anfang des Individuums begrenzt,ob
wohl man sich vorstellen muB, daB die psychoiden Erlebnisse eines Individuums 
innerhalb einer Artpsychoide eine gewisse Einheit und Selbstandigkeit bekommen, 
etwa wie ein "Komplex" in der Psyche, der mehr oder weniger unabhangig von lien 
iibrigen Strebungen funktionieren kann. Oder besteht umgekehrt die durch die 
Generationen kontinuierliche Psychoide nur aus der Summe der sich e:tneuernden 
Individuenpsychoiden Y 
", Psychoides BewuBtsein 1 Unter einer Personlichkeit verstehen 
wir gewohnlich nicht nur das von auBen Gesehene, sondern etwas, das sich 
auch selbst wahrnehmen kann, das BewuBtsein (BewuBtheit) hat, das 
weiB, daB und was es weiB, daB es empfindet unrl handelt_ Ich glaube 
nun in der Naturgeschichte der Seele gezeigt zu haben, daB die BewuBt
heit eine direkte Folge des Gedachtnisses ist, und iiberall vorhanden sein 
muB, wo Gedachtnis in gewissen Komplikationen sich auBert. Wenn 
namlich bei irgendeiner Veranderung der vorhergehende Zustand als Ge
dachtnisbild (ekphoriertes Engramm) noch vorhanden ist, und der 
folgende wird mit dem vorhergehenden in eine Einheit verschmolzen, so 
ergeben Rich zwei verschiedene Zustiinde in einem einzigen, was in der 
physischen Welt nirgends vorkommt, aber irgendeine elementare Wahr
nehmung der Veranderung durch die registrierende Funktion hervor
bringen muB. 1st die registrierende Funktion ein Komplex von Tatig
keiten, wie wir ihn als psychische PersonIichkeit kurz skizziert haben, so 
ist diese Person eine bewuBte, sie besitzt die Eigenschaft, Vorgange, die 
in ihr ablaufen, "von innen zu sehen". 

Ob nun die Psychoide auch bewuBt sein kann in diesem Sinne, kann 
ich leider noch nicht entscheiden. Es wiirde ja nichts ausmachen, daB 
manche Funktionen, z_ B. auch eine wirksame Engraphie eines Bediirf
nisses, statt Bruchteilen von Sekunden, Jahrtausende und mehr zum Ab
lauf bediirfen; es gibt keinen Grund zur Annahme, daB nur gerade die
jenige ZeitgroBenordnung, die wir von der unendlichen Reihe iibersehen, 
zur BewuBtseinsfunktion geeignet'sei. Schwieriger ist es, daB wir in der 
Psychoide ganz verschiedene zeitliche Ablaufe unter einen Hut bringen 
miiBten, urn ein BewuBtsein derselben als Ganzes zu verstehen: einzelne 
physiologische Vorgange laufen so schnell ab wie die in der Rinde, und die 
phylogenetischen brauchen Jahrtausende. Ob sich ein BewuBtsein auf 
beide Grenzfalle zugleich einstellen konnte 1 Oder gabe es verschiedene 
BewuBtseine fiir die verschiedenen Geschehen je nach den zeitlichen Ab
laufen? Aber dann die Ubergange ~ Und die Hauptschwierigkeit: ein voll~ 
standiges Novum gegeniiber der Psyche ist die Unterbrechung im Keim 
bei den Metazoen. Die anscheinende Ruhe der Engramme im Pflanzen
samen allerdings hatte fUr die Psychoide so wenig zu bedeuten wie eine 

1) Man denke z. B. an die Verarbeitlmg del' SinnesempfindlIDgen in del' Psyche zu 
WahrnehmlIDgen lIDd diesel' zu Begriffen. Fiir die Psyche existierea die Empfindungen 
gar nicht direkt. Sie sind nur durch iiberlegende Abstraktion zu tinden (vgl. Natul'ge
schichte der Seele). 
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Narkose oder die vermutete BewuDtlosigkeit im traumlosen Schlaf fUr 
die Psyche; auch mit der periodischen Ausbreitung einer Psychoide auf 
den ganzen Metazoenkorper und Reduktion auf die Keimzelle und Hal
bierung und Zusammensetzung bei der Genese und Befruchtung des 
Keimes konnte man sich leicht abfinden. Aber ob die den Embryo bil
dende Psychoide mit der spater funktionierenden so identisch ist, daB die 
beiden als ein Kontinuum aufgefaBt werden konnen, das weiD ich nicht. 1st 
iiberhaupt der Engrammkomplex, der eine Leber bildet, noch der gleiche 
wie der, der die Leber funktionieren laBt, soweit die einmal entstandenen 
Lebersubstanzen es nicht automatisch (d. h. hier chemisch-physikalisch) 
besorgen? Die Rindenpsyche weiB von ihren ersten Kinderjahren gewohn
lich recht friih schon gar nichts mehr, und die Umgestaltung des Aufbau
komplexes zum Funktionskomplex in der Psychoide ist doch wohl ein sehr 
viel groBerer Schritt als der von der Sauglingspsyche zu der des vier" 
jahrigen Kindes. DafUr bestehen im Kindesalter Aufbau und Funktion 
in gewisser Beziehung nebeneinander. Wenn ich seIber .auch diese Fragen 
nur hinstellen kann, so sind sie prinzipiell nicht unbeantwortbar, und 
vorlaufig mag es intereRsant sein und die Verhaltnis8e der Psychoide b6-
leuchten, wenn man wenig8tens die Probleme ausdenkt, auch ohne sie zu 
losen. 

Was miissen wir uns nun unter der wahrnehmenden und 
handelnden, reagierenden Psychoide vorstellen? Weder etwas 
Korperliches, noch etwas Statisches, sondern einen Funk
tionskomplex, die Gruppe der jeweiligen aktiven (ekpho
rierten) psychoiden Engramme samt den aktuellen Reiz
funktionen. Diese Antwort drangt sich wohl ohne wei teres aus aHem 
Vorhergehenden auf. Es ist auch die, die slch bei der Frage nach der 
Natur der Rindenpsyche als einzig denkbare ergeben hat. Ob zwischen 
ekphoriert und nicht ekphoriert (latente Gedachtnisbilder) in der Psy
choide ein so groBer Unterschied bestebt wie in der Psyche, weiD ich 
nicht. Vielleicht sprechen also die nicht eigentlich ekphorierten En
gramme unter Umstanden als "Moglichkeiten" und als gewisse Wege 
auswahlend mehr mit als in der Psyche. 

XIII. Psyche und Psychoide. 
Bei den hoheren Tieren hat die Psyche gegeniiber der Psychoide eine 

gewisse Selbstandigkeit bekommen und beide Funktionsgruppen laufen in 
manchen Beziehungen nebeneinander. 1mmerhin haben sie noch viel C;re
meinsames. Beide zeigen sich uns von zwei Seiten, einer strebenden und 
die Hauptziele bestimmenden 1), und einer mnemischen, die Wege an
gebenden. Die hochsten Funktionen der ersteren sind die 1nstinkte oder 
Triebe, die der Psyche so gut angehoren wie der Psychoide. Es i8t bis jetzt 
nicht zu beweisen, aber hochst wahrscheinlich, daB auch die Hirnrinde ein 
wichtiger Sitz dieser Funktion ist. 1hren Fokus aber besitzen sie bei den 
hoheren Wirbeltieren einschlie13lich des Menschen anscheinend im Hirn
stamm. Es ist indes anzunehmen, daB auch die anderen Nervenzentren 

1) Diese hat zur Dynamik des Lebens nnd der Psyche zwar nicht ansschlieBliche aber 
engE're BeziE'hnng als die mnemische Seite, die, soweit man sie von der Gesamtfnnktion 
abstrahieren kann, energetisch passiver erscheint. 
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und schlieBlich aIle KorperteiIe, ebenso wie der Korper als Ganzes in 
irgendeinem Grade Mittrager der Instinkte sei, was beim hoheren Lebe
wesen wohl ganz belanglos sein muB; je weniger aber das Nervensystem 
dominiert, um so mehr wird die Mitwirkung der iibrigen KorperteiIe an 
Bedeutung gewinnen (vgl. auch die Neubildung der Instinkttrager aus 
nichtnervosen Teilen beim gekopften Regenwurm). Insofern diese Trieb
funktion, die nach unten in die Reflexe iibergeht, ebenfalls psychisch ist, 
bildet sie eine Art Subpsyche, die bei den hoheren Wirbelthieren im wesent
lichen eine Stammpsyche ist, aber jedenfalls auch noch als Riickenmarks
funktion eine gewisse direkte ahnliche Beziehung zur Psyche besitzt. 
Der im Nervensystem sitzende Teil der Psychoide funktioniert jedenfalls 
mit den gleichen Nervenstromen oder Energien wie die Psyche. Ob oder 
inwiefern die aktive Energie der nichtnervosen Korperteile etwas anderes 
ist, wissen wir noch nicht; da das Nervensystem eine Spezialisierung von 
iiberhaupt im Protoplasma bestehenden Funktionen ist, wird der Unter
schied kein wesentlicher sein konnen. 

Deutlicher scheiden sich Psychoide und Psyche von der Gedachtnis
seite. Das Gedachtnis als solches natiirlich ist in beiden Konstellationen 
das namliche; es sammelt Erfahrungen und dirigiert das Handeln nach 
MaBgabe derselben, das Forderliche, das Wirkungslose und das Schad
Hche voneinander sichtend, und damit die zweckmaBige Anpassung er
moglichend. Aber die Mneme der Rindenpsyche unterscheidet sich von 
der der Korperpsychoide hauptsachlich dadurch, da13 schon wenige, ja 
einmalige Erfahrungen auf sie maximalen EinfluB haben konnen. In 
der Psychoide konnen allerdings, wenn es sich um bloBe physiologische 
Funktionsanderungen handelt, innerhalb bestimmter vom Bauplan vor
gesehener Breite Wirkungen einer Erfahrung auch ganz prompt eintreten 
(z. B. Veranderung der GefaBreaktionen); und im Riickenmark und 
Stamm laBt sich die Wirkung des Gedachtnisses auch beim Individuum 
nachweisen, wenn auch nur in geringem Grade und bloB als modifizierend ; 
die eigentlich handelnden Engramme sind auch daselbst phylisch, jedem 
Individuum angeboren. Und deB Bauplan andernd wirken in der Psychoide 
des Korpers nur wahrend langerer oder sehr langer Zeitraume wiederholte 
Erfahrungen. 

Zwischen funktioneller und anatomischer Anderung der Lebformel 
gibt es indes keine Grenze, indem z. B. die namlichen Farben- oder GefaB
weiteerscheinungen, die namlichen Muskel- und Knochenanderungen 
funktionell oder anatomisch werden, je nachdem sie durch langere Zeit
raume und viele Generationen benotigt werden oder nicht. 

Auch zwischen Psychoide und Psyche gibt es keine scharfe Grenze. 
In manchen Beziehungen bilden sie auch beim Menschen noch zusammen 
eine Einheit, wie sie ja beide den namlichen Zweck der Erhaltung der Art 
und des Individuums haben. Wenn der Organismus Durst hat, so ver
anlaBt er die Psyche, zu trinken, wofiir er im Zentralnervensystem ein 
"Zentrum" gebildet hat, das einerseits besonders empfindlich fiir Ver
starkung der Salzkonzentration im Korper ist, anderseits durch das Durst
gefiihl Unbehagen schafft, das nach vorgebildeter Assoziation durch 
Trinken von Fliissigkeit beseitigt werden kann. Auch der Schlaf ist ein 
der Psyche und der Psychoide gemeinsames Phanomen (s. Naturgeschichte 
der Seele). So bei allen Trieben einschlieBlich der Sexualitat, wobei in
dessen zu bemerken ist, daB· bei den einen mehr, bei den andern weniger 

Bleuler, Die Psychoide. 10 
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modifizierende Einflusse von der Psyche aus mitwirken. Der Korper, in
direkt die Psychoide, wirken in sehr ausgiebiger Weise auf die Psyche in 
der Konstitution und durch die Hormone, die allerdings wieder von der 
Psyche abhangig sind und damit einen eigenen Ursachenkreis bilden. 
Das Befinden der Psycho ide (des Korpers) ist mitmaBgebend fur die 
Stimmung der Psyche. Da ferner die Psyche auch sonst eine ganze Menge 
von korperlichen Funktionen beeinfluBt (Verdauung, GefaBe, Drusen usw.), 
muB sie auch sehr genaue Nachrichten davon bekommen, was im Korper 
vorgeht, sonst konnte sie nur storende Wirkungen ausuben wie jedes blinde 
Eingreifen in einen komplizierten Mechanismus. Doch kommt dieser 
Nachrichtendienst der Psyche nur zu einem unendlich kleinen Teil zum 
BewuBtsein (wer also nur das BewuBte psychisch nennt, muB von nicht 
bewuBt werdender Rindenkontrolle sprechen, die er dann etwas- gezwungen 
der Psychoide zuzahlen muB). 

Die Psyche, soweit sie bewuBt ist, muBte zur Zeit ihrer Abzweigung 
(Spezialisierung) von der allgemeinen Urpsychoide wohl in ihren zentri
fugalen Funktionen, den Beeinflussungen der ubrigbleibenden Korper
psyche beschrankt, ja an den meisten Orten abgesperrt werden. Sie 
reagiert ja n~r auf individuelle Erlebnisse, und auf diese sehr stark, und 
gerade auf solche dad die Psycho ide anatomisch gar nicht, und funktionell 
nur mit groBer Reserve antworten. So dad und kann die bewuBte Psyche 
eigentlich gar nicht in das Arbeiten der Psychoide hineinreden; recht stark 
tut es aber der unbewuBte Teil der Psyche oder "das UnbewuBte" (das in 
naturwissenschaftlicher Auffassung wahl nichts ist als Rindenfunktion, 
die assoziativ nicht mit dem Komplex, der in einem gegehenen Moment 
die bewuBte Personlichkeit darstellt, verbunden ist). Eine Anzahl von 
psychischen Direktiven der Korperfunktionen sind allerdings normal und 
notwendig (GefaBe usw.); andere schaden eigentlich nur (Beeinflussung 
der Menstruation, des Geburtsverlaufes, der Verdauung), wieder andere 
sind anscheinend gleichgultig (Schwitzen aus Verlegenheit u. a.). Wenn 
der bewuBte Wille in die Korperfunktionen hineinreden will, so erreicht er 
gar nicht selten das Gegenteil vom Gewuns"chten [je mehr die Menstruation 
herbeigesehnt wird, um so eher setzt sie aus; psychische Impotenz, und 
vieles andere!)]. Auf dem Weg uber das UnbewuBte kann die Psyche 

1) Eine interessante Frage ware die, inwieweit kompliziertere Nachrichten als solche 
von einem zum andern gehen konnen. Kann die Psychoide der Psyche des Vogels liber· 
mitteln, daB er sein Nest fUr die J ungen baut? N aeh dem, was wir wissen, ist die Frage 
ebensowenig abzulehnen, als mit ja oder nein zu beantworten. Wenn wir beim Menschen 
keine angeborenen Ideen nachweisen konnen, so beweist das noch lange nieht, daB anch 
Tiere keine haben konnen. D3r Mensch ist maximal auf die individuellen Erfahrungen 
eingestellt und braucht nahezu zwei Jahrzehnte, etwa ein Funftel bis ein Viertel des ganzen 
Lebens, um sieh in der Welt selbstandig zu bewegen; er muB deshalb anch maximal die 
Erinnerungen der Art-Psychoide abgesperrt haben - aktiv abgesperrt, wenn eine Ver
bindung nieht schon dureh die Natur der beiden Psyeheformen ausgeschlossen sein soBte; 
denn sie willden ihn nur verwirren und an der Einarbeitung in die bestandig wechselnden 
individuellen Verhaltnisse storen. Fur die Tiere aber, die mit Ausnahme der hochsten 
im wesentlichen auf die Arterfahrungen und den Instinkt eingestellt sind, und nur neben
sachliche Anpassungen an die momentane Situation benutzen, kennen wir keine Grlinde, 
die eine solche direkte Absperrung nof.ig machen. Dem Vogel konnte es kaum etwas 
schaden, aber vielleicht etwas nutzen, wenn seine aUcifuhrende Psyche irgendeine Art Vor
stellung hatte, daB sein Nest zur Aufnahme von Biern und Jungen dienen und moglichst 
unauffallig sein solI. Eine aktive Abspernmg mliBte also nicht so weit gehen wie beirn 
Menschen. Aber ob die Form der psychoiden Erkenntnisse nicht zu weit von der psychi
schen verschieden ist, um von der Psyche verstanden zu werden, das ist fraglich. Immerhin 
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sogar akute anatomische Wirkungen haben, z. B. Quaddel- und Blasen
bildungen auf Suggestion oder angstliche Vorstellungen, psychisches 
Ekzem usw. Dann beeinfluBt sie aIle Reflexe. Sie muB aber in ausgiebigem 
MaBe bei vielen phylischen Entwicklungen wirksam sein: sie ist es, die in 
erster Linie die Zusammenhange von Gliedlange mit Hebelwirkungen und 
der ganzen NutzgroBe der Gliedgestalt wahrnimmt; sie fiihIt zuerst und 
am ausgiebigsten das .. Bediirfnis nach einem langeren Hals, wenn der 
Giraffenvorfahre die Aste abweidet, die andere Tiere nicht erreichen 
konnten. 1m Schwimmen fiihlt sie die Notwendigkeit groBeren Wider
standes der bewegenden, geringeren der fortgeschobenen Korperteile. Es 
scheint ausgeschlossen, daB die Psychoide diese wichtigen Fingerzeige 
nicht auf irgendeine Weise benutze1 ). Auch sonst konnen eine Menge von 
notwendigen Reizen bei spezialisierten Leblingen q.er Psychoide nur tiber 
das Zentralnervensystem zukommen, so die Farbenwirkungen, die zur 
Anpassung in der Mimicrie notig sind. Da sind aber psychoide Sub
psyche (Funktionen des Hirnstammes) und Psyche so ineinander ver
woben und die Psyche beherrscht so sehr die Aufnahme und Verwertung 
des Sinnesmaterials, daB es unverstandlich ware, wenn die Psychoide 
nicht auch psychische Vorgange (Wahrnehmungen und ihre Verarbei
tungen) benutzen wiirde. 

Diese mannigfaltigen Verbindungen zeigen, daB Rindenpsyche und 
Psychoide auch bei den hochsten Wesen noch keine Gegensatze sind2 ). 

Die Psychoide hat sich im Nervensystem einen prompteren Reaktions
und Gedachtnisapparat geschaffen; aber dessen Funktionen enthalten 
nichts, was nicht vorher schon im Prinzip vorhanden gewesen ware. Die 
Rinde wieder ist eine Spezialisierung des Nervensystems, die sich durch 
eine besonders hochgesteigerte Fahigkeit auszeichnet, die individuellen 
Erlebnisse als Engramme festzuhalten und bei Gelegenheit wieder zu 
ekphorieren und zu verwerten. Etwas prinzipiell Neues finden wir auch in 
der Rinde, d. h. in der Psyche nicht, nur quantitative und einseitige 
Steigerung von seit Urzeiten vorhandenen Fahigkeiten. Die Rinden
psyche ist nichts als ein in spezieller Richtung ausgebildeter Zweig einer 
Urseele, d. h. der mnemischen Funktionen vor Abzweigung der zentral
nervosen Funktionen,in ihrer Gesamtheit. Ftir eine Menge individueller 
Tatigkeiten scheint sie autonom, und dabei ist sie in ihren Einzelhand
lungen von den eigenen Erfahrungen des einzelnen Leblings geleitet, in 
den groBen Richtlinien aber folgt sie den Instinkten, die aIle schon in der 
Urseele enthalten sind und jetzt noch aus subpsychischen Zentren die 
Psyche beein£lussen - ich mochte sagen: leiten, wenn wir auch vorlaufig 
keine Vorstellung haben, wie das geschieht. 

lieBe sich die merkwiirdige angeborEne Neigung schon der Psyche des menschlichen 
Kindes, das ana sich, aus dem "kollektiven UnbewWlten", wie JUNG sagt, herauB die 
Idee von irgendeiner Art Kreislauf des Lebens schafft, bis jetzt auf keine andere Weise 
erkIaren. 

1) Man ist auch von jeher geneigt, psychische Anderungen der Blutverteilung als Ur
sachen starkerer oder schwii.cherer Entwicklung eines Organs zu vermuten. Primarer 
starker!';r BlutzufluB macht aber wohl nie ein Organ hypertrophieren. Das Organ weiB 
denselben gar nicht zu b''lllutzen. Umgekehrt aber veranlaBt es starkeren ZufluB, wenn es 
einer groBeren Blutmenge bedarf. 

2) C. W. NAEGELI (in HERTWIG, 0.: Werden der Organismen) meint aHerdings: "daB 
diese Analogie (zwischen Hirnpsyche und der korperlichen) keine Identitat ist ... braucht 
fUr den Einsichtigen kaum bemerkt zu werden". Dber die UnterBchiede wird aber nichts 
beriehtet. Teh kenne nur den Unterschied des Betrachtungsstandpunktes. 

10* 
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Nun hat die Psyche eine Anzahl Funktionen fUr den ganzen Organis
mus iibernommen, die vorher der Urseele als Ganzem zukamen. Un
differenzierte Leblinge tieferer Stufen ohne Rinde oder ein Aquivalent 
derselben haben natiirlich auch Wahrnehmungen (immer abgesehen da
von, ob bewuBt oder nicht), sie miissen andere Wesen und Dinge, die sie 
als Nahrung brauchen oder als Feinde zu fUrchten haben, oder die ihnen 
geschlechtliche Partner sein konnen, erkennen und voneinander unter
scheiden. Mit der Ausbildung des Auges z. B. tritt in bezug auf die fUr 
viele tierische Leblinge wichtigste, optische Wahrnehmung eine Speziali
sierung ein; die ubrigen Korperteile nehmen immer weniger Anteil an 
den Lichtwirkungen und -wahrnehmungen; die Psychoide muB optische 
Einfliisse aber immer noch benutzen konnen wie fruher; sie muB also iiber 
das Nervensystem, du:rch das das Auge allein seine Reizungen weitergibt, 
Kunde von den Erfahrungen des Auges bekommen und sie verstehen 
konnen. Wir sehen denn auch, daB die Augen, wie aIle Sinnesorgane, auch 
bei den hochsten tierischen Leblingen subcorticale Zentren besitzen, die 
schon deshalb nur der Psychoide angehoren, weil ihre Reaktionen ange
boren sind und als Reflexe oder Tropismen aufgefaBt werden konnen. 
Die Psyche bekommt von dies en Funktionen nur indirekt Bericht, und ein 
Teil der Orientierung, sogar der bewuBten Muskelbewegung, wird sub
cortical dirigiert, und jedenfalls bleiben wichtige Abfindungen mit dem 
Raum ganz unbewuBt. 

Diese subcorticalen psychoid-nervosen Funktionen laufen neben den 
psychischen ab; sie haben nicht nur raumorientierende, sondern auch 
andere Qualitaten, wie sie den Lichtwirkungen sonst noch zukommen, 
z. B. Farbenanpassung oder Stoffwechselbeeinflussung. Verlust der 
Augen beraubt die Tiere nicht nur der psychischen Orientierung, sondern 
auch der psychoiden Lichtreaktionen, z. B. der Anpassungsmoglichkeit 
an die Farbe der Umgebung. 1m iibrigen kennen wir nur den psychischen 
Anteil der optischen Wahrnehmungen genauer, und es ist deshalb wahr
scheinlich, daB wir ihn dem psychoiden gegenuber uberschatzen. Das 
namliche laBt sich mit den entsprechenden Veranderungen von den andern 
Sinnen sagen. 

Diese Uberlegungen bekommen eine gewisse Bedeutung, wenn wir 
uns fragen, was denn in der beschriebenen Weise reagiert, was sich briistet, 
was die Organe bestimmten Zwecken anpaBt. Bei der Anpassung haben 
wir schon gesehen, daB ein Teil der dazu notwendigen Erfahrungen der 
Psychoide von der Psyche aus zukommen muB, und daB dann die Psychoide 
die Veranderung besorgt, unter Zugrundelegung ihres eigenen ausschlag
gebenden Materials. Urn sich aber zu brusten, urn sich ein Hochzeitskleid 
zu verschaffen, Hochzeitstanze zu erfinden, die Kopffedern im Kampf 
zu strauben, muB der Lebling irgendwie andere Wesen 1) und die Wirkung 
seines eigenen Verhaltens auf diese erkennen und abschatzen, und diese 
Abschatzung ist hier das Wesentliche ·fUr die ganze Reaktion. Das alles 
geht fiir unsere Auffassung bei den hoheren Tieren durch die Psyche, die 
imponieren mochte und sich imponieren lassen kann. Wir haben aber schon 

1) Wir haben oben darauf aufmerksam gemacht. daB vielleicht eine Seite dessen, was 
wir ,.briisten" nennen, eine einfache und direkte AuBerung des Lebenstriebes sein kann 
ohne Riicksichtnahme auf das Verh1iltnis zu andern Wesen; hier reden wir nUl' von der 
andern Seite, derjenigen, die dem Begriff des Briistens entspricht lmd nnr eine Bedeutung 
in der gegensE'itigen Wahrnehmung der Leblinge hat. 
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oben gesehen, daB die Psychoide auf die Benutzung der optischen Wahr
nehmungen nicht verzichten kann, obschon diese spezialisiert und auBer
dem bei den hoheren Tieren scheinbar ganz in den Dienst der Rinden
psyche genommen worden sind. Und da es hochst unwahrscheinlich 
ist, daB eine Psyche noch eigentliche Instinkte erfinden 
kann, wird der Instinkt des Sichbrtistens in irgendeiner elementaren 
Form ursprtinglich der Psychoide angehoren, und es gibt keinen Grund, 
anzunehmen, daB er spater ausschlieBlich auf Rinde und Stamm iiber
gegangen sei, besonders da nicht nur das Individuum momentane Ver
anlassung hat, sich als etwas Wichtiges hinzustellen, sondern noch viel 
mehr die Spezies in ihrer Dauer. Diese hat das Interesse an eventuell vor
kommenden Organen oder Farbungen, die den Lebling herausheben -
wenn es solche gibt. Falls also ein Brtisten vorkommt, kann es eine Tatig
keit der Psyche oder der Psychoide, je allein oder auch von beiden zu
sammen, sein; jedenfalls aber muB in hoher entwickelten Metazoen die 
Psyche mit ihren Sinnesorganen und Wahrnehmungen sich irge~dwie an 
der Schopfung und Betatigung von Prahleinrichtungen beteiligenl). Auch 
das Objekt, dem gegentiber Brtisten einen Sinn hat, das z. B. bei zahmeren 
Vogeln und Saugetieren haufig qer Mensch ist, kann doch wohl nur die 
Psyche mit ihrem individuellen Erfahrungsmaterial richtig erkennen. 

Wenn wir mehr fUr den hypothetisch gesetzten Fall als fUr tatsachliche 
Beobachtungen tiber das Verhaltnis von Psyche und Psychoide gesprochen 
haben, so mag das doch dazu dienen, die Tatsachen ein wenig zu be
leuchten, noch mehr aber dazu, zu neuen Beobachtungen und Lrber
legungen anzuregen. 

Man sagt, der Geist schaffe sich den Korper. In dem Ausspruch ist ein Korn 
Wahrheit, wenn auch in allem Wesentlichen die Psychoide das im Korper Schaffende 
und Gestaltende ist. Der Geist, die Rindenpsyche hat als Spezialisierung derPsycho
ide die Grundfunktionen mit der ersteren gemein ; so namentlich die Reaktionsweisen ; 
eine lebhafte Psyche scheint mit einem lebhaften korperlichen Stoffwechsel ver
gesellschaftet zu sein2). Die Instinkte, wie der des Sichheraushebens, psychisch 
als "Eitelkeit" bezeichnet, werden auf beiden Seiten in gleichmaBiger Ausbildung 
vertreten sein. Aber die meisten Leute wiirden sich schoner und gesiinder und 
starker machen, wenn ihre bewuBte Psyche das ausfiihren konnte. 1m Duktus der 
Schrift driickt sich Psychisches ne ben Psychoidem aus; allerdings tritt hier das 
Psychoide stark zuriick, ist aber als Stimmungen beeinflussend in andern un
bewuBten zentralnervosen Funktionen nachzuweisen. 1m Korper haben wir eine 
analoge Mischung, nur ist hier umgekehrt der Wirkungsanteil der Psyche ein auBerst 
geringer; er driickt sich aber vielleicht ein wenig in der Gesichtsbildung aus, dann 
aber namentlich in der Mimik, die Giite oder Brutalitii,t anzeigen kann oder den 
Pastoren- oder den Oberlehrertyp im Korperlichen formt. 

Wenn die Psychoide sich den Korper schafft, so ist sie deshalb nicht autonom, 
sondern sie ist abhangig von der Umgebung; sie ist eine Reaktionsform auf Ein
fliisse von auBen wie jede Lebfunktion. Sie bedarf aber auch in jedem Stadium 
eines bestimmten Materials. Es kann ihr unter Umstanden infolge einer Vergiftung 
oder einer anderen exogenen Schadigung einmal nicht gelingen, die Anlage eines 
Organes normal zu gestalten; dann kann sie nacher meistens nichts Richtiges mehr 
aus dem miBratenen Produkt formen. Sind ihre Werkzeuge, die Hormone oder 
Fermente aus irgendeinem Grunde nicht im richtigen Verhaltnis vorhanden, so 

1) PAULY (274) meint, im Prinzip des Pfauensehwanzes zeige sieh nieht die Kunst des 
Maiers, sondern die der Putzmaeherin. "Es ist die Kunst zu sehmiieken, nieht aber einen 
h6heren Sseleninhalt auszudriieken." Aber der Pfau solI die blauen Farben nieht sehen; 
aueh der Schmetterling sei farbenblind. Kann bloB aus der Empfindung der Wirkung eines 
Farbenspiels ein Pfauenrad oder ein Admiralfliigel gemalt werden? 

2) BLEULER: Physisch und psychisch in der Pathologie. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. 
Psychiatrie Bd. 30, S. 426. 1916. 
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muE das Produkt dysplastisch werden. Fehlendes kann zwar unter eillfachen Ver
haltnissen noch ersetzt werden; schlecht geratenes wirkt aber weiter, wie ein Fehler 
in einer komplizierten Rechnung alle folgenden Operationen falscht. 

Psyche und Psychoide hangen noch urn so ausgedehnter zusammen, j e 
tiefer der Organismus steht. Pflanzen haben wohl iiberhaupt nichts aus
gebildet, das der Psyche entsprechen konnte. Auch die komplizierteste 
Psyche spezialisiert nur einen kleinen Teil der urpsychoiden Funktionen; 
ihre Aufgabe ist bloB die rasche Aufnahme und Stapelung individueller 
Erfahrungen und deren Verarbeitung zu individuell angepaBten Re
aktionen. Prinzipiell ist ihre Anlage deshalb sehr einfach. Eine uniiber
sehbare Verwicklung bekommen ihre Funktionen nur durch die Menge 
der Erfahrungen, die in unendlich vielen Kombinationen unter sich und 
mit den Psyche und Psychoide zusammen angehorenden Trieben mit
einander verwebt ("assoziiert") werden. Dem gegeniiber ist der Mechanis
mus der Psychoide als solcher sehr viel komplizierter und reichhaltiger, 
und auch die Verbindungen aller Aufbau- und Lebensfunktionen mit 
ihrem Nachrichtendienst zwischen Milliarden von Zellen und ihre Inte
gration zu Einheiten vieler Stufen und schlieBlich zu einem einzigen 
harmonischen Ganzen miissen viel mannigfaltiger sein als die Assoziationen 
der Psyche. Man darf sich deshalb nicht wundern, wenn die Psychoide 
da, wo nicht bloB einmalige oder seltenere und individuelle Erfahrungen 
das Material geben, an Kompliziertheit der Leistungen die Psyche weit 
ii bertrifft. 

XIV. VitalisIllUS? 
Nach un serer Auffassung bestiinde also das Lebendige aus einer 

Substanz, die chemisch wahrscheinlich nicht ganz bestimmt definiert 
sein muB, wenn sie nur Trager von Engrammen Eein und das notwendige 
Material bieten kann fUr Aufbau, Kraftlieferung und Funktion iiber
haupt, namentlich auch die zur Assimilierung von neuen Kraftspendern 
und ahnlichen Prozessen notigen Chemismen erlaubt. Ihrer physikalischen 
Gestalt nach muB sie strukturiert, und zwar wohl ein Kolloid sein. Zur 
lebenden Substanz aber wird dieses physikalisch-chemische Gemisch erst 
durch die funktionierenden Engramme, die die eigentlichen Trager des 
Lebens im allgemeinen sowie die Gestalter des Individuums bzw. der Art 
sind. Sie sind Dispositionen, die einer geeigneten Energie beim "Durch
flieBen"l) bestimmte Gestaltungen verleihen, die man in Ermangelung 
von etwas anderem mit Schwingungen vergleicht, ohne sie etwa zur Zeit 
als solche auffassen zu miissen. Die Engramme bestimmen die Art des 
Leblings (soweit die inneren und auBeren chemischen Verhaltnisse es 
gestatten, die modifizierend, auch hem mend und fordernd wirken; doch 
schaffen sich die Engramme weitgehend die dem Lebling notwendigen 
chemischen Substanzen und Verhaltnisse, ebenso wie sie sich das Milieu 
auswahlen und umbilden). Sie erschaffen den Lebling aus den Keimen 
und lassen ihn spater funktionieren. Es ist nun moglich, daB nur eine 
Art Energie geeignet ist, die Engramme zu benutzen, zu beleben, zu 
ekphorieren, sich durch sie zu den Lebensfunktionen gestalten zu lassen, 
oder wie man das nennen will. Doch gibt es nicht nur vielerlei Substanzen, 

1) Vorlaufige beispielsweise Vorstellung nach Analogie des elektrischen Stromes. 
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sondern auch vielerlei Krafte, die die namlichen Schwingungen hervor
bringen konnen, die uns als Tone in Erscheinung treten. Prinzipiell ist 
a,lso zur Zeit eine bestimmte sonst nicht vorkommende, spezifische Kraft, 
die das Leben unterhalt, so wenig zu fordern wie eine bestimmte Substanz. 
Solange eine solche Forderung nicht begriindet ist, besteht auch kein 
AniaB zu irgendeiner vitalistischen Vorstellung, zur Annahme einer be
sonderen Lebenskraft. 'Vir brauchen auch nicht anzunehmen, daB das 
Leben eine Ureigenschaft aller oder eines Teils der von jeher in der Welt 
vorhandenen Substanz sei; wir konnen uns vorstellen, daB die lebende 
Materie nur' eine der vielen moglichen oder vorkommenden Modifikationen 
der Materie und Energie iiberhaupt, also durch eine Art Urzeugung ent
standen sei, fUr uns "zufallig" im gleichen Sinne wie irgendeine andere 
Form derselben, das Sonnensystem, der Aufbau der Alpen zufallig genannt 
werden kann. Eine Urzeugung allereinfachsten Lebens in diesem Sinne 
konnen wir uns auch vorstellen (Kapitel III). Es ist ja nicht wahrschein
lich, daB ein solches Entstehen leicht eintrete; man miiBte sonst er
warten, daB es auch auf unserer Erde vielfach vorgekommtm ware, 
wahrend alles bekannte Lebendige prinzipiell dafUr zu gleichartig er
scheint1). Was also Leben und lebende Substanz von allem andern unter
scheidet, das ist die Mneme im Sinne SEMONS. Die funktionierenden 
Engramme stellen sich mit der umgebenden Natur in ein gewisses Gleich
gewicht, in das sie bei Storungen zuriickkehren, aber, da sie die Erfah
rungen sammeln und benutzen konnen, sind sie auch imstande, in An
passung an neue Verhaltnisse ein neues Gleichgewicht so zu gestalten, 
daB das Leben weiter erhalten wird. 

Die Hypothese des Vitalismus im Sinne einer besonderen Lebenskraft 
ist somit noch in keiner Weise zwingend oder auch nur wahrscheinlich; 
ebensowenig ist Grund vorhanden, irgendein Etwas anzunehmen, das 
von auBen (nach bestimmtem Plan n die Lebsubstanz geschaffen hatte, 
eine Teleologie in anderem Sinne, als daB, was lebt, auch die Mittel zum 
Leben hat. Aber, daB es keine besondere vitalistische Kraft gebe, und 
daB das Lebendige nicht von auBen geschaffen und unterhalten werde, 
das ist auch nicht bewiesen, ebensowenig wie daB die Marsbewohner 
Filzhiite tragen; wir finden nur bis jetzt keinen AnlaB, es zu vermuten. 
Wir haben uns also hier zu bescheiden, DafUr konnen wir in der Ent
wicklung der lebenden Welt einen bloBen Mechanismus oder den Zufall 
sicher ausschlieBen. An deren Stelle tritt ein zweckmaBiges Streben ganz 
analog dem psychischen, das sich aus der Mneme der lebenden Substanz 
von selbst ergibt. Streb en und Gedachtnis erscheinen uns aber als Funk
tionen, die schon der nichtlebenden Materie zukommen; alles Leben 
ware also wirklich letzten Endes mechanistisch aufzufassen, aber auf dem 
Umwege iiber die spezielle, immer mehr sich komplizierende Verbindung 
von Gedach~nis und Energie. Nur diese besondere Ausgestaltung, von 
"Kraft und Stoff" ist Leben, und sie kann, weil sie Gedachtnis besitzt, 
Erfahrungen sammeln und darauf gestiitzt zielgerichtet handeln, und 
- in ihrer kompliziertesten Form als Rindenpsyche - ziel bewuBt iiber
legen. Nichtmnemische, physikalisch-chemische Krafte allein schaffen 
oder unterhalten kein Leben und konnen deshalb allein auch nie zur Er
klarung der vitalen Vorgange geniigen. 

1) Immerhin ware es moglich, daf3 die Auslese aUB vie len Anfiingen nur einen erhalten 
habe. 
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Daraus ergibt sich von selbst unsere Stellung zur Annahme einer 
"Beseelung" der lebenden Substanz, oder eines Etwas, das man Seele 
nennen k6nnte und das Leben und Gestalt und Funktion erschafft und 
evtl. irgendeinen Zusammenhang mit unserer bewuBten Rindenpsyche 
hatte. DaB eine solche "Seele" wirklich existiert, hoffen wir gezeigt 
oder wenigstens wahrscheinlich gemacht zu haben. Was wir sehen oder 
erschlieBen, ist aber nicht eine Seele, die von au Ben in die Substanz 
hineingefahren ist, oder die ohne Zusammenhang mit der Substanz denk
bar ware, sondern ein Funktionskomplex, eine mnemische Aktivitat, 
die in ganz einfachem Zustande schon in der leblosen Welt vorkommt 
und erst in ihren komplizierteren Ausbildungen als Psychoide mit der 
Seele des Menschen, einem zielgerichtet handelnden Wesen vergleichbar 
ist und in ihrer Spezialisierung in der Rindenfunktion als Psyche er
scheint. Daraus ergibt sich die Kontinuitat von lebloser, belebter und 
psychischer Welt, nicht eine Gegentiberstellung von einer toten MasEe 
und der durch wesensfremde- Krafte belebten Organismen, und ebenso
wenig die objektive Trennung in eine unbewuBte und eine bewuBte Welt. 
Wie wenn aus dem unendlichen Wellenspiel des nachtlichen Meeres eine 
Schaum krone aufgeworfen wird, von innen phosphoreszierend - so 
vereinzelt und fltichtig, ob auch vom BewuBtsein durchleuchtet, hebt sich 
die Erscheinung der Menschenseele tiber den dunklen Unterstrom der 
Psychoide. 
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