
\:C. ===== :===~:;::;: :::;lll 
I , , 

\V. GE.L\lOND 

LEBEN UND 
AN PAS SUNG 

. 1 9 2 5 

i 
I 
i 

I , . 

I 

I ; 
I I i I 

· -- C · C . , ~ t~ I E D R I C II C 0 H E N I N B 0 N N ' 



RIEDRICH COHEN •) VERLAG 
I BONN"' AM HOF 30 

nberreicht Ihnen belfolgende Neuerschelnuns 
mit der Bltte urn baldlge Besprechung: 

,_L;1:.:lti.::lj,L3bs!l und A.n,,aEsu . 
................................................................................. A:. ................ ng .......... _ ................ . 

In: .. ~!l'.l .... .J.!Jr.7ant .... o:r .... Ind.ia ................................. . 

Wlr ersuchen urn Zuscndung von l Belesen en oblge 
Anschrlft. - Sollte elne Besprechuns nlcht erfolgen 

,· k6nnen. so bitten wlr urn Rnckgebe des Werkes 

r· 
Preis: Geheftet .............. ?e ......... / Gebunden ............ ~ .............. . . 



W. G E M 0 N D / L E B E N U N D A N P A S S U N G 



LEBEN 
I 

UND ANPASSUNG 
EINE STUDIE OBER 

DIE ONTOGENETISCHE REPRODUKTION 
UNO DAS »AKTIVE« ANPASSUNGSVERMOGEN 

DER LEBENDEN SUBSTANZ 

VON 

DR. WILH. GEMOND 
PROFESSOR FUR HYGIENE 

AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE AA'tHEN 

1 9 2 5 

VERLAG VON FRIEDRICH COHEN IN BONN 



Copyright by Friedrich Cohen in Bonn 1925 

Gedruckt bei Dietsch&. Bruckner A.•G. in Weimar 



I N H A L T S V E R Z E I C H N I s-

VORWORT .......................... , .. .. .. .. .• .. .. .. 7 
• 

ERSTER TElL 

OBER DAS WESEN DER ONTOGENETISCHEN REPRO" 

DUKTION UND PEN »MECHANISMUS« ~ES LEBENS 11 

Z WElTER TElL 

DAS WESEN DER ENGRAMME UND ERREGUNGS .. 

KOMPLEXE UND IHRE SYNTHESE AUS EINZELNEN 

KOMPONENTEN. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. 60 

DRlTTER TElL 

DER »MECHANISMUS« DER AKTIVEN ANPASSUNGS:= 

FAHIGKEIT DER ORGANISMEN UND IHRER SELBST .. 

ERHALTUNGSFAHIGKEIT .................... ~- ...... 102 

SACHREGISTER .. .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .• •• .. .. 157. 



VO RWORT 

Die vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung der Niederschrift' 
von Vortragen, die ich im Herbst 1922 in der naturwissenschaft:~~ 

lichen Gesellschaft in Aachen iiber das Gedachtnis der leb. S. und die 
Vererbung erworbener Eigenschaften gehalten habe. Dabei hatte ins:~~ 
besondere die Mnemelehre Semons, auf welche ich meine Vortrage 
griindete, das Interesse vieler Horer geweckt und gab AtilaB zu an" 
regenden Erorterungen. Aus diesen gewann ich den Antrieb, mich 
weiter mit dem Gegenstand zu befassen und nach und nach den lnhalt 
meiner Vortrage entsprechend zu erweitem und abzuandem. lmmerhin 
lag die Arbeit in der gegenwlirtigen Fassung Ende 1923 im wesent111 
lichen druckfertig vor und konnte nur ails auBeren Griinden bisher 
nicht der Offentlichkeit unterbreitet werden. 

Da die Gedankengange dieser Schrift sich vor all em auf die Arbeiten 
Semons stiitzen und auf ihnen weiterzubauen versuchen, fiihle ich das 
Bediirfnis, schon hier im Vorwort meine Stellungnahme zu denselben 
kurz zu umschreiben. Auch weiteren Kreisen ist wohl bekannt, wie um111 
stritten namentlich im Anfange die Lehren Semons waren, und daB 
sie neben begeisterter Zustimmung auch zu vielen MiBverstandnissen · 
und selbst vollig ablehnenden Urteilen Veranlassung gaben 1• Was 
1 Fiir das Verstandnis der vorliegenden Schrift kommen vor allem folgende Ar• 
beiten Semons in Betracht: 

1. Das Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften, Leipzig, 
1912. 

2. Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geo 
schehens, Leipzig, 1. Auflage 1904, 4. bis S. Auflage 1920. 

3. Diemnemischen EmpfindungeninihrerBeziehungzudenOriginal• 
empfindungen, Leipzig, 1919. 

4. BewuBtseinsvorgang und GehirnprozeB, eine Studie iiber die 
energetischen Korrelate der Empfindungen. Nach dem Tode des Verfas• 
sers herausgegeben von Otto Lubarsch, Wiesbaden, 1920. 

Da die vorliegende Schrift, wie ich schon anfiihrte, auf den Lehren Semons 
weiterbaut, setzt sie eigentlich eine gewisse Kenntnis derselben, insbesondere 
der •Mneme« voraus. Es wiirde den Umfang dieser Schrift aber allzu sehr be• 
Jastet haben, wenn ich den Leser, etwa an Hand eines · vorausgeschickten zu• 
sammenfassenden Referats, in die Mnemelehre einzufiihren versucht hattej dazu 
ist dieselbe vie} zu umfassend und weit ausholend. Immerhin glaube ich, daB 
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Lubarsch in seiner Einleitung zu dem hinterlassenen Werk Semons 
iiber: »BewuBtseinsvorgang und GehirnprozeB« schrieb,gilt im wesenb 
lichen auch heute noch, daB namlich ein Teil der Naturforscher der 
Mnemelehre Semons keine iiberwliltigende Bedeutung zuerkenne und 
in ihr nur eine sehr geistvolle und folgerichtige Analyse zahlreicher 
Lebensetscheinungeri sehe,die die Analogie zahlreicher Reproduktions~ 
vorglinge ··m.it: dem Gedachtnis im engeren Sinne dartue; daB dagegen 

· andere ihr eine geradezu revolutionierende Bedeutung zuschieben und 
Semons Ziel, die Wesensiibereinstimmung (Identitat) zwischen den 
Erscheinurigeit der Entwicklung, Vererbung, Anpassung, Regulation 

· und ·Regeneration, den meisten periodischen Erscheinungen im Tier~ 
tirid 'Pflanzeilreich und dem hoheren Gedachtnis zu erweisen, fiir er~ 
teicht halten.Ich-beschranke mich dar auf, hier einige weitere Autoren zu 
zitieten, die in derBeurteilung Semons di~ entgegengesetzteri Extreme 
darsteUen~ Der eine ist August Forel, der z. B. in seiner »Hygiene der 
Nerven und des Geistes«' (Stuttgart, 5. Auflage 1918) davon spricht, 
daB Semon·, von der genialen Idee Ewald Herings ausgehend, daB 
der Iristinkt sozusagen ein Artgedachtnis sei, den iiberzeugenden Be' 
weis geliefert .babe, daB es sich hier nicht um ·eine Analogie, sondem 
um· eine tiefere Identitat im organischen Geschehen handle. Weiter 
irlmmt erStellung zu den von Semon·neu aufgestellten Begriffen und 
fahtt fort: »Lichtvoll ist die einheitliche Durchfiihrung dieser Begriffe 

·in der Morphologie; Biologie und Physiologie durch Semon, groB~ 
artig sind die neuen Perspektiven, die daraus entstehen.« 

Z\l einem ganz entgegengesetzten Urteii gelangte Verworn in 
seiner: »Erregung -urid Llihmung« {Jena, 1914). Er nahm· vor allem 
AnstoB.daran, daB Semon das, was er als Mneme und Engramm be~ 
zeichnet babe,. nicht weiter analysiere, vor allem auch ausdriicklich 
darauf verzichte, · in -eine Erorterung dariiber einzutreten, in welcher 
Veranderung physikalischer und chemischer Art ein Engramm besteht. 
»Somit·l~t«," fahrt· Verworn fort, »durch die- neuen s·e'monschen 
Wortbildungen die phy~i"ologische Analyse de~bebnnten Tatsachen, 
die dam it bezeichnet werden, um keinen Schritt weiter gefordert worden 
usw.« Die Zeit, der groBe und gerechte Richter aller Dinge, hat dieses· 

ein naturwissenschaftlich vorgebildeter Leser auch ohne Kenntnis der Arbeiten 
.Sem~ns den Gedankengangen dieser Schrift folgen kann, und hoffe, so den 
einen oder anderen ~u einem eigenen. diesbeziiglichen Studium zu veranlassen. 



harte Urteil Verworns und ahnliche anderer Autoren 1 nicht bestatigt; 
heute, zehn Jahre nach der Niederschrift der abf.illigen Kritik Ver~_ 
worns,liegtSemons Hauptwerk, die Mneme, bereits in fiinfter A¥£, 
lage vor und die Zahl der Autoren aus den verschiedensten Wissens- · 
gebieten, welche die Arbeiten Semons zum Teil riihmend erwahnen 
und, was noch mehr heiBen will, offensichtlich von seinen Gedanken~ · 
gangen beeinHuBt sind, nimmt von Jahr zu Jahr zu. So sprach noch 
kiirzlich Bernhard Fischer in seiner Schrift: »Vitalismus und fatho11 
Iogie« (Berlin, 1924) von »Semons genialer Theorie der mne"' 
mise hen Erregungen « und betonte, daB sie geniigend Wege zeige, 
um die Aquifinalita.t, ZweckmaBigkeit und Dauerf.ihigkeit der Qrga .. 
nismen zu erklaren. 

Die angefiihrten Zitate werden geniigen, um auch denjenigen Lesem, 
welche den Streit der Meinungen iiber die Arbeiten Semons nicht 
verfolgt haben, ein Bild davon zu geben. Im iibrigen kann es natiirlich 
nicht meine Absicht sein, bier im Vorwort in eine eingehende Kritik 
und Antikritik all der gegen die Semonschen Lehren erhobenen Ein"' 
wande einzutreten. lch hoffe, daB der Leser, der diese Schrift aufmerk" 
sam durchsieht, sich selbst ein Bild von der Bedeutung der Mnemelehre 
usw. gestalten kann und auf Grund desselben zu eigener Stellungn~hme 
befahigt ist. Mir kam es im Rahmen dieser Schrift vor allem darauf an, 
durch eine weitere Entwicklung mancher Gedankengange Semons 
nicht nur naheliegenden Einwanden gegen seine Lehre und allerlei 
MiBverstandnissen entgegenzuarbeiten, sondem dariiber hinaus auch 
zu neuen Erkenntnissen und Einsichten in die Lebensprozesse zu ge"' 
Iangen und an einigen Beispielen zu zeigen, wie sie uns den Weiterweg 
bahnen konnen; ich hoffe, daB mir das innerhalb gewisser Grenzen ge"' 
lungen ist. lm iibrigen babe ich mir selbst die Grenzen in dieser Schrift 
mit Absicht moglichst eng gesteckt, um nicht von vornherein im Ober:~~ 
eifer auf falsche Pfade zu geraten. lch babe aber manche der Weiter" 
wege, die sich mir wahrend dieser Arbeit eroffneten, bereits betreten 
und mehr oder weniger weit verfolgt und behalte mir vor, dariiber in 
spateren Arbeiten zu berichten. 

' So gibt z. B. Lenz im Archiv fiir Rassen• und Gesellschaftsbiologie, 13. Bd., 
S. 214 anlaBlich einer Buchbesprechung folgendes Urteil ab: »Leider beein• 
trachtigt G. die Wirkung dieser klaren Darstellung durch ei~ Bekenntnis zu der 
phantastischen Mnemelehre Semons. 



Verlangt schlie8lich jemand von mir eine kurze und biindige Stel
lungnahme zu dem Lebenswerk Semons, so mOchte ich allerdings in 
Obereinstimmung mit manchen dervorgenanntenAutoren meine Ober" 
zeugung · dahin zusammenfassen, daS die Arbeiten Semons mit der 
Zeit sicherlich immer mehr den bedeutsamsten Forschungen auf dem 
Gebiete der theoretischen Biologie im weitesten Sinne zugerechnet 
werden diirften und in vielem geradezu einen Markstein in der Ent
wicklung der damit zu.sa.mmenhangenden WISSenscbaften bedeuten. 

· Aachen, im Mm 1924. 

Der Verfasser. 
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ERSTER TElL 

OBER DAS WESEN 
DER ONTOGENETISCHEN REPRODUKTION 
UND DEN »MECHANISMUS« DES LEBENS 

Zu den cbarakteristischsten und bedeutsamsten - weil fiir jede weill 
tere Eigenscbaft die Voraussetzung abgebenden - Fabigkeiten der 

lebenden Substanz und damit der Organismen gebort die Eigenscbaft 
der Reizbarkeit (Irritabilitat). Man verstebt darunter die Fabigkeit, 
infolge der Einwirkung eines Reizes in einen veranderten Zustand, den 
Erregungszustand, versetzt zu werden, dem wieder abgeanderte Ge• 
scbebnisse in der lebenden Substanz, die Erregungsvorgange, ent
sprecben. Da es nicbt meine Absicbt sein kann, an dieser Stelle die he• 
kannten Erscbeinungen der Reizpbysiologie einer emeuten Bebandlung 
ZU unterzieben, erinnere ich nur daran, daB die Rei z e sicb im an .. 
gemeinen als energetiscbe Einwirkungen von seiten der Umwelt, je · 
nacbdem aucb der lnnenwelt des Organismus darstellen, dem die der 
jeweiligen Betracbtung vorliegende lebende Substanz angebort. 

Es ist obne weiteres verstandlicb, daB die Gescbebnisse (Stoffwecb .. 
selvorgange usw.) in einem lebenden System, gleicbviel welcber Grad 
der Differenzierung und Spezialisierung in ibm bereits zur Ausbildung 
gelangt ist, von den inneren und auBeren Bedingungen des Systems -
die eben seine Le b ens bedingungen darstellen- abbangig sind. Bleiben 
dieselben einige Zeitlang vollig oder docb annabemd konstant, so wird 
sicb mit der Zeit ein gewisser Gleicbgewicbtszustand - ein ProzeB, 
gleichgew~cbt - berausbilden, den man aucb als einen Zustand einer, 
wenn aucb nur relativen Erregungslosigkeit bezeicbnen konnte. Dem" 
gegeniiber bewirkt jede Anderung der auBeren oder inneren Lebens• 
bedingungen, sofem sie wenigstens von geniigender Intensitat oder 
$cbnelligkeit des Auftretens ist, eine Anderung in den Strukturverbalt" 
nissen und davon abbangigen Gescbebnissen (Reaktionsweisen) der 
lebenden Substanz, die sicb demnacb aucb in einer Abanderung ibrer 
spezifiscben Lebensvorgange dokumentieren wird und das Wesen des 
Erregungszustandes und der in ibm sicb vollziebenden Erregungspro,. 
zesse darstellt. . 

11 



Wir verstehen demnach unter Erregung einen »energetischen«, 
d. h. mit Energie~ bezw. Stoffwechsel verbundenen Vorgang innerhalb 
der lebenden Substanz, der unter anderem auch dadurch charakterisiert 
ist, daB er von der erstergriffenen Reizstelle aus sukzessive zu ent
legeneren Teilen der lebenden Substanz fortschreitet und auf diese 
Weise vermittels der Erregungsleitung schlieBlich zu irgendwelchen 
Erfolgsorganen hingefiihrt wird, in denen er sich- eben als Erfolg 
der stattgehabten Reizwirkung- in irgendwelchen Re ak ti one n doku~ 
mentiert. Je nach der besonderen Ausgestaltung, mit anderen Worten 
der »spezifischen Struktur« dieser Erfolgsorgane, treten uns diese Rea~ 
tionen je nachdem als psychische, psychomotorische, motorische, pl~ 
stische und Stoffwechselreaktionen entgegen, woriiber an spaterer Stelle 
noch mehr zu sagen ware. Mit diesen vorlaufigen Feststellungen sollen 
die genannten Vorgange in der leb. S. 1 naturgemaB weder im einzelnen 
beschrieben, noch auch zu »erklaren« versucht werden, sondern zu~ 
nachst nur eine Verstandigung mit dem Leser iiber die hier benutzten 
Termini getroffen werden. 
- , Wenn sich unter dem EinfluB einer Reizeinwirkung ein Erregungs~ 
v~rgang in der leb. S. abgespieit hat, kehrt dieselbe im allgemeinen in 
den Zu.stand zuriick, in dem sie sich vor Einwirkung des betreffendeii 
Reizes. befunde_I). hat. Immerhin entspricht der Zustand nach Ablauf 
der Erregung, der sekundare »sogenannte Indifferenzzustand « (Semon) 
nicht·genau dem »primaren«, ~ie er vor Eintdtt der Erregung bestanden 
hat, sondem zeigt sich in bemerkenswerter Weise, wenn auch zunachst 
vielfach. kaum direkt nachweis bar, verandert. Auch hier begniige ich 
mich :vorlaufig mit der Feststellung, daB die leb. S. nach Ablauf einer 
Erregung eine Anderung ihrer Reaktionsfahigkeit in bezug auf den 
gleichen Reiz {im Faile spaterer wiederholter Einwirkung) aufweist, 
derart, daB der diesem Reiz entsprechende Erregungsvorgang und da~ 
mit auch die ihn schlieBlich dokumentierende Erfolgsreaktion alsdann 
Ieichter, -schneller, prompter,_auf geringfiigigere Anlasse, hin ( wie wir 
das hier der Kiirze halber .vorlaufig einmal so ausdriicken wollen) aus~ 
gelost werden kann, als bei der erstmaligen Einwirkung. Und zwar 
zeigt sich diese Anderung der :Reaktionsfahigkeit im allgemeinen um 
so ausgesprochener, je haufiger der gleiche · Reiz bereits vorher auf 
die leb. S. zur Einwirkung gelangt war. Insbesondere zeigt sich -
1 Im folgenden hediene ich mich dieser Abkiirzung statt »lebende Substanz«~ 
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Semons 1 zweiter »mnemischer Hauptsatz« ....,, daB nunmehr auch die 
blo6e partielle Wiederkehr derjenigen energetischen Gesamtsituation 
( als anderer Ausdruck fiir den zur Einwirkung gelangten R eizk om p 1 e !x. 
einschlie6lich des Zustandes der leb. S. beiril Reizeinfall), die ehedern · 
erstmalig den betreffenden Erregungsvorgang bezw, den betreffenden 
Erregungskomplex veranla6t hat, geniigt, um den gesamten Vorgang 
mit all seinen Folgen (Reaktionen) in der leb. S. hervorzurufen bezw, 
auszulosen, zu »ekphorieren«, wie Semon sagt. Als Beispiel diene 
folgendes aus der Sphare der psychischen Reaktionen: Das Bild, selbst 
der Geruch einer Rose, die ich ofters in einem Garten, etwa dem, in dem 
ich meine Kindheit verlebte, gesehen habe, ruft in mir nicht nur das 
Bild dieser Rose, sondem auch das des Gartens und zahlreicher, dami~ 
verkniipfter ( »assoziierter«) Kindheitserinnerungen wach; Die leb. S, 
ist also nach jedem Erlebnis, das durch sie hindurchgegangen ist, nicht · 
dieselbe wie vorher, sondem in einer Weise verandert, die sie befahigt. 
den gleichen Reizkomplex oder auch nur einzelne Komponenten des"' 
selben ein anderes Mal Ieichter, schneller und je nachdem mit einem 
viel ausgedehnteren Erregungskomplex zu beantworten, als das in einer 
von dem betreffev.den Erlebnis noch nicht beriihrten leb. S. den einzelnen 
Komponenten des betreffenden Reizkomplexes gegeniiber der Fall ge,; 
wesen ware. 

Fiir diese zuriickbleibende »Spur« eines stattgehabten Erregungsab" 
laufs- andere Autoren sprechen von Erlebnisresiduen, Erfahrungsriick, 
standen usw.- hat Semon bekanntlich den Terminus »Engramm« 
eingefiihrt. Diesem Begriff haftet demnach durchaus nichts Phantai 
stisches, Vitalistisches oder gar Mystisches an, wie einzelne voreilige 
Kritiker Semons behauptet haben. Derselbe bedeutet vielmehr niclits 
anderes, als eine durch Erregungsvorgange im Gefolge von Reizein" 
wirkungen hervorgebrachte Strukturveranderung der leb; S., die 
wir allerdings ihrem eigentlichen Wesen nach noch nicht kennen, einerlei, 
ob wir sie nun nach ihrer morphologischen, chemischen oder physika .. 
lischen Beschaffenheit zu deuten versuchen. Wir miissen uns deshalb 
einstweilen damit begniigen, sie nach ihren im Vorstehenden skizzierten 
Wirkungen zu definieren, ihr Vorhandensein aber als selbstverstand• 
lich voraussetzen. 

Wir formulieren demnach folgendermaBen ~ Das Wesen eines En .. 
• Richard Semon, die Mneme, 4. bis S. Auflage, 1920. 



gramms. also der na<:h einem Erregungsablauf in der leb. S. zuriiclu 
bleibenden Strukturveranderung besteht in einer gesteigerten Disposi" 
tion eben dieser »engraphisch veranderten« Substanz fiir den Ablauf 
der gleichen Erregung, die ehedem engraphierend gewirkt, d. h. die 
betreffende. dem Engramm zugrunde liegende Strukturveranderung er
zeugt bezw. hinterlassen hat. Das Engramm ist demnach eine Erregungs
disposition, eine Reaktionsbereitschaft fiir einen ganz bestimmten 
(spez.ifischen) Reiz bezw. Reizkomplex. Solange sich die leb. S. in bezug 
auf eben diese Reaktionsbereitschaft- infolge Fehlens geeigneter Reiz" 
einwirkungen- im ;lustand der Reizlosigkeit bezw. Erregungslosigkeit, 
also in einem relativen Ruhezustand befindet, entziehen sich demnach 
die betreffenden ihr dadur<:h verliehenen Fahigkeiten und »Eigen= 
schaften« vollig unserer Kenntnis. bleiben »latent«. Erst wenn dieser 
Erregungsdisposition, die man bei geniigenden, dem Saftestrom des 
Korpers entstammenden Energievorraten der betreffenden leb. S. auch 
als Entladungsbereitschaft bezw. Aktionsbereitschaft bezeichnen konnte, 
infolge entspre<:hender Auslosung (Ekphorie) durch die zugehorigen 
Reize Gelegenheit gegeben wird, »loszuschnellen«, sich zu manifestieren, 
wenn der betreffende bisher ledigli<:h virtuelle Erreg\lllgsvorgang nun 
tatsachlich ablauft, aus der ReaktionsbereitS<:haft ein wirkliches Rea= 
gieren, ein Verhalten, eine »Eigenschaft« resultiert, zeigt sich der bereits 
geS<:hilderte Unterschied eben dieses Verhaltens gegeniiber einer in 
bezug auf die gleichen Reizeinwirkungen engraphisch noch nicht be::~ 
einflufiten Substanz. Der als Folge der Engrammsetzung veranderten 
Reaktionsbereitscha.ft und Reaktions£ihigkeit der leb. S. entspricht im 
gegebenen Fall also auch eine veranderte Reaktionsweise und, da aile 
Eigenschaften der leb. S. sich in letzter Linie als Reaktionen auf irgend::~ 
welche Reize darstellen, auch eine veranderte »Eigenschaft«. 

Es ist nicht meine Absicht, im Rahmen dieser Arbeit eine tiefer 
gehende, meines Erachtens in mancher Hinsicht wohl mogliche Ana" 
lyse des Engrammbegriffes zu versuchen. Derselbe soli uns hier lediglich 
als eine zwar bedeutsame, im iibrigen aber, da die diesbeziiglichen Ver::~ 
haltnisse der leb. S. ohne weiteres nachweis bare Phanomene darstellen, 
von ihrer derzeitigen »Erklarbarkeit« vollig unabhangige Feststellung 
und Voraussetzung unserer weiteren Ableitungen dienen. Wir begniigen 
uns also einstweilen mit der sich uns geradezu als logisches Postulat 
aufdrangenden Konstatierung, dill das Wesen des Engramms mate" 
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rieller Art, also eine Strukturveranderung der leb. S. sein miisse, die 
in derselben nach »Abklingen« eines Erregungsvorganges als Erlebnis' 
residuum zuriickbleibt und sie fiir einen erneuten Ablauf eben dieses 
Erregungsvorganges disponierter macht. Auf dieser Fahigkeit, als Folge 
stattgehabter Reize engraphisch verandert zu werden, d. h. also in ihrem 
Strukturgefiige eine entsprechende - »angepaBte« - Abanderung zu 
erfahren, beruht letzten Endes das »Reproduktionsvermogen« 
nicht nur der lebenden organischen, sondem sinngemaB iibertragen 
auch der toten anorganischen Welt, also der Materie schlechtweg. Ich 
sage absichtlich Reproduktionsvermogen - schon Hering bediente 
sich iibrigens dieser allgemeineren Fassung des Gedachtnisbegriffes, 
was einige Autoren der letzten Zeit nicht zu wisseii. oder vergessen zu 
haben scheinen - und nicht »Gedachtnis«. Denn das, was wir im 
iiblichen engeren Sinne als Gedachtnis bezeichnen, stellt lediglich ein 
psychisches, in der Regel mit BewuBtseinsvorgangen verbundenes Ver:r 
mogen der nervosen Substanz dar und ist als solch~s nur ein kompli• 
zierter, ein »hoherer« Spezialfall des allgemeineren Reproduktions" 
vermogens jedweder leb. S.; wir diirfen uns also nicht verleiten lassen, 
auch dieses allgemeinere Vermogen mit dem Terminus Gedachtnis zu 
belegen; zum mindesten miissen wir denselben dann in viel weiterer 
Fassung als iiblich ist oder vollig in metaphorischem Sinne verwenden, 
ihn also jedes anthropomorphen oder gar psychischen Beiklanges 
entkleiden. Viele irrige oder ablehnende Beurteilungen der Arbeiten 
Semons iiber die mnemischen Fahigkeiten der leb. S. verdanken ihre 
Entstehung sicherlich dem Umstande, daB man ihn immer wieder auf 
das von ihm geradezu »perhorreszierte« Wort »Gedachtnis« festgenagelt 
hat und deshalb seinen Ausfiihrungen gegeniiber vielfach von vorn.. 
herein eine falsche Einstellung hatte. Erklarlich ist diese MiBdeutung 
wohl dadurch, daB dieArbeiten Semons auf dem Vortrage Herings: 
»Ober das Gedachtnis als eine allgemeine Funktion der organischen 
Materie« {Wien 1870) weiterbauten. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung noch ~inmal zu dem Er" 
regungsvorgang der leb. S. zuriick. Es erscheint uns heutzutage nahezu 
»selbstverstandlich«, daB sich in der leb. S. eine Kette von Energie' 
fortleitungs$ und Umwandlungsprozessen abspielt, wenn sie von.einem 
geeigneten Reiz getroffen wird. Immerhin ist es gut, sich dabei zu er• 
innem, daB man an der primar gereizten Stelle (dem Reizrezeptor) und 
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.auf den Wegen der Erregungsleitung in der Regel keinerlei Erregungs
wirkungen feststellen kann, zum. m.indesten nicht mit den einfacheren 
Hilfsmitteln der U ~tersuchung; solche Wirkungen s~hen wir erst in 
den oft weitentlegenen Erfolgsorganen auftreten, z. B.: eine Muskel$ 
zuckung bei .Reizung eiJier Hautstelle usw. Tausendfaltige Beobac~ 
tungen und allerlei Analogieschliisse auf Grund von Vorgangen in den 
anorganischen Naturkorpem haben uns aber gelehrt, da6 diese Phano$ 
mene nur dann einen ursachlichen Zusammenhang haben konnen, wenn 
sich von den primar gereizten Stellen (den Reizpforten) his zu den 
Stellen, wo die allein oder doch · unmittelbar wahmehmbare Reaktion 
auftritt (den Erfolisorganen), eine ununterbrochene Kette von ener$ 
getischen Vorgangen hinzieht, welche die Weiterleitung der ersten und 
unmittelbaren Reizwirkung iibemimmt. An mystische Femwirkungen 
im Organismus glauben wir nicht, ebensowenig an Leitungsvorgange 
rein physikalischer Natur, die zu dem Stoffwechselmechanismus etwa 
der fortleitenden 'Nervenfaser - bei den hoheren Formen der Reiz$ 
leitung - in keinerlei Beziehung standen. Aile bisherigen Erfahrungen 
haben uns vielmehr die Gewi6heit verschafft, da6, wenn iiberhaupt, 
erst red~t im lebenden Organism us alle Kausalitat Beriihrungskausalitat 
und alle Wirkung Nahwirkung ist und nur unmittelbar aneinander$ 
sto6ende Dinge aufeinander zu wirken vermogen (Kammerer 1), da6 
demnach der Erregungsvorgang und seine Weiterleitung, einerlei in 
welchen Teilen der leb. S. er auch vor sich gehen mag, in dem Ober$ 
greifen und Fortschreiten eines energetischen, d. h. mit Energie$ und 

· Stoffwechselvorgangen verbundenen Prozesses von Teilchen zu Teil$ 
chen bestehen mu6. Dieser Erregungs$ und Leitungsvorgang, der nach 
allem, was wir dariiber vermuten konnen, selbst die allerintimste Struk$ 
tur der Materie, also auch die molekulare und atomistische, in Mi~ 
leidenschaft zieht, ist aber, wie so viele andere lediglich erschlossene 
Vorgange in der Welt des submikroskopisch Kleinen und Kleinsten 
nicht direkt beobachtbar, besonders da es sich bier um lebende, d. h. 
in einem spezifischen und standig fortlaufenden Stoffwechsel begriffene 
»dynamische Systeme« handelt. Denn jeder Versuch, die den Erregungs$ 
vorgang _bedingenden Veranderungen in der intimsten Struktur selbst 
zur etwa mikroskopischen Sichtbarkeit zu bringen, wiirde vermutlich 
diese dynamischen Systeme alsbald zum Stillstand bringen und das, was 
~Paul Kammerer, das Gesetz: der Serie, 1919. 

16 



dann unserer Untersuchung vorlage, ware tote und nicht lebende Sub, 
stanz. Eben deshalb miissen wir uns im allgemeinen damit begniigen, als 
Ergebnis der Reizeinwirkungen und nac~folgenden Erregungsablaufe 
die bereits genannten Erfolgsreaktionen festzustellen, wie sie in den 
von der primaren Reizstelle oft weit entlegenen und mit ihr unter Um .. 
standen durch recht komplizierte Bahnen verbundenen Erfolgsorganen 
auftreten. 

Wie schon erwahnt wurde, konnen als solche Erfolgsreaktionen die 
allerverschiedenartigsten Phanomene auftreten, deren Einteilung in der 
folgenden prazisen Fassung sich auf Semon zuriickfiihrt: einmal die· 
subjektiven nur durch »Introspektion« wahrnehmbaren Emp6ndungs"'. 
gleich Bewufitseinsreaktionen, dann eine Reihe objektiv feststellbarer 
Reaktionen, die dadutch charakterisiert sind, daB d~r Organismus die 
betreffenden Reizeinwirkungen mit einer den Sinnen des Beobachters 
meist direkt zuganglichen Veranderung seines Verhaltens beantwortet. 
Diese Reaktionen konnen auf den verschiedensten Gebieten physio111 
logischen Geschehens liegen, z. B. in einer Muskelkontraktion oder 
sonstigen Bewegungsvorgangen innerhalb eines noch nicht so spezifisch 
differenzierten Plasmas bestehen {motorische Reaktionen) oder Stoff, 
wechselvorgange darstellen, z. B. chemische U msetzungen innerhalb der 
leb. S., Bildung von Sekreten oder Exkreten (Stoffwechselreaktionen). 
oder auch Wachstums"' und auf ihnen beruhende Entwicklungs;r und 
Regenerationsphanomene sein {plastische Reaktionen). In diesemhetero"' 
genen Gemisch gibt es nach Semon nur ein einigendes Moment; es ist 
das, worauf wir aus all diesen verschiedenen Arten von Reaktionen 
schlieBen: der Vorgang der Erregung in der reizbaren Substanz. Und 
es liegt offenbar nicht die geringste Veranlassung vor, die Erregungs"' 
vorgange, die sich vorwiegend oder ausschlieBlich in psychischen Reak .. 
tionen manifestieren, nach der physikalisch;rchemischen. oder mikro"' 
chemischen Seite hin anders zu beurteilen, als die in motorischen, 
plastischen oder Stoffwechselreaktionen sich auBernden. 

Wenn wir die Erregung als einen energetischen, d. h. also mit Stoff,. 
und Energiewechsel verbundenen Vorgang in der leb. S. auffassen, 
tritt von selbst die Frage auf, wie sich nun dieser Vorgang, bezw. der 
Zustand, in dem sich die leb. S. wahrend desselben befindet, also der 
so zu nennende Erregungszustand zu dem Zustand der Erregungslosig" 
keit oder Ruhe verhalt und wie sich dementsprechend .auch das. Ver' 

2 Gem iiod, Leben uod Aopassuog 17 



haltnis des Reiz- bezw. Erregungsstoffwechsels zum soge
nannten Ruhestoffwechsel gestaltet? Im strengen Sinn des Wortes 
gibt es in der leb. S. natiirlich weder einen Zustand der Ruhe noch 
einen Ruhestoffwechsel. Denn es gibt kein Gewebe im lebenden Orga~ 
nismus, das auch nur einige Zeitmomente unter genau den gleichen 
Reiz~, Arbeits~ und Entwicklungsbedingungen stande. Gleichwohl kann 
man unter gewissen Einschrankungen mit Verworn1 von einem Zu~ 
stand zwar nicht absoluter, aber doch immerhin relativer Erregungs• 
losigkeit sprechen und demnach auch von einem Ruhestoffwechsel, nur 
darf man diese Begriffe nicht auf zu kurze Zeitraume und zu kleine 
Raumverhaltnisse im Organismus anwenden. Vermeidet man das, so 
ergeben die fortdauernden lokalen und temporaren Reizwirkungen einen 
Mittelwert, der sic:;h zwar aus zahlreichen kleinen und unterschwelligen 
Reizwirkungen zusaminensetzt, den man aber im Vergleich zu anderen 
lebhafteren Erregungsvorgangen immerhin als Ruhestoffwechsel he~ 
zeichnen kann. 

Zu diesen fortdauemden Reizwirkungen gehoren z. B. alle die der 
inneren erregungsenergetischen Situation des Organism us entstammen• 
den, wie sie mit der gegenseitigen lagebeziehung der verschiedenen 
Gewebe und Gewebsteile und dem Druck, den sie dadurch aufeinander 
ausiiben, zusammenhangen, also die sogenannten Positionsreize der 
Entwicklungsmechaniker, Rouxs' sogenannte » N achb arschafts• 
wirkungen« und die dadurch bewirkten topogenen Erregungen 
Semons; des weiteren die Einwirkungen des Nahrmediums, das alle 
Gewebsteile durchspiilt, die chemische Wirkung der fortdauernd pro• 
duzierten Enzyme, Hormone usw. All diese an sich schwachen Reize 
haben durch die Konstanz ihrer Einwirkung eine Anpassung des he• 
treffenden lebenden Systems an sie zur Folge, sie gehoren zu den lebens• 
bedingungen, mit denen sich dasselbe »auseinandergesetzt« hat und 
unter deren standiger, wenn auch allmahlich sich abandernder Beein• 
flussung (infolge entsprechender Engrammsetzung, d. h. also Struktur• 
veranderung) es herangewachsen ist, hezw. sich entwickelt hat; infolge 
eben dieser Anpassung gestatten sie auch die weitere Existenz des 
lebensvorgangs in dieser durch die dauemde und spezifische Reizein• 
wirkung gekennzeichneten Form. Demnach ist auch der Ruhestoff,. 
wechsel ein Reizstoffwechsel bezw. Erregungsstoffwechsel, aber ein 
1 Verworn, Erregung und Lahmung, 1914. 



Reizstoffwechsel, der charakterisiert ist durch ein dauernd bestehendes 
»Stoffwechselgleichgewicht« ohne starkere, vom Mittelwert sich allzu, 
weit entfernende Ausschlage. I 

Hier miissen wir einen Augenblick verweilen und die gewonnenen 
Einsichten zu vertiefen suchen. Die eben genannten »Positionsreize« 
sind offenbar diejenigen, auf die sich die von Semon urspriinglich so 
genannten morphogenen, dann spater1 mit Recht in topogene 
umgetauften Erregungen zuriickfiihren; topogene deshalb, weil sie die 
Folge der Besonderheit der jeweiligen Lageverhaltnisse im Organism us, 
also der sich dar a us ergebenden nachbarlichen Beziehungen der Gewebe 
sind. Auf Grund derselben ist »jede Zelle mit einer ihrer Lage und 
Eigenart entsprechenden Eigennote im Gesamtakkord der jeweiligen 
Erregungen (des simultanen Erregungskomplexes) des Individuums 
vertreten« (Semon), fiir die Lotze schon 1852 die Bezeichnung Lokal
zeichen vorgeschlagen hat. Diese topogenen Erregungen dokumentieren 
sich uns in der Regel nicht durch irgendwelche, wenn auch noch so 
schwachen Empfindungen bezw. Bewufitseinsreaktionen, beeinflussen 
und regulieren vielmehr in den ihnen entsprechenden plastischen Reak:. 
tionen die Entwicklungs~ und Wachstumsprozesse der betreffenden 
Gewebsteile und werden dadurch neben den spater noch genauer zu 
definierenden inneren und auGeren Entwicklungsfaktoren fiir die mor:o 
phologischen Zustande der Gewebe in jedem Zeitmoment der Onto .. 
genese mit ursachlich. Denn sie liefern die auslosenden Momente (ek" 
phorischen Anlasse) fiir die dem jeweils erreichten Entwicklungsstadium 
der Gewebe, bezw. den dann erreichten Strukturverhaltnissen ent" 
sprechenden Reaktionsbereitschaften gleich Erregungsdispositionen, 
gleich Engrammen, eine Identifizierung, die wir im Hinblick auf die 
gerade in Rede stehenden Verhaltnisse allerdings spater noch eingehend 
begriinden miissen. 

Gerade deshalb spielen die Positionsreize, topogenen Erregungen 
und zugehorigen plastischen Reaktionen auch eine ausschlaggebende 
Rolle bei den Regenerations~ und Restitutionsprozessen der Organis" 
men. Denn auch all diese Phanomene sind ihrer Natur nach plastische 
Reaktionen, d. h. stoff~ und formbildende. Allerdings halten sich im 
Gegensatz zu diesen Regenerationsprozessen bei den normalen Wachs• 
tumsverhaltnissen des ausgewachsenen Organism~s die Neubildungen, 
1 Semon, BewuBtseinsvorgang und GehirnprozeB, 1920. 
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die Aufbauprozesse im allgemeinen im Rahmen der Riickbildungen, 
der Abbauprozesse. Daher scheint auch in dieser Beziehung- kurze 
lntervalle ins Auge gefaBt - ein Gleichgewichts~ bezw. Ruhezustand 
zu bestehen; in Wahrheit ist aber die zeitliche Folge der so entstehenden 
und einander ablosenden morphologischen Zustande streng an die 
Marschroute gebunden, wie sie durch die ontogenetische Entwicklung, 
die nach der biogenetischen Rekapitulationsregel eine abgekiirzte 
Wiederholung der phylogenetischen Entwicklung darstellt, vorgeschrie~ 
ben wird. So aufgefaBt stellt das Leben jedes einzelnen Individuums 
nach der morphologischen Seite (I) hin im Rahmen seines Stammes also 
lediglich eine Wiederholung, einen ReproduktionsprozeB dar, wenn 
auch mit entsprechenden Abanderungen. Verfolgt man also die .Ent~ 
wicklungsreihe irgend einer Organismenart nach riickwarts, so stellt sie 
ein kontinuierliches Geschehen dar, das zeitlich und raumlich in Phasen 
verlauft. J eder Zeitphase entspricht dabei als raumliche Phase ein neues 
Individuum.Jedes Einzelleben ist in dieser Auffassung also nur eine 
weitere Individualitatsphase, die ontogenetische Reproduktion 
eines Geschehens, das nach der morphologischen Seite und zum Teil 
auch nach der davon abhangigen funktionellen Seite hin in der Ver~ 
gangenheit schon auBerordentlich oft in gleicher oder nahezu gleicher 
Weise abgelaufen ist und demnach in Etappen verlauft. Von einem ent~ 
legeneren Stmdpunkte betrachtet, verschwinden die Trennungsstriche 
zwischen den einzelnen Etappen aber immer mehr im Rahmen der konti~ 
nuierlichen phylogenetischen Entwicklung. In diesem Zusammenhange 
werden wir demnach auch die treibenden Krafte fur die ontogenetische 
EntWicklung und ihre von vornherein festgelegte Marschroute, mit 
anderen Worten die »prosp~ktive Bedeutung« und die »prospeb 
tiven Potenzen« (Driesch), die dem gesamten Organismus und 
innerhalb desselben jedem einzelnen Teil desselben zukommen, zu 
suchen haben. 

Versuchen wir einen Einblick in diese Zusammenhange zu gewinnen, 
so gehen wir am einfachsten von der Oberlegung aus, daB injeder der 
zahlreichen Individualitatsphasen der gesamten Entwicklung die leb. S. 
in jedem Zeitmoment wie an jeder Stelle unter der Einwirkung ganz 
bestimmter. Positionsreize von seiten der an sie angrenzenden Gewebs~ 
teilchen gestanden hat und steht, die wiederum von deren jeweiliger 
Gestaltung, also deren his dahin erreichtem Entwicklungsstadium ab~ 
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hangig sind; und weiter, daB eine gleiche oder doch nahezu 
gleiche diesbeziigliche reiz~ und erregungsenergetiscee 
Situation fiir jedes Gewebsteilchen im Laufe jeder einzelnen lndi" 
vidualitatsphase der gleichen phylogenetischen Entwicklungsreihe an 
gleicher Stelle und zu gleicher Zeit - gleiches Entwicklungstempo und 
asexuelle bezw. eingeschlechtliche Vermehrung der Kiirze halber ein" 
mal vorausgesetzt - jedesmal einmal, aber auch nur dies eine 
Mal wieder auftritt (»wiederkehrt«), um dann im weiteren Spiel der 
ontogenetischen Reproduktion von der nachsten morphologischen und 
erregungsenergetischen Situation, fiir welche die gleichen Aussagen zu 
machen waren, abgelost zu werden. 

Diesen Positionsreizen und der durch sie bedingten, bezw. sie in 
sich einschlieBenden erregungsenergetischen Situation entspricht dann 
jeweils ein ganz bestimmter Erregungsvorgang der leb. S., der eben 
dieser Entstehung nach, wie oben schon erwahnt wurde, als topogener 
zu bezeicqnen ist. Genauer gesagt handelt es sich dabei aber- wie wir 
hier ein fiir allemal feststellen wollen - nicht um eine einzelne Er"' 
regung, sondern als Folge der in groBer Zahl und von allen Seiten auf~ 
tretenden Positionsreize um eben so zahlreiche Einzelerregungen, die 
sich dann allerdings - was man sich etwa unter dem Bilde der unge~ 
storten Existenz und Superposition von Schwingungen und den darauf 
beruhenden Gesetzen der Interferenz vorstellen kann - .zu einem ein" 
heitlichen Erregungsk om p 1 ex vereinigen diirften. J edes noch so kleine, 
aber in sich selbstandige Gewebsteilchen im Organismus steht also an 
jeder Stelle und zu jeder Zeit des Lebensablaufs unter der ganz be .. 
stimmten, vom jeweilig erreichten Entwicklungsstadium abhangigen 
Einwirkung eines Reizkomplexes, der sich wieder aus einzelnen der 
Kategorie der Positionsreize zugehorigen Reizen zusammensetzt, und 
der weiteren, davon abhangigen Einwirkung eines Erregun'gskoin~ 
plexes, der sich in analoger Weise a us einzelnen topogenen Erregungen 
konstituiert hat und deren »energetische Resultante« darstellt. 

Hieraus ergibt sich, daB schon allein wegen dieser durch die Lage .. 
beziehungenjedes Gewebsteilchen zu seinen' Nachbarteilchen und die 
dabei auftretenden erregungsenergetischen Gesamtsituationen bedingten 
topogenen Erregungen ein sich von seinem Anfangsstadium zu seinem 
Endstadiumkontinuierlich weiterentwickelnder Organism us in all seinen 
Teilen in einem fortgesetzten Erregungszustand begriffe'n sein muB und 
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es eben deshalb fiir ihn und seine Teile keinen absoluten Ruhezustand 
bezw. Ruhestoffwechsel- was iibrigens auch eine contradictio in ad
jecto bedeuten wiirde - geben kann. Daraus ergeben sich dann allerlei 
Folgerungen. Es ist von vornherein selbstverstandlich, daB diese Er
regungsvorgange, wie sie unausgesetzt und in streng gesetzmaBiger 
Folge die leb. S. durchzittern, nicht einfach ergebnislos, also gleich~ 
sam bedeutungslos und »zwecklos« verlaufen werden, sondem sich, 
dem vorher skizzierten Wesen der Erregungsvorgange entsprechend, 
in irgendwelchen Reaktionen manifestieren, die in diesem Faile eben 
plastisch er Art, d. h. gewebsbildende bezw. gewebsverandemde, mit 
anderen Worten Wachstums~ und f.ntwicklungsreaktionen sein miissen. 
Und ebenso selbstverstandlich erscheint es uns, daB diese Reaktionen 
plastischer Art in einem lebenden, seiner U mwelt angepaBten und auch 
in sich den Stempel vollendeter »Harmonie des Ganzen und seiner 
Teile« aufweisenden Organismus nicht einfach irgendwelche zufalligen 
und regellosen, also an sich »wahrscheinlicheren« sein konnen, sondem 
ganz bestimmte, ini jeweiligen Augenblick in Hinsicht auf die genannte 
Harmonie gerade erforderte, also an sich hochst »unwahrscheinliche« 
Reaktionen sein miissen. Diese bedeuten in ihrer Gesamtheit dann je~ 
weils eine beliebig klein zu wahlende weitere Etappe im Wachstums~ 
und EntwicklungsprozeB des Organismus. Man konnte sie demnach 
auch als Entwicklungsdifferentiale bezeichnen, deren Integration 
iiber einen langeren Zeitraum eben dem Unterschied im morpho~ 
logischen Verhalten des Organismus oder der ins Auge gefaBten Ge~ 
websteile zu Beginn und zu Ende dieses Zeitraumes entspricht. 

Diese Ordnung der Dinge ist den Wachstumsverhaltnissen des 
Organismus und der in ibm in jedem Zeitmoment entstehenden Har~ 
monie des Ganzen und seiner Teile ohne wei teres zu entnehmen, wenn 
sie damit auch Ieider noch nicht erklart und auf die vorstehend ange~ 
fiihrten Kausalzusammenhange zuriickgefiihrt ist. Nehmen wir nun 
das, worauf wir bier hinauswollen, einmal als gegeben an, so wiirden 
sich die Verhaltnisse derart darstellen, daB im ganzen Verlauf der Onto~ 
genese die Positionsreize Jedweden morphologischen Stadiums, welches 
naturgemafi eine ganz bestimmte und nur gerade diesem Durchgangs~ 
gleich Entwicklungsstadium entsprechende Struktur aufweist, jeweils 
in jedem noch so kleinen Gewebsteilchen Erregungsvorgange auslosen, 
die einmal von ihrer eigenen (der Positionsreize) Beschaffenheit ab~ 
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hangig sind und anderseits von der Besonderheit der gerade vorliegen"' 
den und von ihnen betroffenen Gewebsstrukturen, also »spezifischer« 
Natur sind. Und weiter wiirde sich ergeben, daB diese spezifisch:en 
und in ununterbrochener Folge sich aneinander reihenden Erregungs"' 
vorgange sich jeweils gerade in denjenigen plastischen Reaktionen 
manifestieren miissen, welche das nachste Stadium der ontogerietischen 
Reproduktion, also das nachste Entwicklungsdifferential herbeifiihren. 
Es fragt sich nur - und das ist hier der springende Punkt -, inwiefern . 
und weshalb diese in jedem Zeitmoment auftretenden und einander 
kontinuierlich ablosenden plastischen Reaktionen gerade solche sind, 
daB sie, als Entwicklungsdifferentiale aufgefaBt, bei ihrer Integration 
iiber langere Zeitraume die einzelnen Entwicklungsstufen eines »zweck ... 
maBig«- ja nicht teleologisch zu verstehenl- gestalteten, d. h. seiner 
AuBenwelt und Innenwelt voll »angepaBten« und eben deshalb eine 
his ins Kleinste gehende vollendete Harmonie des Ganzen und. der 
Teile aufweisenden Organismus ergeben? Und es fragt sich weiter, 
warum ein in dieser Weise wachsender Organismus auBerdem in so 
ausgesprochenem MaBe den besonderen Artcharakter und je nachdem 
auch die charakteristischen Rassenmerkmale bewahrt, also mit seinen 
Vorfahren auch in den noch kommenden Zeitraumen der Ontogenese 
eine so weitgehende und trotz aller individuellen Verschiedenheiten 
den jeweiligen » Typ«, also den aller zufalligen Variationen entkleideten 
Mittel wert verkorpemde Ahnlichkeit aufweist? An sich, wenn wir also 

. den betreffenden Organism us einmal allein fur sich und aus dem phylo"' 
genetischen Zusammenhange herausgelost betrachten wiirden, miiBte -
uns eine derartige »prospektive Bedeutung« und »prospektive Potenz« 
der in Rede stehenden plastischen, mit den Entwicklungsvorgangen 
identischen Reaktionen geradezu unbegreiflich erscheinen. 

Verstandlich werden uns diese sonst ans Wunderbare grenzenden 
Vorgange nur auf Grund der Oberlegung, daB jeder Organism us, einer"' 
lei, welcher Kategorie von Lebewesen er auch angehort, lediglich ein 
Glied in einer unendlich langen Kette von Generationen darstellt und 
seine ontogenetische Entwicklung innerhalb dieser phylogenetischen 
Reihe nur eine weitere Individualitatsphase bedeutet. Daraus folgt 
weiter, wie auch oben schon hervorgehoben wurde, daB es sich bei 
den Wachstums"' und Entwicklungsphanomenjeder Onto genese in allen, 
auch den kleinsten Teilen- zunachst wenigstens und unter »normalen« 
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Verhaltnissen - um Reproduktionsphanomene. handelt, die emeuerte 
Ableierung gleichsam eines Mechanism us, der in ahnlicher Weise schon 
zahllose Male abgelaufen ist; und weiter, da diese ontogenetische Re' 
produktion immer wieder von der gleichen oder doch nahezu gleichen 
Ausgangsstruktur - dem Keimplasma, das nach einem Ausdruck R u
zickas1 die morphochemische Artkonstitution darstellt - ausgeht, 
daB die einzelnen, im Verlauf derselben auftretenden, bezw. sich konti
nuierlich folgenden morphologischen Stadien in jedem auch dem 
kleinsten Gewebsteilchen den entsprechenden der vorausgegangenen 
.Ontogenesen gleich oder doch nahezu gleich sein miissen. Einige nahe
liegende, durch die Einwirkung der au6eren Bedingungen auf die onto
genetische Entwicklung zustande kommende Einschrankungen dieses 
zunachst nur die inneren Entwicklungsbedingungen beriicksichtigenden 
Satzes werde ich im Folgenden noch beriihren. 

Die »prospektiven Tendenzen« Drieschs, die unwillkiirlich den 
Gedanken zielstrebender Kra&e nahelegen und damit einer uferlosen 
Teleologie die Bahn frei machen wiirden, sind nach obigem in Wahr
heit. vielmehr »retrospektive«, weil das den Endpunkt oder Hohepunkt 
der ontogenetischen Entwicklung bedeutende Stadium oder »Ziel«, dem 
sie zuzustreben scheinen, sich vollig oder doch nahezu vollig mit dem 
deckt, wie es in den vorausgegangenen Ontogenesen schon so oftim ent
sprechenden Lebensabschnitt bezw. Zeitpunkt erreicht wurde. Und die 
»prospektiven Potenzen«,diejedesmal wieder zu dem- jede einzelne 
Ontogenese fiir. sich betrachtet - tatsachlich zukiinftigen Zustand und 
Ziel hinzutreiben scheinen, fiihren sich in gleicher Weise auf die vor~ 
ausgegangenen Ontogenesen zuriick, sind weiter nichts, als der Aus' 
druck der Strukturbesonderheiten und in ihnen ruhenden Reaktions~ 
fahigkeiten, welche die betreffende leb. S. und damit ihre morpho~ 
chemische Artkonstitution - also auch das Keimplasma - in der 
Iangen vorausgegangenen Phylogenese erworben haben. Sie sind, wie 
fiir jeden, der sich in unseren Engrammbegriff und seine Konsequenzen 
einigerma6en hineingedacht hat, ohne wei teres einleuchtend sein wird, 
identisch mit den dort erworbenen Engrammen und Engrammsukzes~ 
sionen, deren Spiel und sukzessive Ekphorie das Wesen der onto, 
genetischen Reproduktion und des Lebensmechanismus ausmacht. Da, 
durch stellen sie auch jede weitere Individualitatsphase des fortlaufen, 
·• Vladislav Ruzicka, Restitution und Vererbung, Berlin 1919. 
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den phylo~enetischen .Geschehens unter den EinfluB und die Kontrolle 
der be~eits abgelaufenen Phasen und ordnen sie den Erfahrungsriick
standen, d. h. den hinterlassenen Strukturbesonderheiten der clarita, 
ligen Geschehnisse und Erlebnisse unter, sind also in Wahrheit riick' 
schauender und der Vergangenheit entstammender Art, wenn sie da.
durch auch dem zukiinftigen, aber im wesentlichen doch immer wieder 
reproduzierenden Geschehen iin Organismus die Bahnen und an .. 

· scheinenden »Ziele« vorschreiben. 1st dann in einer Ontogenese aber' 
mals dies Ziel erreicht, so steht es uns allerdings frei, die Kette der Ge
schehnisse, wie sie sich in dem betreffenden Individuum entwickelt 
haben, gleichsam von ihrem En de her und in Beziehung zu diesem 
Ende zu iiberschauen, die Beziehungen jedes gewordenen Teils zum 
fertigen Organismus zu priifen und die Rhythmen und Harm~nh:n, 
urn mit Driesch zu reden, nachzuempfinden, mit denen sich jedes 
Einzelgeschehen dem Ganzen und in seinen von uns so aufgefaBten 
»prospektiven Potenzen« dem den Ausgangspunkt unserer riick .. 
schauenden Betrachtung bildenden Endziel einordnet. Aber es ist klar, 
daB eine derartige Betrachtungsweise nicht eigentlich eine »teleolo" 
gische« ist - also eine solche, welche die Erscheinungen nicht in Hin" 
sicht ~uf Ursachen, sondern auf das zu erreichende, gleichsam be, 
absichtigte Ziel hin zu erklaren versucht- und demnach auch keinen 
Erklarungswert fiir sich beanspruchen kann, sondern lediglich eine 
»Betrachtungsweise« im engeren Sinn des Wortes darstellt, die 
keinerlei Ursachennachweis beabsichtigt. Wir kleiden vielmehr das 
Ergebnis unserer riickschauenden Betrachtung lediglich- wenn auch 
unausgesprochen - in die Form eines Gleichnisses, beurteilen die Vor .. 
gange so, »als ob« eine das Ende voraussehende Intelligenz die Pro" 
zesse der Ontogenese dem lebensfahigen Ganzen angepaBt und ein .. 
geordnet hatte und beabsichtigen damit, zunachst wenigstens, keine 
weiteren Erklarungsversuche. 

Nun findet iiber den Rahmen der lediglich reproduzierenden onto .. 
genetischen Entwicklung hinaus unter U mstanden noch eine ganz all.s 
mahliche phylogenetische Weiter" und Hoherentwicklung statt, bei der 
die Integration der Entwicklungsdifferentiale - als welche hier die 
kleinen, wahrend der' verschiedenen Einzelleben erworbenen und der. 
morphochemischen Artkonstitution, also auch den Keimzellen als Art' 
zellen sich mitteilenden Abanderungen gegeniiber den· entsprechenden 
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Eigenschaften der Vorfahren aufzufassen sind - uber eine langere Reihe 
von Generationen den Unterschied zwischen den typischen A.rt
eigenschaften des ersten und des letzten Gliedes dieser Reihe ergibt, 
also dem entspricht, was uns im Lauf der Zeiten als Artenwandel 
gegenubertritt. Und es ist klar, daB auch die »Potenzen« fur dieses Ent• 
wicklungsgeschehen in der jedesmaligen Ausgangsstruktur der ein• 
zelnen Ontogenesen mit enthalten sein mussen; und weiter waren sie, 
weil die betreffenden, entsprechend abgeanderten, bezw. »hoher« ent• 
wickelten Endstadien in den vorhergehenden Generationen noch nicht 
ganz in dem U mfange erreicht worden waren, diesmal und in bezug auf 
den letzterwahnten Punkt tatsachlich prospektive und sich anscheinend 
nicht aus der Vergangenheit ableitende Potenzen. Aber bier spielen 
besondere Verhaltnisse mit, die sich ei~erseits auf die Fahigkeit der 
leb. S., sich innerhalb gewisser Grenzen auf Grund »funktioneller« 
Erregungen der U mwelt anzupassen, zuruckfuhren lassen und anderer• 
seits auch dem Umstande zuzuschreiben sind, daB sich mit der auf diese 
Weise allmahlich bewirkten Weiter• und Hoherdifferenzierung der 
leb: S. ganz von selbst auch die Hoherentwicklung eben dieser An• 
passungsfahigkeit, damit dann aber auch der Reaktionsfahigkeiten und 
Eigenschaften der leb. S. uberhaupt ergibt. Aber es liegt nicht in ii:ieiner 
~bsicht, die bier atiftauchenden Probleme im Rahmen dieser Schrift 
eingehender zu erortern, wenn ich auch im folgenden noch einige Male 
auf dieselben zuruckkommen muB. 

Ebenso, wie nun die jeweiligen morphologischen Stadien, die an 
· korrespondierenden Punkten der einander folgenden Individualitats• 

phasen im ganzen und im einzelnen auftreten, einander vollig oder 
nahezu gleich sein mussen, trifft das nun auch fur die ihnen zuge• 
ordneten Positionsreize, die von ihnen bewirkten Erregungsablaufe 
und die plastischen Reaktionen zu, in denen sie sich manifestieren. 
Diese »plastischen Reaktionen« sind aber nur ein anderer Audruck 
fur die das nachste Entwicklungsstadium (morphologische Stadium) 
herbeifuhrenden Wachstumsprozesse; und es durfte ersichtlich sein, daB 
die dabei auftretenden Anderungen der Struktur, durch welche sich 
jeweilig das nachste morphologische Stadium vom vorangehenden 
unterscheidet, sich mit unseren obengenannten (ontogenetischen) Ent• 
wicklungsdifferentialen decken. Um MiBverstandnisse zu vermeiden, 
mochte ich bier ausdrucklich hervorheben, daB nach dem eben Gesagten 
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also nicht jedes nachfolgende morphologische Stadium in seiner Ge
sa m thei t mit all seinen Struktureigentiimlichkeiten und Eigenschaften 
dem Begriffe unseres Entwicklungsdifferentials entspricht, sondern daB 
damit lediglich die unterscheidenden, demnachneuhinzukommen
den Strukturbesonderheiten und mit ihnen zusammenhangenden Ress 
aktionsfahigkeiten gemeint sein konnen. 

Wer sich in die vorstehend erorterten Zusammenhange und Kausal .. 
verkniipfungen einigermaBen hineingedacht und anderseits den Begriff 
des Engramms in unserem, bezw. Semonschen Sinne als einer im Gess 
folge eines Erregungsablaufs zuriickbleibenden, bezw. von ihm bewirk" 
ten Strukturveranderung - mit erhohter Reaktionsbereitschaft fiir den 
gleichen Erregungsablauf im Wiederholungsfalle - richtig erfaBt hat, 
wird sich der Einsicht nicht verschlieBen konnen, daB die oben ge" 
nannten und als Strukturabanderungen gekennzeichneten Entwic:k
lungsdifferentiale, wie sie die untersc:heidenden Momente der auf,. 
einanderfolgenden morphologischen Zustande darstellen und im Laufe 
der ontogenetisc:hen Reproduktion gleichfalls kontinuierlich einander 
folgen, identisch sind mit den als Residuen der topogenen 
Erregungen zuriic:kbleibenden und daher ebenfalls eine 
kontinuierliche Sukzession bildenden Engrammen und En
grammko""niplexen. Denn diese bedeuten nach unserer Definition 
weiter nichts als eine im Lauf der Ontogenese in ihren einzelnen Glie" 
dern sukzessiv assoziierte Kette von Strukturveranderungen, die damit 
jeweils zum unterscheidenden Merkmal der einander folgenden Struktur" 
zustande bezw. morphologischen Zustande im Organism us werden. Bei 
ihrer Integration iiber langere Zeitraume der ontogenetischen Entwick
lung summieren sich diese - an sich und iiber kleine Zeitraume be
trachtet - kleinsten Strukturveranderungen zu den nunmehr auch ohne 
weiteres wahmehmbaren Unterschieden von Gestalt und Form der 
einzelnen Organe und Gewebsteile, wie sie sukzessive im Lauf der 
Ontogenese auftreten und damit das Wesen der derselben zugrunde 
liegenden Wachstumsprozesse ausmachen. Diese Wachstumsprozesse 
sind aber identisch mit unseren oben so genannten plastischen Reakss 
tionen, welche als Ergebnis der topogenen Erregungen - die wieder 
von unseren oben sogenannten Positionsreizen bewirkt werden - an 
jeder Stelle und in jedem Augenblick der ontogenetischen Reproduktion 
zur Auslosung gelangen. 

27 



Wir konnen die bisherigen Ergebnisse unserer Betrachtung dem
nach in folgender Weise zusammenfassen. Im Laufe der gleichen phylo .. 
genetischen Entwicklung treten an zeitlich und raumlich korrespon" 
dierenden Punkten der einzelnen, einander folgenden Individualitats
phasen in den jeweiligen ebenfalls miteinander korrespondierenden 
Gewebsstrukturen immer wieder die gleichen Positionsreize auf, losen 
immer wieder die gleichen Erregungsabl.iufe aus und haben demnach 
auch die Setzung gleichgearteter Engramme, also entsprechender, die 
Reaktionsf.ihigkeit im mehrfach g~nannten Sinne abandemder Struktur
veranderungen zur Folge. Es ist mehr wie naheliegend, in diesen so be .. 
wirkten und einander kontinuierlich folgenden Strukturveranderungen 
das Wesen der von den betreffenden Erregungen ausgelosten plastischen 
Reaktionen zu erblicken und damit auch ihre ebenfalls kontinuierliche 
Folge und vollige Kongruenz mit der Sukzession der topogenen Er
regungen zu erklaren. Auch hier ware es moglich, die Betrachtung noch 
weit mehr in die Tiefe zu fiihren; ich muB mir das aber in Riicksicht 
auf den Umfang dieser Schrift versagen und weitere Ableitungen und 
SchluBfolgerungen dem Leser iiberlassen. 

Erst jetzt verstehen wir, wie so unser Engrammbegriff dem enb 
spricht, was man schon friiher und in anderer Auffassung als E r 1 e bni s" 
residuum, Erfahrungsriickstand usw. bezeichnet haCindem das 
Engramm eine Bezeichnung fiir die supponierten Strukturveranderungen 
darstellt, die sich als Folge von Geschehnissen und Erlebnissen, also 
Erfahrungen des vorausgegangenen ontogenetischen und in einzelnen 
besonders gelagerten Fallen vielleicht auch phylogenetischen lebens 
ergeben haben, bedeutet dasselbe mit anderen Worten den substan
tiellen Niederschlag der Geschehnisse, die im Leben der Einzel
individuen und der Art auf die leb. S. zur Einwirkung gekommen und 
in Gestalt entsprechender Erregungswellen durch sie hindurchgegangen 
sind. Damit haben sich dann auch die Erregungsdispositionen und auf 
ihnen beruhenden Aktionsbereitschaften und Eigenschaften, wie sie 
jeweils, je nach der Natur der ehemals einwirkenden Reize, dem En
gramm entsprechen, der leb. S. fiir mehr oder weniger lange Zeit »ein
gegraben«. So wird das Engramm, bezw. die Gesamtheit der ererbten 
Engramme, der »ererbte Engrammschatz« (Semon) zum Trager und 
Bewahrer der Arteigenschaften, zum »erhaltenden Prinzip im Wechsel 
des organischen Geschehens«, wahrend der im individuellen Leben 
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erworbene Engrammschatz zum substantiellen Ausdruck der Verande" 
rungen wird, welche die Umweltsfaktoren unausgesetzt in der For.m, 
Gestalt und Struktur der Organismen und ihrer Teile und ihrem davbn 
beeinfluGten Verhalten hervorbringen. Wenn jemand viele Jahre auGer"' 
halb seiner Heimat gelebt und sich in aller Welt herumgetrieben und 
herumgeschlagen hat, wird es ihm Ieicht vorkommen, daG er nach 
seiner Ruckkehr alles anders vorzufinden meint, den alten Connex mit 
seiner Umwelt und die sich daraus ergebenden Gefiihle, Stimmungen 
und Handlungsbereitschaften schmerzlich vermiGt - und doch hat sich 
in der alten Heimat nichts gelindert oder wenigstens nicht viel. Ab,er 
er selbst ist ein anderer geworden, bildlich und tatsachlich, indem 
all das, was er drauGen erlebt und erlitten hat, Iangsam und allmlihlich 
sich in ebenso vielen Engrammen seiner leb. nervosen S. eingegtaben, 
dieselbe dadurch nach und nach verandert, ihrer alten Reaktionsfahig" 
keiten und Eigenschaften beraubt und neue, andere an deren Stelle 
gesetzt hat. 

Allerdings werden die altererbten Eigenschaften der Art und des 
Stammes als Trager der Arteigenschaften und Rassenmerkmale-·durch 
die Erlebnisse und Geschehnisse des Einzellebens so Ieicht nicht be" 
riihrt. Durch T ausende von Generationen hindurch haben sich die zu" 
gehorigen Strukturen gebildet und erhalten, und so vermogen sie wohl 
auch viele Generationen lang den ummodelnten Einwirkungen der U m" 
welt gegeniiber Stand zu halten, abq schlieGlich miissen auch sie ein"' 
mal weichen und N euerwerbungen Platz machen, wenn etwa in den 
AuGenweltsfaktoren, also z. B. der Gestaltung der Erdoberflache, dem 
Klima, der Witterung oder auch nur dem den Menschen umgebenden 
sozialen und kulturellen Milieu sich einschneidende Veranderungen 
vollzogen haben. Dann andem sich im Verlauf der entsp~echende~ 
funktionellen Erregungsablaufe und dabei sich vollziehenden Anpas" 
sungen auf Grund der von diesen Erregungen hinterlassenen Struktur" 
veranderungen (Engrammen) nach und nach auch die Artcharaktere 
und Eigenschaften der Organismen so lange, his zwischen der Umwelt 
und ihren Kreaturen wieder vollige Harmonie und gegenseitige An" 
passung erreicht ist. . 

Ich habe oben schon darauf hingewiesen, daG sich im Lauf ein und 
derselben ontogenetischen Reproduktion die gleiche erregungsenerge" 
tlsche Situation mit all ihren Konsequenzen, insbesondere dem gleichen 
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morphologischen bezw.Entwicklungsstadium, naturgemaB nicht wieder" 
holen kann; alles ist vielmehr hier lediglich Durchgangsstadium, ent" 
sprechend dem U mstande, daB selbst dann, wenn in der ontogenetischen 
Entwicklung Stillstande zu beobachten sind, eine Art von Gleich, 
gewichts" und Ruhezustanden eingetreten zu sein scheint, es sich bei 
den lebenden Systemen - wie man das fruher manchmal ausgedruckt 
hat- doch stets nur um Gleichgewichtszustande von Prozessen gegen" 
uber den Massengleichgewichtszustanden der to ten N aturkorper han" 
delt. Aber in jeder neuen Ontogenese treten an kor.respondierenden 
Stellen die gleichen oder doch annahernd gleichen Verhaltnisse emeut 
wieder auf, und auch hier nur einmal wieder und so fort bis zu dem 
nicht absehbaren Ende der phylogenetischen Entwicklung. Das gilt so" 
wohl fur die jedem einzelnen morphologischen Stadium des Ganzen 
und seiner Teile entsprechenden Positionsreize als -die von ihnen aus" 
gelosten topogenen Erregungen und die diesen letzteren entsprechen" 
den, das nachste Entwicklungsstadium einleitenden plastischen Reak" 
tionen. Insbesondere sind die letzteren demnach imjeweiligen Moment 
die gleichen, wie sie schon so oft in den vorausgegangenen o'ntogenesen 
fur Form und Struktur der Organe und Organteile maBgebend ge" 
worden sind. 

Aus dieser Ableitung ersieht man, daB es sich bei diesen Reaktionen 
also keineswegs um gleichsam wahllose und zufallige handeln kann, 
sondem um solche, deren Natur.und Marschroute (Ziel, prospektive 
Bedeutung) durch die Beschaffenheit der jeweils vorliegenden Positions" 
reize, die wieder von dem gerade durchlaufenen und von der bisherigen 
ontogenetischen und phylogenetischen Entwickl~ng abhangigen mor" 
phologischen Stadium abhangig sind und geregelt werden, genau und 
zwar bis ins kleinste Detail vorgezeichnet ist. So wie sich der Vorgang 
jeweils in den vorausgegangenen Ontogenesen abspielte, muB er sich 
infolge Gleichheit der Ursachen- wobei hier mit Verworn (sein so" 
genannter » Konditionismus«) an die samtlichen bestimmenden Faktoren 
der Vorgange gedacht ist- auch in jeder weiteren Onto genese wieder" 
holen. War also das Ergebnis dieser Vorgange in den vorhergehen" 
den Generationen ein solches, wie es der vollendeten »Harmonie des 
Ganzen und derTeile« und einer vollendeten »ZweckmaBigkeit« (soli 
heiBen AngepaBtheit an die jeweiligen AuBenwelts, und lnnenwelts, 
bedingungen des Organismus) entsprach, so muB das Ergebnis injeder 
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weiteren Ontogenese genau das gleiche sein, »normale« Entwicklung, 
d. h. eine solche, die nicht durch vollig aus dem Rahmen der bisherigen 
herausfallende · und den Bereich der physiologischen Anpassungsfahig.
keit des Organismus iiberschreitende Einwirkungen gestort ist, voraus' 
gesetzt. Man ersieht hieraus, daB sich die in den lebenden N aturkorpern ' 
ablaufenden Prozesse (Lebensbetatigungen) keineswegs - oder doch 
zum mindesten nicht allein - aus den Besonderheiten der jeweiligen 
Ontogenese und ihrer auBeren elementarenergetischen Situationen er" 
klaren lassen, sondern daB sich ihre ursachlichen Momente zum w~itaus 
groBten Teil auf die Besonderheiten der ganzen vorausgegangenen 
Phylogenese zuriickfiihren. 

Aus dem eben geschilderten Zusammenhang ergeben sich die 
inneren Entwicklungsbedingungen, wie sie der ontogenetischen Re" 
produktion.vorstehen und sich in den jeweils zur Entfaltung gelangen" 
den Erbanlagen zu erkennen geben. Die in jedem Zeitmoment einer 
Ontogenese auftretenden und das nachste morphologische Stadium 
herbeifiihrenden plastischen Reaktionen sind demnach Leben erhaltende 
und fortfiihrende, d. h. dem Ganzen sich harmonisch eingliedemde und 
angepaBte, weil sie es in den vorhergehenden Generationen auch schon 
waren usw. usw. his zuriick .zu den entlegensten Zeiten der ersten Ent" 
stehung der leb. S. und vielleicht der Materie iiberhaupt. Allerdings 
bedeutet die vorstehende Oberlegung zunachst nur ein Zuriickverlegen 
der zu erklarenden Momente in die friiheren Generationen; aber wenn 
wir nun die weitere deszendenztheoretische Oberlegung hinzufiigen, 
daB alles Leben schlieBlich einmal von denkbar einfachsten und natur" 
gemaB in all ihren Teilen voll angepaBten, also erhaltungsgemaBen 
Formen bezw. Ausgangsstrukturen seinen Ausgang genommen haben 
muB - was schon daraus folgt, wenn auch Ieider noch nicht »erklart« 
ist, daB sie im anderen Falle weder bestehen, noch sich hatten weiter 
entwickeln konnen - und sich dann im Lauf einer unendlich Iangen 
Stammesgeschichte ganz allmahlich heraufentwickelt hat, dann erscheint 
es uns schon fast »verstandlich«, daB auch die nachfolgenden, ebenso 
allmahlich eine immer hohere Organisation aufweisenden Glieder dieser 
Organismenreiche ebenso angepaBt und demnach »zweckentsprechend« 
gestaltet sein miissen. Allerdings werden die vielen Fragen, die wir uns 
beziiglich der Bildung und Beschaffenheit dieser ersten Ausgangs• 
strukturen des Lebens vorlegen miissen, so bald noch nicht gelost werden. 
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Ich mochte zu dieser Frage meinen friiheren, Ieider viel zu friih ver
storbenen L~hrer Eugen Albrecht zitieren, der 1899 schrieb1 : »DaB 
wir lebende Strukturen bereits gegeben vorfinden und· nirgends eine 
andere als kontinuierliche Entstehung derselben aus lebenden Formen 
nachweisen konnen, ist fiir den Mechanisten wie fiir den Vitalisten und 
Teleologen gleich betriibend. Aber dieser U mstand macht die Annahme 
nicht unerlaubt, daB jene Unableitbarkeit der urspriinglichen Form nur 
eine »tatsachliche«, ausschlieBlich in der Ungunst der Forschungs:: 
moglichkeiten begriindete sei; und wenn wir logischerweise die Hoff:: 
nung hegen diirfen, die heutigen Wandlungen dieser »Ausgangs:: 
strukturen« zu und in ihren heutigen Formen und ebenso ihr Neu:: 
hervorgehen aus den letzteren einmal vollig physikalisch verstehen zu 
lernen - so ist die Hoffnung auch fiir alle friiheren Wandlungen und 
die etwa angenommene erste Entstehung des Organischen aus An:: 
organischem in gleicher Weise berechtigt.« Mir scheint, daB diese Worte 
auch heute · noch volle Giiltigkeit beanspruchen diirfen, desgleichen 
aber auch, daB wir den von Albrecht angedeuteten Zielen unserer 
»Hoffnung« inzwischen schon ein wenig naher geriickt sind. 

Die angenommene Weiter:: und Hoherentwicklung der Organismen 
fallt allerdings, wie schon erwahnt wurde, aus dem Rahmen der onto:: 
genetischen Reproduktionsprozesse, die ja nur eine Wiederholung 
friiheren Geschehens darstellen, und der damit zusammenhangenden 
Entwicklungsfaktoren heraus. Sie ergab sich uns als eine Folge davon, 
daB in das Spiel der hierbei tatigen »Mechanismen« unausgesetzt die 
jeweiligen Umweltsfaktoren mit der Besonderheit ihrer elementarener:: 
getischen Situationen eingreifen, dadurcb den Organismus zu »funk:: 
tionellen« Erregungen und deren Manifestationen, mit einem Wort 
»Gegenreaktionen« veranlassen, die durch die von ihnen bewirkten 
bezw. hinterlassenen Strukturanderungen- individuell erworbenen En:: 
gramme im Gegensatz zu den bisher besprochenen, meist ererbten -
mehr oder weniger modifizierend in den Ablauf des ontogenetischen 
Reproduktionsmechanismus eingreifen. Warum diese Gegenreaktionen 
dann, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen, angepaBte, also Leben 
undArt auch den neuen veranderten Bedingungen gegeniiber erhaltende 
sind, und damit auch die Grundlage fiir eine allmahliche Weiter:: und 
Hoherentwicklung der Organismenreihe abgeben, entsprechend der 
~ Eugen Albrecht, Vorfragen der Biologie, Wiesbaden 1899. 
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gleichzeitigen Steigerung der Organisationshohe und Di.fferenzierung 
der Einzelindividuen - ein Problem, das m. E. auf der hier gegebenen 
Basis, aber auch nur auf dieser, vom Standpunkte einer kausalmechaJ 
nistischen Auffassung der Lebenserscheinungen durchaus in Angri.ff 
genommen werden kann -, will ich an dieser Stelle noch nicht zu ent.
wickeln versuchen, vielmehr fur den dritten T eil dieser Schrift z:uruck.
stellen. 

In seinem Buche uber Konstitutions~ und Vererbungspathologie 
(Berlin 1921), das eine vollige Absage gegenuber jeglicher Form des 
»Lamarckism us« bedeutet, schreibt Siemens, daB sich viele schwie, 
rige Probleme der Phylogenese allerdings hochst einfach erklaren lieBen, 
wenn man mit der Vererbung erworbener Eigenschaften eine tele" 
ologische, unbegrenz:te Anpassung der Lebewesen voraus" 
setze, und meint weiter, daB sich manche Autoren wohl deshalb z:um 
Lamarckismus »hingezogen fuhlten, weil es ihnen widerstrebe,die Natur 
rein naturwissenschaftlich z:u betrachten und demgemaB die Entwick" 
lung der Lebewelt mit Darwin einfach mechanistisch, als Folge von 
Ursache und Wirkung aufzufassen«. Griindlicher kann man das Wesen 
des Lamarckismus nicht miBverstehen bezw. verdrehen. Einmal scheint 
es mir aus mancherlei Grunden durchaus irrefuhrend und unz:weck" 
maBig z:u sein, weim man die jetz:t allerdings sehr beliebte Scheidung 
zwischen »Lamarckismus« und »Darwinismus« z:u einem derartig prin" 
zipiellen macht; die eine Ideenrichtung schlieBt vielmehr die andere 
keineswegs aus, wie Darwin selbst, der doch sicherlich »Darwinist« 
war, aber bekanntlich die Lehren Lam arc k s in vielem akz:eptierte,lehren 
konnte; erst die modernen »Selektionisten« haben das Zuchtwahl .. 
prinzip zum alleinseligmachenden Naturprinz:ip erhoben, aber mit ihrer 
Erklarung dafiir, daB die Zuchtwahl nun nicht nur aussieben, sondern 
auch tatsachlich N eues schaffen konne, hapert es, wenigstens fur 
»mechanistisches« Denken, doch recht sehr. Warum hat man all diese 
ldeenrichtungen denn so oft, und sicherlich nicht mit Unrecht, als 
»Zufallstheorien« bezeichnet? 

Und eben deshalb ist es andererseits umso verwunderlicher, wenn 
uns nun von einem Vertreter des »Selektionismus« gesagt wird, daB 
nur der Darwinismus die Natur rein naturwissenschaftlich, d. h. einfach 
mechanistisch z:u betrachten lehre, der Lamarckismus dagegen mit uri .. 
klaren teleologischen Begriffen arbeite. Denn das ist doch der Sinn der 
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eben zitierten Bemerkungen Siemens'. Man vergleiche auch noch die 
folgende Bemerkung desselbenAutors: »Wahrend aber das richtungs~ 

·lose Neuentstehen idiotYpischer Anlagen durch zahllose Beobachtun
gen und Experimente bewiesen werden konnte, ist die Vorstellung einer 
unbegrenzten Anpassungsfahigkeit aller Lebewesen eine mystische 
Spekulation, die mit Naturwissenschaft nichts mehr zu tun hat und die 
der Vorstellung einer »Selbstentstehung von Energie« (Lenz) gleich" 
kommt. Denn wenn auch jede Art auf mannigfache, haufiger vor" 
kommende Anderungen der Umwelt anpassungsgemaB zu. reagieren 
vermag, so muB doch diese beschrankte Reaktionsfahigkeit selbst erst 
irgendwo in der Erbmasse entstanden sein.« Das letztere ist allerdings 
auch mein_e Meinung und genau das, was ich bier in dieser Schrift zu 
beweisen versuche; aber nicht auf den Bahnen einer »transzendenten 
Teleologie«, in der der Lamarckismus nach Siemens unentrinnbar 
endet, sondem in einer Weise, die auch oder gerade dem kausalmecha" 
nistischen Denken annehmbar sein diirfte -· eingedenk der Worte 
Albrechts (a. a. 0.): »Aus der fiir unsere tellurischen Erkenntnisse 
und jedenfalls fiir unabsehbare Zeitraume vor und hinter der Gegen" 
wart anzunehmenden Konstanz der Eigenschaften unserer Elemente 
einerseits, aus der 'tatsache andererseits, daB der lebende Organismus, 
ebenso wie aile anderen Korper sich seinem ganzen· Massenbestande 
nach vollig aus diesen Elementen aufbaut, folgt ohne wei teres die Be" 
rechtigung, fiir alle seine Eigenschaften, gleichviel, wie komplizierter 
Art sie auch sein mogen« (demnach auch fiir ihre Anpassungsfahigkeit 
und Fahigkeit zur Hoherentwicklung) »die Ableitung aus kompli" 
ziertester Gruppierung und Ineinanderwirkung eben der ibn zusammen" 
setzenden elementaren Korper zu versuchen - oder wenigstens fiir 
moglich zu halten.« 

Mari beachte in diesem Zusammenhang auch noch folgende Be~ 
merkung Albrechts (a. a. 0.): »Und weiter mag denn doch darauf 
hingewiesen sein, daB nach all unseren Kenntnissen die Reaktionen 
und Reaktionsmoglichkeiten, Reparations .. Grenzen und Bedingungen, 
schlieBlich auch aile Anpassungserscheinungen (!), ebenso wie die 
normgerecht sich abspielenden physiologischen Prozesse recht scharf 
an bestimmte Strukturen, bestimmteWegegebundensind, nach 
begrenzten Modis der Auslosung und innerhalb enger Grenzen in 
strenger, durchaus nicht immer »niitzlicher« RegelmaBigkeit ablaufen; 
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entsprechend den einmal gewonnenen und vorhandenen Moglichkeiten 
mehr oder weniger spezifischer Erregung und spezifischerAntwort
f.ihigkeit auf Reize und dem augenblicklichen Zustand, in dem die 

I 
Organe sich befinden: alles Bedingungen, welche in ihrer Ent" 
stehung und ihrem Wesen der mechanistischen ·Analyse 
jedenfalls nicht ohne weiteres unzuganglii:h erscheinen.« 
Diese Auffassung meines verehrten Lehrers ist auch die meine, aber 
nach »transzendenter Teleologie« und »mystischer Spekulation« (Sie" 
mens) und »Selbstentstehung von Energie« (Lenz) klingt sie gerade 
nicht. 

Die Vorgange, die wir in unseren obigen Ausfiihrungen fur ehien 
Moment des ontogenetischen Geschehens ableiteten, wiederholen sich 
nun in entsprechender Abanderung in jedem weiteren. Denn die ein" 
zelnen morphologischen Zustande eines in seiner Entwicklung be" 
griffenen, d. h. dem Ablauf des Reproduktionsmechanismus unter
worfenen und folgenden »lebenden« Systems und aile Vorgange, die 
damit zusammenhangen, schlieflen sich ja kontinuierlich an einande:t 
an; so folgt ein beliebig klein zu nehmendes Entwicklungsdifferential
dem anderen usw.; und so entsprechen den genannten Positionsreizen, 
topogenen Erregungen und von ihnen hinterlassenen Engrammen der 
einzelnen Entwicklungsstadien, wenn wir nun andererseits den gesamten 
Lebens .. (Reproduktions .. )prozefl ins Auge fassen, demnach Folgen 
(Sukzessionen) von Reizkomplexen, Erregungskomplexen und En, 
grammkomplexen, die alle simultan und his zu einem gewissen Grade 
auch sukzessiv assoziiert sind. Dadurch werden sie dann auch ursachlich 
fiir das korreliierte und koordinierte Zusammenarbeiten der Organe und 
Organteile- his herab zum kleinsten Gewebsteilchen- im Organism us. 
Insbesondere bilden die einander folgenden plastischen Reaktionen, 
wie sie nach obi gem der Kette der topogenen ererbten Engrammsukzes" 
sionen entsprechen, und durch deren sukzessive Ekphorie entstehen, 
ebenfalls eine kontinuierliche Reihe, eine Reaktionskette, die damit 
fiir den ordnungsgemaflen Ablauf des ontogenetischen Reproduktions" 
mechanismus ausschlaggebend wird, ibn in gewissem Sinne darstellt, 
da sie das materielle Substrat fiir aile sonst genannten Vorgange ab .. 
gibt. Im iibrigen diirfte aus unseren Ableittin~en immer mehr hervor .. 
gehen, daB diese Kette plastischer Reaktionen bezw. ihnen entsprechen" 
der Engrammsetzungen sich vollig mit den ultimal .. progressiven Ketten 
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physikalisch~chemischer Reaktionen R uzickas deckt, nur daB der eine 
Be griff vomStandpunkte des Biologen, der andere von dem des Physiko.
chemikers bezw. Biochemikers gewonnen wurde. 

So heiBt es bei diesem Autor (a. a. 0.) z. B.: ::oUnd mehr als die 
Mtivierung der Entwicklungsfahigkeit ist meiner Oberzeugung nach 
nicht notwendig, wenn es zum Ersatz eines Verlustes kommen soli. 
Und zwar deshalb, weil - wie ich bereits angefiihrt babe - samtliche 
Entwicklungsvorgange, seien es ontogenetische, seien es restitutive, 
ultimal,progressive Prozesse 1 sind, welche automatisch his an 
ihr Ende, d. h. his zur Erschopfung der durch die urspriingliche A us" 
gangskonstitution und den Stoffwechsel unter Mitwirkung der AuBen.
faktoren gegebenen Moglichkeiten spezifischer ph ysikalisch, 
chemischer Reaktionsketten verlaufen.« Und an anderer Stelle 
heiBt es ebenda: »Als Entwicklungserregung fungiert injedem Faile die 
Steigerung des Stoffwechsels, welche, in einem Systeme von spezifischer 
morpho,chemischer Konstitution in Gang gesetzt, eine Rei he kausal 
verkniipfter physikalisch,chemischer Reaktionsketten aus" 
lost, welche die Etappen der Entwicklung bilden. Die Entwicklung ist 
ohne Wachstum unmoglich und mit dem letzteren tritt auch die Diffe
renzierung automatisch ein. Aile diese Merkmale charakterisieren die 
ultimal,progressiven Geschehen.« 

, Es ist also die zeitliche Folge der in jeder Ontogenese einander ab" 
losenden morphologischen Zustande streng an die Marschroute und 
die Wege gebunden, wie sie durch das Spiel der ererbten sukzessiv 
assoziierten topogenen Engrammsukzessionen vorgeschrieben wird. Ihr 
gesetzmaBiger Ablauf mit all seinen Folgezustanden ist in letzter Linie 
das ursachliche Moment fiir die ontogenetische Reproduktion und stellt 
somit den Mechanism us des Lebens dar. 1st nun einmal durch Ek" 
phorie des ontogenetischen lnitialengramms der AnstoB fiir die suk" 
zessive Ekphorie aller nachfolgenden topogenen Engramme gegeben, 
so. ware der so ablaufende Mechanismus von sich aus allein imstande, 
die ontogenetische Reproduktion im Gange zu halten. Denn da einer" 
seits nach dem weiter oben bereits erwahnten mnemischen Hauptsatz 
auch die bloB partielle Wiederkehr derjenigen erregungsenerge" 
tischen Situation, die ehemals engraphisch gewirkt hat, zur Ekphorie 
der zu wiederholenden Erregung geniigt und da andererseits aile Er" 
• Die Sperrungen riihren von mir her. 
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regungsprozesse, wie sie jeweilig durch die Ekphorie des betreffenden 
Engramms in der Kette der sukzessiven tqpogenen Engramme ausgelost 
werden, einen T e i I derjenigen erregungsenergetischen Gesamtsituation 
- die damals vorliegenden Positionsreize einbegriffen - darstellen, 
die ehedem das nachstfolgende Engramm gesetzt hat, so waren diese 
Erregungsprozesse im Wiederholungsfalle nunmehr auch im Stande, 
aile in, d. h. jetzt ohne Mitwirkung der betreffenden Positionsreize, 
ekphorisch auf das genannte Engramm zu wirken, damit einen weiteren 
Erregungsvorgang auszulosen, der nun seinerseits das nachste Engramm, 
wieder ohne zwangsweise Beteiligung der betreffenden Positionsreize, 
auslost usw. usw. Es handelte sich also darum, daB nunmehr - um in 
der Sprache Semons zu reden- auch die »mnemische«, also ledig" 
lich reproduzierte Erregung allein ohne Mitwirkung der betreffenden, 
»Originalreize« und von ihnen bewirkten »Originalerregungen« 
geniigt, um die betreffenden plastischen Reaktionen zu bewirken (die 
betreffenden Engramme zu ekphorieren) und damit die ontogenetische 
Reproduktion im Gange zu halten. 

Wenn gleichwohlin jeder Onto genese jeweilig die gleichen Positions" 
reize emeut vorliegen und demnach auch als »Originalreize« emeut an 
dem Geschehen beteiligt sind, so bedeutet das einmal entsprechend 
starkere Ekphorierung und erneute Engrammsetzung bezw. jedesmal 
wiederholte Engrammverstarkung,indem eben die betreffenden Er:~ 
regungen nicht nur mnemischer Natur, sondern gleichzeitig auch Ori" 
ginalerregungen sind. Und anderseits ist durch die injeder Ontogenese 
von neuem erfolgende Mitwirkung der Positionsreize beim Ablauf des 
ontogenetischen Geschehens erst die Moglichkeit gegeben, daB das 
letztere nunmehr auch von den Einwirkungen der Umwelt his zu einem 
gewissen Grade modifiziert werden, bezw. sich ihnen anpa~sen kann. 
Denn wie ich schon erwahnt habe, erfahren die Organismen bezw. ihre 
Gewebsteilchen infolge der funktionellen Erregungen, mit denen sie 
die Einwirkungen der AuBenwelt beantworten, je nach deren beson" 
derem Charakter nicht unerhebliche Strukturveranderungen, die mit 
der Zeit eine ganz andere Gestaltung der betreffenden Partien des leb. S. 
zur Folge haben und auch ihre Funktion entsprechend verandernkonnen. 
Mit diesen Strukturveranderungen andern sich aber naturgemaB auch • 
gleichzeitig und in der Folgezeit die von ihnen ausgehenden Positions:~ 
reize und damit auch die von ihnen ausgehenden Beeinflussungen des 
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weiteren Ablaufs der ontogenetischen Reproduktion. So ist es also auf 
diese Weise moglich, daB gewisse Veranderungen, wie sie auf Grund 
der Einwirkungen der Aufienwelt in der leb. S. auftreten, ihrerseits 
nun auch dem weiteren ontogenetischen Geschehen ihren Stempel au£, 
driicken und dasselbe so unter Umstanden, wenn auch vielleicht nur 
ganz allmahlich und im Verlauflangerer Zeitraume, nicht unerheblich 
modifizieren konnen, daB also zwischen inneren und aufieren Entwick~ 
lungsfaktoren der Organismen weitgehende Korrelationen und Regu~ 
lierungen bestehen. Wenn die so erzeugten Modifikationen der leb. S. 
»zweckmafiige«, also Leben und Art erhaltende sein sollen, miissen 
dieselben allerdings der Ausdruck einer gewissen Anpassungsfahigkeit 
der leb. S. sein. DaB ich mit dieser bier lediglich das Phanomen als 
solches feststellenden Aufierung keiner uferlosen und mystischen Teleo~ 
Iogie die Wege glatten will, diirften die weiter oben gemachten Aus~ 
fi.ihrungen dartun; im iibrigen muG ich es mir aber versagen, schon hier 
meine Gedanken iiber den Mechanismus dieser Anpassungsfahigkeit 
der leb. S. zu entwickeln und im einzelnen zu begriinden, werde es 
vielmehr im dritten Teil dieser Schrift versuchen. 

Die obenstehenden Oberlegungen haben uns zu der Erkenntnis 
gefiihrt, daB in einem sich von seinem Anfangsstadium ZU seinem End~ 
stadium stetig weiter entwickelnden Organismus schon allein die suk~ 
zessive Ekphorie der ererbten topogenen Engramme einen fortgesetzten 
Erregungszustand unterhalt, und daB alles, was wir StolL und Energie~ 
wechsel der leb. S. nennen, soweit wir die inneren Entwicklungsfaktoren 
allein in Betracht ziehen und die Einwirkungen der Umwelt einmal 
vollig auGer acht lassen, nur die Folge der damit zusammenhangenden 
Phanomene darstellt. Eben deshalb deckt sich auch unsere Kette der 
sukzessiv assoziierten Engramme vollig mit dem, was Ruzicka unter 
seiner Kette kausal verkniipfter chemisch~physikalischer Reaktionen 
versteht, welche die Etappen des ultimal~progressiven, d. h. wenn ein~ 
mal angeregt, automatisch his zu seinem typischen Ende ablaufenden 
Entwicklungsprozesses bilden. Denn der Kette der in der Ontogenese 
einander folgenden morphologischen Zustande entspricht selbstver~ 
standlich auch eine Kette der morphochemischen Zustande; es handelt 
sich also dabei lediglich um verschiedene Beobachtungsreihen ein und 
derselben Phanomenfolge, namlich der Entwicklungsprozesse, aber von 

. ganz verschiedenem Standpunkte aus beobachtet und beschrieben; das 
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einemal von dem des Entwicklungsmechanikers, das anderemal dem 
des Biochemikers. 

Aber es ist ersichtlich, daB die Auffassung der ontogenetischen ;Re
produktion als das Spiel chemisch~physikalischer Reaktionsketten uns 
zwar den ultimalprogressiven Charakter derselben zu erklaren vermag, 
uns a her iiber die Entstehung derselben und ihren Zusammenhang mit 
der ganzen vorausgegangenen Phylogenese v.ollig im Dunkeln laBt. 
Gerade hierin diirfte sich die Oberlegenheit der in dieser Arbeit ver
tretenen Anschauungen und Termini zeigen, indem die Auffassung 
dieser Reaktionsketten als das Spiel sukzessiv assoziierter ererbter 
topogener Engramme das ontogenetische Geschehen ohne weiteres in 
die groBeren Zusammenhange des gesamten phylogenetischen Ge" 
schehens einbezieht, also ihre wesentlichsten Merkmale aus dem Leben 
und Verhalten der vorausgegangenen Geschlechter ableitet, und da~ 
durch zeigt, daB wir zu einem vollen Verstandnis der in den soge" 
nann ten »lebenden« Systemen in der Gegenwart ablaufenden Prozesse 
(Erregungsvorgange) und ihrer Manifestationen, welche uns als die 
Eigenschaften dieser Naturkorper entgegentreten, nur durch die hier 
angewandte »historische« Betrachtung, also die voile Wiirdigung und 
Beriicksichtigung des vorher gewordenen und abgelaufenen Geschehens 
bezw. Werdens - his zuriick zu den eJ?,tlegensten Zeiten der Urge .. 
schichte der leb. S. oder vielleicht gar der Materie iiberhaupt, von der 

• erstere doch vielleicht (I) nur einen komplizierter gebauten Spezialfall 
darstellt- gelangen konnen. Und damit ergibt sich auch gleichzeitig 
eine viel tiefere Einsicht in die »prospektive Bedeutung« und die »pro• 
spektiven Potenzen« sowohl der Ausgangsstrukturen als aller wei• 
teren Etappen der ontogenetischen Entwicklung. 

So wie wir das Leben und die Entstehung des Lebensmechanismus 
auffassen, liegt im Begriff der ontogenetischen Reproduktion schon 
ohne weiteres die bereits erwahnte Tatsache mit ausgedriickt, daB jedes 
Leben, was die Folge seiner morphologischen und zum Teil auch davon 
abhangigen physiologischen Zustande und Geschehnisse anbelangt, 
eine mehr oder weniger vollstandige Wiederholung eines oder vieler 
vorausgegangener Leben darstellt. Bei den sich auf asexuelle oder ein
geschlechtliche Weise fortpflanzenden Organismen liegt die Richtigkeit 
dieses Satzes auf der Hand, bei den sich zweigeschlechtlich fortpflan• 
zenden nur dann, wenn man beriicksichtigt, daB hierjedes Leben nach 
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seiner morphologischen Beschaffenheit gleichsam ein Mosaik aus dem 
Leben all der Vorfahren darstellt, von denen auf Grund der Ergebnisse 
der Reduktionsteilungen (Reifeteilungen) der Keimzellen und der Be
sonderheiten der Amphimixis (Vermischung der beiderseitigen Erb~ 
plasmen bei der Befruchtung) die Erbanlagen bezogen wurden. lnjedem 
Einzelstiick dieses Mosaiks stellt das Leben dann eine Wiederholung 
gleicher Zustiinde zuniichst morphologischer Art bei den betreffenden 
Vorfahren dar. Die Abiinderungen, die sich an diesen Zustiinden wah-

. rend der Ontogenese auf Grund der Einwirkungen der Umweltsfak
toren vollziehen, fallen natiirlich nicht in den Rahmen der Wieder
holungen - ebenso wenig wie die Besonderheiten des physiologischen 
Geschehens, der funktionellen Erregungsabliiufe -,sind ihnen gegen-

. iiber aber unter allen Umstiinden, in einer Ontogenese wenigstens, nur 
geringfiigiger Natur. 

Im Laufe dieser ontogenetischen Reproduktion entspricht jedem 
morphologischen Zustand an irgendeiner Stelle des sich entwickelnden, 
d. h. dem Ablauf seines ererbten Lebensmechanismus folgenden Orga
nism us ein ganz bestimmter topogener Engrammkomplex - auf Grund 
der unendlich hiiufigen, wenn auch in jeder Generation nur einmal ein
getretenen Wiederholung dieses Zustandes in der vorausgegangenen 
Phylogenese. 1st irgend ein morphologischer Zustand also soweit ent
wickelt, daB der in ihm gegebene topogene Engrammkomplex in seinen 
Strukturbesonderheiten fertig gebildet vorliegt, dann wirken auf diesen 
die Positionsreize eben dieses Stadiums, also die der Besonderheit der 
gegenseitigen Lageverhiiltnisse usw. dieses Zustandes entstammenden 
Reize, ekphorisch und rufen dadurch den nachsten Komplex topogener 
Erregungen hervor, denen als plastische Reaktionen die Bildung des 
nachsten morphologischen Zustandes entspricht. Dieser bedeutet 
{schlieBt in sich) in der Kette der sukzessiv assoziierten Engrammkom
plexe einen weiteren Engrammkomplex, auf den nun die ebenfalls ent
sprechend abgeanderten Positionsreize dieses Zustandes wiederum 
ekphorisch wirken und damit den nachstfolgenden Komplex topogener 
Err~gungen veranlassen, die ihrerseits wieder in den das nachste mor
phologische Stadium herbeifiihrenden plastischen Reaktionen ihre 
Manifestation finden; und so geht das weiter, his die Uhr des Lebens 
abgelaufen ist. 

Aus dieser Auffassung geht hervor, daB die individuelle Gestaltung 
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der »spezifischen· morphochemischen Struktur« (Ruzicka), 
wie sie die »~,-tk~nstitution« bedingt und dem gesamten Plasma 
eines lndivid~ums, somit auch den Keimzellen ihre charakteristischen 
Eigenschaften - diesmal vom Standpu.nkte des Biochemikers au~ auf~ 
gefaBt - verleiht, nur die folge des geschilderten Reproduktions' 
mechanismus, der damit zugleich ein »Vererb~ngsmechanismus« ist, 
sein kann, sich also auf die Besonderheit der jeweiligen Phylogenese 
zuriickfiihren muB. 

Solange die im Verlauf der ontogenetischen Reproduktion auf, 
tretenden und einander kontinuierlich folgenden Wachstumsprozesse 
(plastischen Reaktionen) sich streng innerhalb der durch die .oben 
skizzierten inneren- durch das Spiel der ererbten topogenen Engramm" 
sukzessionen dargestellten - Entwicklungsbedingilngen festgelegten 
Grenzen halten und sonstige funktionelle leistungen von der lebenden 
Substanz nicht verlangt werden, empfinden wir im allgemeinen nichts 
von diesen ihren spezifischen lebensablaufen, sind uns derselben viel• 
fach, auch im Wachzustande, nicht bewuBt und merken erst recht nicht, 
daG sie auch im Schlafe in genau der gleichen Weise weiterlaufen. Eben 
deshalb sprechen wir auch davon, daB wir uns dann im Ruhezustand 
befinden und iibertragen diese Feststellung auch auf andere unter 
gleichen Bedingungen stehende Organismen. Wir machen also unbe• 
wuGt einen Unterschied zwischen den topogenen, den inneren 
Entwicklungsbedingungen des Organismus entstammenden und eben 
die ontogenetische Reproduktion bewirkenden Erregungen einschlieB, 
lich ihrer Manifestationen und den »funktionellen« Erregungen, 
die durch die Reize der Umwelt, also die auGeren lebensbedingungen, 
veranlaGt werden. Da diese funktionellen Erregungen den sich ent" 
wickelnden Organism us wabrend eines groBen T eils seines lebens 
beeinflussen, eventuell abandern, kann man die Einwirkungen der 
U mwelt, welche sie veranlassen, auch als auBere den inneren Entwicb 
lungsbedingungen gegeniiberstellen. 

Nun ist es an sich naheliegend und durchaus zutre.ffend, wenn 
man auch · die topogenen, die ontogenetische Reproduktion bewirken' 
den Erregungen den funktionellen hinzurechnet, denn auch ihre Mani" 
festationen, die plastischen Reaktionen, gehoren selbstverstandlich zu 
den Funktionsleistungen des Organismus. Aber im allgemeinen 
erscheint es zweckmaGiger, ohne damit eine prinzipielle Scheidung 
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aufstellen zu wollen, die Begriffe der funktionellen Erregung und der 
Funktionsleistung fur diejenigen Erregungsablaufe und ;_hre Manifesta.: 
tionen zu reservieren, die als Ergebnis auBerer 'Reizeinwirkungen an 
besonders dafur spezifiziert~n Organen auftreten. Dieser funktio~ 
nell en Beanspruchung, mit anderen Worten der durch das »Be~ 
durfnis« bewilkten »Ativitat« verdanken die Organe dann 
anderseits ihre allmahliche U mgestaltung, die mit der allmahlichen 
Abanderung der auBeren Lebensbedingungen im Laufe der Stammes~ 
geschichte im allgemeinen gleichen Schritt halt und nun umgekehrt 
bewirkt, daB diese immer wieder spezifische, d. h. auf die jeweiligen 
Reizeinwirkungen »abgestimmte«, mit anderen Worten diesen ange~ 
paBte Strukturen der leb. S. vorfinden. Dementsprechend bezeichnen 
wir Organismen, in denen nur die oben skizzierten Entwicklungs~ 
(Wachstums~)prozesse, aber keine funktionellen Erregungen auf Grund 
auBerer Bewirkungen ablaufen, als ruhende, untatige, sich nicht in den 
Dienst irgendwekher Funktionen stellende. Wir verbinden mit dem 

, Begriff der Funktion fur gewohnlich eben den einer spezifischen, mit 
den gleichsam automatisch ablaufenden Entwicklungs-qorgangen der 
leb. S. nicht zusammenhangenden Arbeitsleistung,ganz einerlei, welches 
Gewebe wir gerade unserer Betrachtung unterziehen. 

Die vorstehende Scheidung erscheint, auch von anderem Stand~ 
punkt betrachtet, durchaus berechtigt. Wachstums~ bezw. Entwicklungs~ 

- prozesse sind LebensauBerungen eigener Art, nicht eigentlich Arbeits~ 
Ieistungen der leb. S., sondem das Leben selbst. In dieser Reihe 
stetig und automatisch fortlaufender Prozesse, bei denen 
immer ein Zustand in strengster raumlicher und zeitlicher Kontinuitat 
in den nachsten ubergeht, liegt das Wesen nicht nur der ontogenetischen 
Reproduktion, sondem auch der ganzen phylogenetischen Entwicklung 
begrundet. So wi~d sie zur Kette, die sich durch die Reihe der Genera~ 
tionen hindurchzieht, sie zusammenhalt und niemals abreiBt, so lange 
es noch ein Leben des Stammes gibt, und somit zah und fest di~ alt~ 
ererbten Gewebsstrukturen, die Arteigenschaften bewahrt. Und doch 
konnen auch an ihr bezw. ihren Gliedem Veranderungen und Neu~ 
formungen vor sich gehen, aber nur schrittweise und ganz allmahlich, 
sich von Glied zu Glied steigemd und summierend, wobei stets auf 
die Vergangenheit zuruckgegriffen und die dort erworbenen und ver~ 
erbten Reaktionsfahigkeiten der Gegenwart entsprechend umgemodelt, 
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d. h. angepaBt werden. Wenn sich das Spiel der ererbten topogenen, 
sich sukzessive ekphorierenden Engrammsukzessionen also in eil)em 
neuen Individuum abermals ableiert, so vollbringt dieses nicht eig~nt"' 
lich eine Tat, eine Leistung, es entsteht vielmehr, wird, ist und lebt 
und erfiillt so den letzten und innersten Sinn des Lebens, eben das 
Leben zu erhalten und weiterzufiihren. »Der Zweck des Lebens ist das 
Leben selbst« {Goethe). 

Solange in einem Organismus also nur diese »normalen«, das 
Leben als solches charakterisierenden und von dem bloBen Sein der 
leblosen Kerper unterscheidenden, demnach sein innerstes Wesen a us" 
machenden Reproduktionsprozesse ablaufen - ProzeBgleichgewicht 
oder dynamisches Gleichgewicht im Sinne der alteren Physiologie im 
Gegensatz zum Massengleichgewicht oder statischen Gleichgewicht der 
leblosen Kerper -, ker ... ~en wir noch nicht eigentlich von Funktions"' 
und Arbeitsleistungen sprechen. Solche treten erst auf, wenn nun iiber 
den Rahmen der besprochenen gewebsbildenden {plastischen) Reak .. 
tionen hinaus auf auBere Reizeinwirkungen bin Erregungsablaufe und 
sie manifestierende Reaktionen auftreten, die letzten Endes, wie ich 
gleich zusammenfassend vorausschicken will, Abwehr .. und An .. 
passungserscheinungen darstellen - oder doch den »Versuch« 
dazu - und alle darin iibereinstimmen, daB sie den Organism us in den 
Stand setzen »sollen«, sich gegenilber den Umweltsfaktoren zu be" 
haupten, d. h. eben das Leben, i. e. die spezifischen und fiir jede Art 
typischen Reproduktions" und Umformungsprozesse, in gleicher Kon" 
tinuitat wie bisher fortzufiihren. DaB dabei unter Umstanden das 
eigene Leben eines Individuums, das ja nur ein Glied dieser Kette 
darstellt, geopfert wird, um das Leben der Art, des Stammes - die 
Entwicklungskette als Ga11zes genommen - zu erhalten, an~ert nichts 
an dieser Aussage. Wir wollen demnach in folgendem die Bezeich"' 
nungen: funktionelle Erregungen, funktionelle Betatigungen, Funk .. 
tionsleistungen auf die als Ergebnisse auBerer Reizeinwirkungen sich 
vollziehenden Leistungen und LebensauBerungen der Organismen 
beschranken. 

Das Wachstum und die Leistungen eines le benden Systems 
stellen sich uns also in folgender Weise dar. Zunachst steht dassel6e 
unter der Einwirkung der inneren Entwicklungsfaktoren, also der suk"' 
zessiven Ekphorie der topogenen Erregungen und ihnen entsprechen' 
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den, einander in genau der gleichen Weise folgenden plastischen Reak
tionen, wie sie das Wesen des ererbten Reproduktionsmechanismus 
ausmachen. Und diese Vorgange und alle Folgeerscheinungen, ins
besondere die entsprechenden morphologischen Zustande, wiederholen 
sich in den aufeinanderfolgenden Ontogenesen an korrespondierenden 
Punkten in genau der gleichen Weise, wenn wir die in der Zwischen• 
zeit durch die auBeren Entwicklungsfaktoren gesetzten Veranderungen 
zunachst einmal auBer acht lassen wollen. Es ist selbstverstandlich, 
daB im Verlauf dieser ontogenetischen Reproduktion jedem morpho• 
logischen Zustand eine ganz bestimmte physikalisch•chemische Struktur 

'entspricht, die von der des vorausgegangenen Zustandes zum mindesten 
wahrend des Heranwachsens, des sogenannten Entwicklungsalters im 
engeren Sinne, bei den »Gedachtnisspezialisten« - nervose Substanz 
in ihren verschiedenen Ausbildungsformen - aber wohl wahrend des 
ganzen Lebens verschieden ist. Man kann die diesen jeweiligen Struk• 
turbesonderheiten entsprechenden bezw. von ihnen verkorperten En' 
gramme, damit die von ihnen ausgehenden Erregungsdispositionen, 
Reaktionsfahigkeiten und Eigenschaften gewiB als ererbte bezeichnen, 
weil sie an korrespondierenden Stellen der vorausgegangenen Onto• 
genesen in genau der gleichen Weise vorhanden waren, mu.B sich aber 
stets bewuBt bleiben, daB die ererbten Engramme eines jeden, im Lauf 
einer Ontogenese auftretenden Entwicklungsstadiums erst dann in ent• 
sprechenden Struktureigentiimlichkeiten fertig gebildet vorliegen, wenn 
die diesem Stadium zugehorigen morphologischen Zustande erreicht, 
herangereift, eben »entwickelt« sind; also nicht etwa schon in den 
vorausgehenden Stadien, hochstens auch hier ihrerseits erst im Ent• 
wicklungs• bezw. Durchgangsstadium begriffen. 

Das lehrt unter anderem die allmahliche Entwicklung und H eran• 
reifung vieler Instinkte und Triehe bei Tieren und Menschen, 
die z. T. erst in vorgeschrittenerem Alter ihre voile Ausbildung (Reife) 
erfahren, z. B. das allmahliche Erwachen des Sexualtriebes der korper• 
lichen Reifung entsprechend, das Auftreten der miitterlich~n Instinkte 
usw. In den Keimzellen, bezw. der befruchteten Eizelle (Zygote) als 
Anfangsstadium des sich entwickelnden Organism us sind die Engramme 
der spiiteren Stadien also keinesfalls schon enthalten. Es ist deshalb eine 
zwar bequeme, aber Ieicht irrefiihrende Sprechweise, wenn man, wie es 
auch Semon ofters tut,_ die ererbten Engramme schlechthin als Keirn• 
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zellenengramme bezeichnet und dadurch stillschweigend die Voraus• 
setzung einfiihrt, als seien alle die in irgendeinem Entwicklungsstadium 
des Organismus auftretenden ererbten Engramme schon in den Keim• 
zellen vorhanden. Hier sind lediglich die ontogenetischen Initial .. 
engramme, also die des allerersten Ausgangsstadiums vorhanden, die 
in ihrer Gesamtheit das erste Glied der »ultimalprogressiven Reaktions• 
kette« Ruzickas, die unentwickelte »morphochemische Artkonstitu• 
tion« darstellen. In diesem Ausgangsstadium ruben lediglich die Er• 
regungsdispositionen fur die Entwicklung des nachsten Stadiums; erst 
in diesem treten dann die fiir die Entwicklung des folgenden in Be~ 
tracht kommenden auf usw. · 

Man sieht, daB unsere Auffassung der ontogenetischen Entwicklung 
das typische Bild eines epigenetischen (nicht evolutionistischen) Ent" 
wicklungsprozesses ergibt, also eine Entwicklung annimmt, die unter 
fortwahrender Neubildung und Differenzierung von Teilen von einer 
einheitlichen, anlagelosen - d. h. eigentlich nur die Anlagen eben 
dieses ersten Stadiums in sich tragenden - und die Eigentiimlichkeiten 
der spateren Stadien weder im »eingewickelten« noch »ausgewickelten« 
Zustande enthaltenden Erbsubstanz ausgeht, die also nach der Ver~ 
einigung der beiderseitigen Keimplasmen lediglich die ontogenetischen 
lnitialengramme in sich schlieBt. 

Die Annahme, daB die im spateren Leben auftretenden ererbten 
Engramme bereits in den Keimzellen als Keimzellenengramme mit ent~ 
halten seien, wiirde nichts anderes bedeuten, als eine Evolutionslehre ..... 
Evolution gleich »Auswicklung« eines im Anfangsstadium der Ent.. 
wicklung in seinen wesentlichen Ziigen bereits fertig gebildeten oder 
doch _in entsprechenden »Miniaturen« bereits angedeuteten Organis~ 
mus gesetzt - und damit die ehemalige Praformations~ oder Ein~ 
schachtelungstheorie der Entwicklung wieder neu aufleben lassen. Die 
topogenen Engramme (Erregungsdispositionen) irgendeines Entwick
lungsstadiums, auch des ersten, determinieren, wie man das auch 
ausdriicken kann, lediglich die Strukturbesonderheiten und ihnen ent• 
sprecbenden morphologischen Zustande des nachsten Stadiums, damit 
dann a her auch die in diesen neu auftauchenden Strukturbesonderheiten 
enthaltenen und demnach gleichfalls neu auftretenden Engramme und 
mit ihnen zusammenhangenden Erregungsdispositionen und Reaktions' 
moglichkeiten. Diese leiten dann bei ihrer Ekphorie· durch die zu-
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gehorigen Positionsreize - wie sie dem jeweils erreichten morpho
logischen Stadium entsprechen - das nachste Entwicklungsstadium 
ein usw. Die Anschauung, daB aile die unzahligen Engramme, welche 
wahrend des ganzen Lebens in all seinen Stadien die morphologische 
Entwicklung bestimmen, bereits im Keimplasma vorhanden seien, wiirde 
dagegen kaum etwas anderes darstellen, als eine etwas modifizierte 
Neuauflage von Weismanns viel angegriffener Determinantenlehre. 

Wir wollen also daran festhalten, daB die deter~inierenden Fak
toren irgendeines Entwicklungsstadiums im Lauf der Ontogenese erst 
in den Struktureigentiimlichkeiten und in ihnen eingeschlossenen Er
regungsdispositionen (Engrammen) des unmittelbar vorhergehenden 
Stadiums auftreten, keinesfalls aber bereits in den Keimzellen enthalten 
sind. Dabeiist die Abgrenzung derartiger Entwicklungsstadien bezw. 
ihrer Intervalle in einem an sich kontinuierlich dahinflieBenden ProzeB 
natiirlich eine rein willkiirliche, ein. reines Kunstprodukt; aber eben 
deshalb steht nichts im Wege, sich diese Etappen raumlich wie zeitlich 
so klein wie moglich zu denken. Wenn nun im zweihundertsten oder 
dreihundertsten Entwicklungsstadium zweier Organismen, die his da
hin einen vollig gleichen Verlauf ihrer ontogenetischen Reproduktion 
erkennen lieBen, nunmehr plotzlich Verschiedenheiten auftreten, die 

. ausgesprochen ererbten, durch Vergleich mit irgendwelchen Vorfahren 
in diesem Sinne nachweisbaren Charakter zeigen und sich nicht etwa auf 
individuelle Erwerbungen zuriickfiihren lassen, so muB auch schon in den 
beiderseitigen Anfangsstadien (Ausgangsstrukturen) irgendein, wenn 
auch noch so winziger Unterschied der beiderseitigen biochemischen 
Struktur vorhanden gewesen sein, der sich in der gesetzmaBigen Folge 
der die Entwicklung bewirkenden Reaktionsketten seinerseits ebenfalls 
erhielt bezw. von Glied zu Glied steigerte (»entwickelte«) und so in 
jedem folgenden Stadium entsprechend groBere, wenn auch zunachst 
noch latent bleibende Verschiedenheiten hervorrief, bis dann schlieBlich 
im Manifestationsstadium des fertigen Merkmals - selbstverstandlich 
entsprechende auslosende Momente vorausgesetzt - die entsprechende 
abweichende Reaktionsfahigkeit (Eigenschaft) mehr oder weniger plotz
lich sich nun auch in entsprechenden Reaktionen nach auBen hin doku
mentieren konnte. Aber eine derartige Auffassung bedeutet doch etwas 
ganz anderes, als die Annahme, daB aile Bestimmungsstiicke bezw. 
Determinanten der spateren Entwicklungsstadien bereits in irgendeiner 
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kunstvollen, den Teilen und der Anordnung des spateren Organismus 
irgendwie entsprechenden »Architektur« in der Keimzelle vorhanden 
gewesen seien, wie sie das ·Fundament der Weismannschen Det~r
minantenlehre bildet. 

Es liegt im Wesen der ontogenetischen Reproduktionsprozesse, daB 
sie in strengster raumlicher und zeitlicher Kontinuitat verlaufen, wenn 
auch das 1 empo derselben in den einzelnen Individuen je nach der Be" 
sonderheit der auBeren Bedingungen recht verschieden sein kann. Im 
normalen, warmbliitigen Organismus der hoheren Lebewesen gibt es 
deshalb im Lauf derselben keine Unterbrechung, wahrend bei manchen 
niederen kaltbliitigen Tieren, die man z. B. einfrieren i.tnd damit zu einer 
Art von Scheintod erstarren lassen kann, das Leben, also der Ablauf 
des Reproduktionsmechanismus, auf diese Weise einige Male oder 
ofters, jedenfalls nach Belie ben des Experimentators zum Stillstand ge .. 
bracht und in ein mehr oder weniger langes Latenzstadium iiberfiihrt 
werden kann - vie latente franzosischer Autoren. Bei hoheren Orga• 
nismen lauft der Mechanismus auf alle Falle kontinuierlich ab, wenn 
auchje nach Umstanden, z. B. beim wirklichen oder angeblichen Schein" 
tod, im Winterschlaf usw., in verschiedenem Tempo. Ebendeshalb gibt 
es beim hoheren Organismus auch keinen Zustand volliger Erregungs
losigkeit. Das gilt auch fur diejenigen Teile des Korpers, die uns, wie 
etwa die Ganglienzellen des ausgewachsenen Menschen »stationar« 
erscheinen. Einerlei ob es sich . um jugendliches Wachstum, schein" 
baren Stillstand auf der Hohe des Lebens, oder Riickbildung im Alter 
handelt, der Reproduktionsmechanismus - und mit ihm die Kette 
der sukzessiv assoziierten Erregungsprozesse - lauft weiter his z~m 
Tode. · 

In dieses komplizierte, die inneren Entwicklungsbedingungen und 
die Anlagenentfaltung darstellende Getriebe greifen nun - beim Men" 
schen im allgemeinen erst im postembryonalen Leben - unausgesetzt 
die aufieren Umweltsfaktoren mittels der von ihnen ausgehen" 
den Reizwirkungen ein. Sie setzen als Residuen der so entstehenden 
funktionellen Erregungen andauemd neue und je nachdem bleibende 
Strukturveranderungen (Engramme) und beeinflussen und verandem 
dadurch zunachst die Struktur desjenigen morphologischen Stadiums, 
in dem sie auftreten, damit dann aber, da dieses die Voraussetzung fiir 
die Entwicklung des nachsten Stadiums abgibt, auch die Struktur dieses 
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und damit aller folgenden Stadien. Im allgemeinen, d. b. bei nicht allzu 
weitgebenden Abanderungen wird dadurcb der Reproduktionsmecba
nismus keineswegs aus dem Geleise gewoifen; dafiir sorgen die alt
ererbten und in Ianger Pbylogenese gefestigten Engramme, die ihm 
seine GesetzmaBigkeiten vorschreiben; und so gebt sein Spiel weiter. 
Immerbin treten Verscbieburigen und Abanderungen in ihm auf, zu~ 
nacbst allerdings nocb unscheinbarer und im Rahmen des Ganzen 
kaum noch eine Wirkung hervorbringender Art; bei wiederbolter 
gleicher oder abnlicber Rei~wirkung konnen sie sicb aber kumulieren 
und steigem und dann schlieBlicb docb den Verlauf des Reproduktions
mecbanismus eingreifend und nachbaltig beeinflussen. 

Die spezifiscben Arbeitsleistungen eines Gewebes als 
Manifestationen der funktionellen Erregungen sind demnach 
Leistungen eigener Art, zu denen es nur auf Grund seines besonders 
differenzierten spezifiscben Strukturgefiiges befabigt ist, das dem pri~ 
mitiven Gewebe, aus dem es sicb pbylogenetisch heraufentwickelt hat, 
nocb nicht zu eigen war. Gleichwohl ist auch dieses schon »gewachsen«, 
hat aucb in seiner primitiven Struktur scbon die GesetzmaBigkeiten 
eines Reproduktionsmecbanismus in sicb getragen, aber seine funktio~ 
nellen Lebensablaufe waren noch wesentlich anderer und einfacberer 
Art, als auf den spateren Stufen der Phylogenese. Nun besteht selbst~ 
verstandlich, wie oben schon angedeutet wurde, eine weitgehende Kor~ 
relation zwischen diesen heiden Gruppen von Lebensbetatigungen, den 
plastischen und den funktionellen, indem die funktionellen Erregungen 
durcb die von ihnen hinterlassenen Engramme unausgesetzt das Struk~ 
turgefiige der leb. S. · beeinflussen, ibrer Besonderheit entsprechend 
abandem und so in den jeweiligen Stadien der Entwicklung den Re~ 
produktionsmecbanismus immer wieder, aucb was die im »System« 
selbst gegebenen Verhaltnisse anbelangt, unter veranderte Bedingungen 
stellen. Er muG diese neu auftretenden Struktureigentiimlichkeiten von 
nun ab gleicl,lsam in seinen Mecbanismus mit einschlieBen, auch ihnen 
im weiteren Verlauf der Ontogenese Rechnung tragen, wodurcb die 
weiteren Wachstums~ und Entwicklungsreaktionen entsprecbend mehr 
oder weniger modifiziert ausfallen werden. Denn die als Folge funktio~ 
neller Erregungen in den binterlassenen Engrammen sicb auspragen~ 
den und neu auftretenden Struktureigentiimlicbkeiten verandein nicbt 
nur das betreffende Gewebsteilcben selbst, sondern bewirken damit 
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auch eine Abanderung der von ihm ausgehenden Positionsreize und 
der topogenen Erregungen, welche die letzteren in den N achbrr• 
teilchen hervorrufen. Dementsprechend werden auch bier die plasti"' 
schen Reaktionen, die als ihre Manifestationen auftreten und das nachste 
morphologische Stadium herbeifiihren, etwas anders ausfallen, als es 
vor der Einwirkung der betre.ffenden funktionellen Erregungen der Fall 
gewesen ware. Dadurch wird also auch iiberall in der Umgebung (N ach"' 
barschaft) der erstergri.ffenen Gewebsteilchen eine entsprechende Ab"' 
anderung des nachsten Gliedes der ontogenetischen Reaktionskette, 
namlich des sich unmittelbar anschlieGenden morphologischen Stadiums 
herbeigefiihrt, die sich wiederum in gleicherWeise auf die nachste Um .. 
gebung auswirkt usw. Die Abanderung des Reproduktionsmechanismus 
in einem Gewebsteilchen zieht also automatisch entsprechende, streng 
korrelierte Abanderungen in den N achbarteilchen nach sich, diese 
wirken wiederum auf die angrenzenden Teilchen und so fort his zu 
den entlegensten Gewebspartien. Diese bei aneinandergrenzenden Ge"' 
weben im allgemeinen natiirlich gegenseitigen Beeinflussungen sind 
o.ffenbar die Ursache dafiir, daG auch die im Verlauf funkiiopeller 
Erregungen auftretenden Strukturveranderungen die »Harmonie des 
Ganzen und der T eile« nicht beeintrachtigen. 

Haben sich die oben geschilderten Verhaltnisse auf Grund einer 
funktionellen Erregung einmal herausgebildet und ihre Kreise gezogen 
- die Erregungswellen breiten sich o.ffenbar nach dem Prinzip der 
Kugelwellen fort-, so ist das, was nunmehr als Ergebnis derselben In 
der leb. S. zuriickbleibt, gleichsam zu einer rein internen Angelegenheit 
derselben geworden und hat direkt und unmittelbar mit den auGeren 
Anlassen, welche die Geschehnisse hervorriefen, nichts mehr zu tun. 
Die betre.ffenden Veranderungen beeinflussen nun auch ohne Hinzu• 
treten neuer gleichgearteter Reize den Reproduktionsmechanismus, 
indem die neugesetzten Strukturen an entsprechender St,elle in ibm 
Aufnahme finden und seinen GesetzmaGigkeiten unterworfen werden. 
Damit ist dann auch fiir ihre Reproduktion in den folgenden Stadien 
der betre.ffenden Ontogenese gesorgt; wie lange sie auf diese Weise im 
Reproduktionsmechanismus . mitgeschleppt werden, bezw. diesen he• 
einflussen, wird neben der Intensitat und Quantftat der betre.ffenden 
erregungsenergetischen Einwirkungen auch vori einem diesbeziiglichen 
Be h arru ng s vermogen der leb. S. abhangen, also ihrer Fahigkeit, einmal 
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erworbene Strukturen mehr oder weniger lange Zeit und mit mehr oder 
weniger grofier Zahigkeit gegenuber weiteren abandernden Einflussen 
festzuhalten. Aber auch wenn sie vorhanden sind und solange sie vor;: 
handen sind, immer bedeuten sie in Hinsicht auf die funktionellen 

· Erregungsablaufe, denen sie erstmalig ihre Entstehung verdankten, im 
Wiederholungsfalle doch nur Dispositionen, Potenzen, die lange Zeit, 
eventuell das ganze weitere Leben latent bleiben konnen und nur .dann 
in Aktion treten, wenn sie durch entsprechende Reizwirkungen ekpho" 
riert werden. 

Auch im Gehim des Blindgeborenen wachsen die Ganglienzellen 
der Sehsphare des Gehims weiter und reifen heran, wenn anscheinend 
auch langsamer und unbestimmter und nicht zu dem Hochstmafi ihrer 
Entwicklungsmoglichkeit gelangend, wie es in einem zu entsprechender 
Zeit auch funktionell beanspruchten Gehirn der Fall ist. Aber aile die 
Dispositionen und Fahigkeiten, die in den auf diese Weise sich bilden" 
den und einander folgenden Strukturen und in ihnen jeweilig einge" 
schlossenen Engrammen schlummern, bleiben vollig latent, weil sie in" 
folge Fortfalls der Reizaufnahmeapparate nicht ekphoriert werden 
konnen. Gleichwohl sorgt der Reproduktionsmechanismus auch fur ihr 
weiteres Wachstum und stellt sie in jedem Augenblick der Onto genese 
fur die Reize, die sie unter normalen Verhaltnissen hatten treffen 
konnen, bereit. Erst wenn dann spater der Blindgeborene auf Grund 
einer giinstig verlaufenden Operation sehend wird - nehmen wir diese 
Moglichkeit einmal an-, so erschlie6t sich dem betreff~nden Indivi;: 
duum der diesen Dispositionen (Engrammen) und ihren Erregungs" 
manifestation en, den Gesichtsempfindungen, entsprechende T eil seiner 
»Seele«. So aufgefafit stellt sich uns die Seele in jedem Augenblick 
unseres Seins als die jeweils vorliegende Gesamtheit aller ererbten 
und individuell erworbenen Engramme der nervosen Substanz unseres 
Grofihims dar, so weit sie sich hier eben in psychischen Reaktionen 
manifestier~n. Von diesen funktionellen Erregungsablaufen usw. sind 
naturlich auch hier die nebenherlaufenden topogenen und in ihren 
Erfolgsreaktionen die ununterbrochene Folge der einander ablosenden 
Entwicklungsstadien der nervosen Substanz bildenden Erregungen 
streng zu unterscheiden. Sie schaffen erst die Voraussetzungen fur die 
funktionellen, indem sie fur deren Ablauf in der leb. S. gleichsam erst 
das Geriist bezw. Sprungbrett zimmern. 
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Wird nun ein Teil der eben genannten Engramme der nervosen 
Substanz, z. B. durch Verletzungen, Krankheiten, senile Atrophie usw. 
zerstort, so »brockelt« auch ein entsprechenderTeil derSeele ab; k~nn 
ein Teil dieser Engramme, obwohl er vorhanden, d. h. von dem Re' 
produktionsmechanismus mitreproduziertworden ist, a us irgendwelchen 
Grunden gleichwohl nicht ekphoriert werden, so verharrt der ent .. 
sprechende Anteil der Seele in »lebenslanglichem Schlaf« und tritt 
ihrem virtuellen Trager niemals ins BewuBtsein. 

Verharrt der oben erwahnte Blindgeborene aber in seiner Blindheit, 
so wird sich bei ihm schon innerhalb der einen Ontogenese eine, wenn 
zunachst vielleicht auch noch schwach ausgepragte In a k ti vita t s' 
atrophie der betreffenden Gehirnpartien u1;1d Sinnesorgane einstellen, 
die sich aber bei einer etwaigen Wiederholung der gleichen Verhaltnisse 
in einer langeren Reihe von Generationen, also phylogenetisch, immer 
starker aussprechen wiirde, wie der bekannte Olm der Adelsberger 
Grotte beweist, der zwar urspriinglich, phylogenetisch verstanden, nicht 
blind war, bei dem aber nach Einwanderung in die Unterwelt im Lauf 
zahlreicher Generationen als Folge des volligen Wegfalls der Lichtreize 
die Augen nach und nach vollig verkiimmerten bezw. sich zuriick• 
bildeten. 

Wir haben uns bisher mit der Konstatierung begniigt, daB die Er
regungen der leb. S. sich in psychischen, motorischen, plastischen Re:r 
aktionen usw. »manifestieren«; es ware noch etwas eingehender zu 
erortem, wie wir dieses Verhaltnis des Erregungsablaufes zu seiner 
Manifestation auffassen wollen. Fiir e in e Art der Erregungswirkungen, 
die psychischen Reaktionen, hat dieses Problem in den Betrachtungen 
iiber die Natur des psychophysischen Parallelismus bereits von seiten 
der verschiedensten Autoren eine eingehende Behandlung erfahren. 
Ich begniige mich hier deshalb mit dem Hinweis, daB der Naturforscher, 
insbesondere der Physiologe im allgemeinen auf dem Standpunkte der 
»ldentitiitsphilosophie« stehen wird, welche Materie und Geist, in 
unserer Terminologie demnach die Erregungsablaufe der nervosen Sub" 
stanz und ihre psychischen Manifestationen- oder in anderer Fassung 
die Gehirnprozesse und BewuBtseinsvorgange - nicht als zwei ver• 
schiedenartige und vollig selbstandige Phanomene auffaBt, sondem als 
das Ergebnis der Betrachtung ein und desselben komplexen Phanomens 
von zwei ganz verschiedenen Beobachtungs .. oder Einstellungsstand, 
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punkten aus. FaBt man das Verhaltnis zwischen Erregungsablauf und 
Erregungsmanifestation nun allgemein in diesem Sinne auf, so besteht 
natiii:lich, ohne daB ich hier tiefer in dieses Problem eindringen will, 
kein Grund, diejenigen Erregungsablaufe, die sich in motorischen, 
plastischen usw. Reaktionen auBem, anders zu beurteilen, als diejenigen, 
die sich in psychischen Reaktionen zu erkennen geben. lmmer stellen 
sie nur Teilerscheinungen von komplexen Gesamterscheinungen dar, 
die uns in ihrem eigentlichen Wesen nun einmal nicht zuganglich sind 
und nur durch die eine oder andere lediglich eine Seite dieser Phano-

. mene umfassende Beobachtungsreihe »erschlossen« werden. So liegt 
die innerste Ursache fur die Verschiedenheit der Manifestationen, in 
denen uns die Erregungsablaufe der verschiedenen Formen der leb. S. 
gegenubertreten,lediglich in der andersartigen Gestaltung der Struktur 
und davon abhangigen Erregungs .. oder - bedienen wir uns einmal 
dieses vielgebrauchten Bildes- Schwingungsprozesse der betreffenden 
leb. S., mit anderen Worten dem, was wir seit Johannes Muller als 
spezifische Energie der leb. S. bezeichnen. Denn dieser Begriff 
sagt weiter nichts aus, als daB die betreffende Substanz auf Grund einer 
besonderen Struktur zu einer ganz besonderen, von der andersartig 
strukturierter Gewebe abweichenden Funktionsweise befahigt ist. 
Letzten En des sind alle Erregungsmanifestationen, wie sie von u n s 
wahrgenommen werden, doch nur die Zusammenfassung der ver
schiedenen Empfindungen, auf Grund deren wir, d. h. unser Be~ 
wuBtsein, von diesen Vorgangen iiberhaupt Kenntnis haben, in einem 
Empfindungskomplex als Teil eines BewuBtseinsinhaltes; somit bleibt 
das Erkennen derselben restlos subjektiv; und eben deshalb stellen sie 
auch wieder nur eine Seite der komplexen und uns ihrem innersten 
Wesen nach vollig unbekannten Erregungsphanomene dar, wie sie uns 
von unserem jeweiligen, stets aber einseitigen und subjektiven Be
obachtungsstandpunkte aus gegeniibertreten. 

Wir verbinden demnach, ohne die hier angeschnittenen erkenntnis
theoretischen Probleme weiter fortfiihren zu wollen, mit dem Begriff der 
funktionellen Erregung stillschweigend stets auch den der Funktions
leistung, also einer Tatigkeit der leb. S., wobei es zunachst ganz gleich
giiltig ist, ob und wie weit dieselbe sich in einer unseren Sinneri oder 
doch unseren Beobachtungsmitteln zuganglichen Weise manifestiert. 
Diese Funktionsleistungen der leb. S. bestehen fur uns eben darin, daB 

52 



sie irgendeine veranlassende, ihren Strukturbesonderheiten angepaBte 
Reizeinwirkung mit dem spezifischen, aus den Besonderhei,ten 
ihrer Struktur sich ableitenden Erregungsvorgang mit' all 
seinen Folgen beantwortet. Dieser stellt die ihr eigentiimliche Gegen:~ 
leistung auf die Einwirkung der Umweltsfaktoren dar, ist also das Er~ 
gebnis einer auBeren (oder auch inneren) Reizeinwirkung, welche die 
leb. S. »funktionell beansprucht«, so durch das »Bediirfnis« ihre »Ab 
tivitat« weckt und sie damit zur aktiven Betatigung, zur Funktions~ 
leistung veranlaBt. Zwischen Erregung und sie begleitender, bezw; 
dokumentierender Funktionsleistung besteht also, ganz allgemein ge~ 
sagt, nicht etwa das Verhaltnis :zweiervoneinander abhangigen Variabeln, 
sondern volliges gegenseitiges lneinanderaufgehen, Identitat, wenn 
wir auch, je nach unserer Einstellung, bald nur die eine, bald nur die 
andere Reihe von Teilerscheinungen der komplexen, uns an sich ihrem 
innersten Wesen nach unbekannten Phanomene unseren Beobachtungs" 
reihen zugrunde legen. 

Somit behalt unser Satz, daB der spezifische Erregungsvor.i 
gang die spezifische Leistung jedweder leb. S. darstellt und 
mit ihrer Funktionsleistung identisch ist, fur alle Arten der 
Erregung seine Giiltigkeit. Wenn wir dann weiter auf Grund der 
Deszendenztheorie zu der Annahme berechtigt sind, daB sich aus einer 
urspriinglich undifferenzierten Ursubstanz des Lebens mit zahlreichen 
unstetigen und »zufalligen« Reaktionsmoglichkeiten im Laufe einer 
ungeheuer Iangen phylogenetischen Entwicklung auf Grund sich fort" 
gesetzt steigemder und infolge eintretender Arbeitsteilung immer ein" 
seitigerer funktioneller Beanspruchung nach und nach hoher differen:~ 
ziert~ Formen der leb. S. herausgebildet haben, dementsprechend immer 
spezifischere Strukturen mit entsprechend eingeengten, an sich immer 
»unwahrscheinlicheren« Reaktionsmoglichkeiten aufgetreten sind, his 
die nunmehr ausgebildete Muskelzelle beispielsweise nur. mehr zu 
motorischen, die Driisenzelle nur mehr zu sekretorischen, die N er" 
venzelle nur mehr zu den spezifischen »nervosen«, im wesentlichen 
Gedachtnisleistungen befahigt war, so liegt schon darin die Begriin:~~ 
dung des weiteren Satzes, daB eben diese funktionellen Beanspruchungen 
und die durch sie bewirkten Erregungsablaufe die ihnen entsprechenden 
Strukturen, damit dann aber auch - von anderer Einstellung aus be• 
obachtet - die histiologischen und grobanatomischen Formbesonder" 
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heiten der verschieden~n Gewebsformen hervorgerufen bezw. »er
zwungen« haben. Gerade wenn wir den phylogenetischen Entwick-

• lungsprozeB der Lebewesen und des Lebens, den wir jetzt in seinen 
Hauptziigen im Prinzip zu kennen vermeinen, ins Auge fassen, vertieft 
sich immer mehr die Erkenntnis, daB eben diese spezifischen Funktions
leistungen den spezifischen LebensprozeB jedes Gewebes dar• 
stellen und daB die Befahigung dazu als das wichtigste derzeitige Er
gebnis der ganzen bisherigen Entwicklung fur jedes Gewebe anzusehen 
ist. So hat die Bedeutung, die innerhalb des ganzen Entwicklungs
prozesses gerade diesem Gewebe und our diesem zugefallen ist, in 
seiner nunmehr vorliegenden spezifischen Struktur ihren substantiellen 
Niederschlag gefunden. 

Es besteht also nicht our zwischen Funktion und Struktur, sondern 
auch ihren beiderseitigen Entwicklungsgangen eine streng gesetzmaBige 
Korrelation, die jedes Zufallsgeschehen ausschlieBt. Wenn Goethe 
sagt, »der Zweck des Lebens sei das Leben selbst«, so heiBt das, physio~ 
logisch gesprochen, die Erhaltung und Fortfiihrung der energetischen 
Ablaufe, welche die Lebensprozesse nicht our im Gange halten, son~ 
dern auch darstellen. In unserer Terminologie bedeutet das, da jedes 
Leben- nach de~ morphologischen Seite wenigstens- our eine Wieder
holungvorhergegangener Leben darstellt, die Ermoglichung dieser onto
genetischen Reproduktion und ihre Fortfiihrung iiber die vorliegende 
Individualitatsphase hinaus zui nachsten. Es handelt sich also darum, 
daB die Kette der sich sukzessiv ekphorierenden topogenen Engramme 
und ihnen entsprechenden morphologischen Zustande, die einmal aus~ 
gelost automatisch weiterlauft, mindestens his zu dem Zeitpunkte er~ 
moglicht werde bezw. nicht abreiBe, wo sich von dem so entwickelten 
Organismus besonders differenzierte Gewebsteile, die Keimzellen, als 
typische Artzellen- gleich Tragem des Arterbplasmas- abspalten, 
welche die spezifische morphochemische Konstitution der betreffenden 
Organismen besitzen und eben deshalb wieder eine neue Individualitats~ 
phase einleiten konnen. Mehr liegt, rein physiologisch bezw. kausal~ 
mechanistisch aufgefaBt, nicht im »Sinn« des Lebens. Es soli eben er~ 
halten und fortgefiihrt werden. DaB jede der sich dabei folgenden 
Ontogenesen mit der vorhergehenden nicht vollig identisch ist, liegt 
neben der schon genannten Besonderheit der zweigeschlechtlichen Fort~ 
pflanzung vor allem an der Beeinflussung durch die auBeren Lebens~ 
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bedingungen, denen die sich entwickelnden Organismen ausgesetzt 
sind. Wurde es zum Zwecke des Experiments einmal moglich sein, 
diese Bedingungen fur eine Reihe sich folgender Generationen vollig 
gleich ZJ.l gestalten - wie es annahemd etwa fiir eine Bakterienkultur 
im Brutschrank ode~; fur die intrauterine Zeit der menschlichen Ent
wicklung der Fall ist -, dann muBte diese Reproduktion bei sich ein
geschlechtlich vermehrenden Individuen immer, beim Menschen usw. 
naturlich nur bei eineiigen Zwillingen, also bei Individuen mit vollig 
gleicher Erbmasse, mit der GesetzmaBigkeit gleich konstruierter und 
demnach auch vollig gleich funktionierender mechanischer Apparate 
ablaufen. 

In Wirklichkeit sind diese auBeren Lebensbedingungen (die Um..
weltsfaktoren, das »Milieu«) aber umso verschiedener von denen des 
vorangehenden Lebens, lufje hoherer Organisationsstufe die betreffende 
Organismenart.sich befindet und je mehr sie infolgedessen durch ihre 
Tatigkeit selbst umgestaltend auf die Umweltsfaktoren einzuwirken 
vermag. Soli hier der den inneren (ererbten) Entwicklungsbedingungen 
entstammende Reproduktionsmechanismus im Gange gehalten werden, 
so muB die Moglichkeit gegeben sein, daB er sich diesen Einwirkungen 
der Umwelt gegenuber behaupten kann, daB er durch dieselben hoch~ 
stens beeinfluBt, abgeandert, aber nicht nachhaltig erschuttert oder gar 
vollig zerstort werden kann. Diese Bedingung ist durch die ohne weiteres 
feststellbare, wenn damit als solche naturlich noch nicht erklarte An
passungsfahigkeit der Organismen erfullt; sie stellt sich uns als ihr 
Vermogen dar, sich mit diesen von allen Seiten und zu allen Zeiten 
unablassig auf sie einstiirmenden Einwirkungen »auseinanderzusetzen«, 
d. h. nicht rein »passiv« oder »zufallig« von ihnen beeinfluBt zu wer
den, sondern ihnen ein bis zu gewissem Grade »aktives« Verhalten -
wenn wir das einstweilen einmal so nennen wollen - gegenuberstellen 
zu konnen. 

GewiB vollziehen sich diese Auseinandersetzungen der Organismen 
mit ihrer Umwelt nach dem Prinzip von Wirkung und Gegenwirkung 
(Aktion und Reaktion) und gewiB gelten auch hier die gleichen Ge" 
setzmaBigkeiten, wie sie bei Reaktionen »toter« N aturkorper auftreten; 
aber beim lebenden Organismus erhalten sie durch die weitgehenden 
mnemischen Fahigkeiten (Semon) der leb. S. und ihren infolgedessen 
aufgespeicherten Engrammschatz eine ganz besondere Ausbildung und 
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Bedeutung. Diese »mnemischen« Fahigkeiten wiederum sind nur ein 
anderer Ausdruck fiir das gesteigerte Vermogen der leb. S., Reize auf,. 
zunehmen und die Wukungen der Reize in irgendwelchen Struktur" 
besonderheiten zu bewahren. Und diese Fahigkeiten verdanktsiewieder 
ihrer komplizierten, dadurch in gewissem Sinne la~ilen und deshalb den 
verschiedensten Beeinflussungen zuganglichen Struktur. 

Durch diesen Engrammschatz und die auf ibm beruhenden Reak .. 
tionsfahigkeiten und Reaktionsweisen werden aile Leistungen der leb. S. 
bezw. der Organismenjeweilig gleichsam der Kontrolle und Mitwirkung 
der Erfabrungen und Erlebnisse der ganzen ontogenetischen und phylo .. 
genetischen Vergangenheit unterstellt, denn sie aile haben in dem er" 
erbten bezw. individuell erworbenen Engrammschatz ihren substan:< 
tiellen Niederschlag gefunden und sind durch ihn fiir kiirzere oder 
tangere Zeit der morphochemischen ArtkonstitAtion einverleibt worden. 
GewissermaBen sind sie also nicht Reaktionen lediglich mit demJetzt 
der Organismen, sondem auch ihrer ganzen Vergangenheit, also all 
den Struktureigentiimlichkeiten, die sich im Lauf ihrer ganzen onto" 
genetischen und phylogenetischen Entwicklung herausgebildet haben, 
und den darauf beruhenden Erregungsbereitschaften. Hierin liegt die 
Besonderheit der lebenden Naturkorper und hierin werden wir den 
Schliissel ihrer aktiven Anpassungsfahigkeit und ihrer so:< 
genannten Selbsterhaltungsfahigkeit (Selbstregulation) zu suchen 
haben. 

· Rechnen wir einstweilen einmal mit dieser Anpassungsfahigkeit, so 
stellt sich das tatsachliche, also nicht lediglich von den inneren Ent" 
wicklungsbedingungen (prospektiven Potenzen) abhangige und be:< 
wirkte Leben eines Organism us derartig dar, daB der in diesen wurzelnde 
ontogenetische ReproduktionsprozeB bei allen Tragem gleicher Erb:< 
anlagen in seinen wesentlichen Merkmalen gleichen Verlauf nimmt, 
daB er aber durch die Einwirkungen der jeweiligen Umwelt mehr oder 
weniger modifiziert wird. Hierbei rufen aile diejenigen Reize, welche 
von denen, die in friiheren Ontogenesen die spezilische .f\rtkonstitution 
und ihre Besonderheiten· in den einzelnen Gewebsteilen geschaffen 
haben, mehr oder weniger verschieden sind, eben deshalb anders" 
geartete funktionelle Beanspruchungen, andersgeartete Erregungen 
und Reaktionsfahigkeiten hervor. Diese treten uns dann innerhalb ge:< 
wjsser Grenzen (physiologischer Anpassungsspielraum) als angep aB te 
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entgegen und ermoglichen damit den weiteren, wenn durch sie vie~ 
Ieicht auch mehr oder weniger modifizierten Ablauf des ontogenetischen 
Reproduktionsprozesses auch unter den neuen und andersartigen! Be" 
dingungen. 

Es ist selbstverst.andlich, daB diese Abanderung der Erregungsvor:~~ 
gange und darauf beruhenden Reaktionsf.ihigkeiten die leb. S., d. h. 
bier die Eigentiimlichkeiten ihrer Struktur, nicht unberiihrtlaBt, 
vielmehr ihre gleichzeitige korrespondierende Abanderung 
voraussetzt. Da diese Struktur aber anderseits wieder die Grundlage 
der Positionsreize und damit auch der topogenen Erregungsablaufe 
abgibt, modifizieren die auBeren Entwicklungsbedingungen auch auf 
diese sekundare Weise unausgesetzt die inneren und formen damit das 
Strukturgefiige der leb. S. noch weiter um. Die so bewirkten Struktur" 
veranderungen, die nach Friiherem das W esen der Engramme aus~r 
machen und Erregungsdispositionen (gleich Reaktionsbereitschaften 
auf die jeweils besonderen Reize) gleichzusetzen sind, konnen dann 
unter Umstanden so weitgehende werden, daB schlieBlich auch die 
auBerlich wahrnehmbaren Eigenschaften der Ieb. S., insbesondere ihre 
Form und Gestalt sich andem, in dem betreffenden Gewebe sich mit 
anderen Worten eine Metaplasie oder Metamorphose (Gestaltwechsel) 
vollzieht. 

Anderseits »verblassen« die meisten der so gesetzten Engramme 
infolge allzu sparlicher Wiederholung oder allzu geringer lntensitat der 
auslosenden Reize sehr bald wieder und lassen in der leh. S. keinerlei 
b I e i bend e Veranderungen zuriick; diese stellt vielmehr auf Grund 
eines schon erwahnten »Beharrungsvermogens« denjenigen Zustand 
wieder her, wie er ohne Eintreten der betreffenden Reizwirkungen im 
entsprechenden Stadium des ontogenetischen Ablaufs eingetreten ware. 
Ebendeshalb wird dann auch die spezifische morphocbemische Art.. 
konstitution des betreffenden Organism us, insbesondere auch sein Keim• 
plasma, welches dieselbe in ihrem lediglich in.it den lnitialengrammen 
der ontogenetischen Reproduktion ausgeriistete Ausgangsstadium ent" 
halt, weiter nicht davon beriihrt. 

Nur unter gewissen Bedingungen, die vor allem in geniigend hau" 
figer Wiederholung der gesetzten Reizwirkungen, einer geniigenden 
Intensitat und Q.uantitat der betreffenden erregungsenergetischen Ab .. 
laufe und vielleicht auch einem Zustand zeitweilig erhohter Sensibilitat 

57 



der Keimzellen fiir derartige Beeinflussungen bestehen, scheint die leb. 
S. einschlieBlich des Keimplasmas so nachhaltig beeinfluBt werden zu 
konnen, daB an korrespondierenden Punkten der nachsten Individuali~ 
tatsphasen {Ontogenesen) die gleichen Erregungsdispositionen und 
Reaktionsfahigkeiten auftreten, was dann mit anderen Worten der viel$ 
umstrittenen Vererbung erworbener Eigenschaften gleich 
zu setzen ware und damit eine erbliche Veranderung der morpho~ 
chemischen Artkonstitution bedeutet; hierbei ist es natiirlich vollig 
gleichgiiltig, ob sich die veranderten Reaktionsfahigkeiten nun tat$ 
sachlich in entsprechenden Reaktionen (Eigenschaften) manifestieren 
oder ob sie als entsprechende Dispositionen oder Potenzen lediglich 
in latentem Zustande - der Auslosung bereit - verharren. 

In anderen Fallen, im allgemeinen our bei Organism en relativ niede~ 
rer Organisationsstufe, scheint es aber auch zu geniigen, wenn ein und 
dieselbe Reizwirkung (Erregungsmanifestation) in jeder der his dahin 
vorausgegangenen Generationen nur einige Male oder selbst nur ein~ 
mal aufgetreten ist. Denn wir sehen, daB selbst unter solchen Um~ 
standen je nachdem bleibende und vererbbare engraphische Wirkungen 
erzielt werden konnen. Nur so kann man sich die Entstehung und all~ 
mahliche, stets angepaBte WeiterbUdung mancher komplizierten In~ 
stinkte erklaren, die nur einmal oder hochstens einige Male in jeder 
Ontogenese ausgeiibt werden und doch offenbar im lauf der Phylo$ 
genese weitgehende und stets angepaBte Veranderungen erlitten haben, 
wie Z:. B. die komplizierten Instinkte der Eiablage bei manchen Insekten, 
die mit der Verpuppung zusammenhangenden Instinkte, die Nestbau~ 
instinkte der Vogel usw. 

Man sieht, daB also auch dieses Problem der Vererbung bezw. Ver$ 
erbbarkeit erworbener Eigenschaften dem umfassenderen der aktiven 
Anpassungsfaliigkeit der leb. S. sich eingliedert; es bedeutet eben weiter 
nichts als den Ausdruck eines phylogenetischen Anpassungsvermogens 
der leb. S., also eines solchen iiber den Rahmen einer einzelnen Onto~ 
genese hinaus. Hierih liegen dann wieder die Wurzeln einer allmah~ 
lichen Weiter~ und Hoherentwicklung der Organismen. 

Nun babe ich im Vorstehenden zwar einige Andeutungen dariiber 
gemacht, in welcher Richtung wir die Erklarung fiir den »Mechanism us« 
dieser aktiven Anpassungsfahigkeit der leb. S. zu suchen haben. Aber 
wir konnen dieses umfassende Problem, welches eine weitere hoch" 
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bedeutsame Seite des Mechanismus des Lebens darstellt, sich uns ge
radezu als das Grundproblem des ganzen Entwicklungsgeschehens er
gibt, erst dann mit einiger Aussicht auf Erfolg in Angriff nebmen, 
wenn wir uns zuvor noch etwas·eingebender mit dem Wesen der En
gramme und von ihnen ausgeloster Erregungskomp]exe sowie deren 
Synthese aus einzelnen Komponenten vertraut zu machen suchen. 
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ZWEITER TElL 

DAS WESEN DER ENGRAMME UND 
ERREGUNGSKOMPLEXE UND IHRE SYN:= 
THESE AUS EINZELNEN KOMPONENTEN 

N ach friiheren Ausfiihrungen besteht das Wesen des Engramms 
in einer gesteigerten Disposition der engraphisch veranderten 

Substanz fiir den Ablauf der gleichen Erregungsvorgange, die ihrer
zeit das Engramm hinterlassen, bezw., wie wir weiter folgem konnen, 
ein bereits vorhandenes »verstarkt« haben. Das Engramm ist demnach 
eine Erregungsdisposition. So lange sich die lebende Substanz in 
bezug auf eben diese Erregungsmoglichkeit bezw., wie wir statt dessen 
auch sagen konnen, Reaktionsmoglichkeit im Iaten ten Zustand befindet, 
mit anderen Worten auf ihre schlummemden Fahigkeiten hin nicht 
angesprochen wird, entziehen sich ihre darauf beruhenden Eigen" 
schaften vollig unserer Kenntnis. Erst wenn dieser Erregungsdisposition, 
die man bei geniigend aufgespeicherter potentieller Energie der betreffen" 
den leb. S. auch als Aktio_nsbereitschaft oder Entladungsbereit" 
schaft bezeichnen konnte, durch entsprechende Auslosung (Ekphorie) 
Gelegenheit gegeben wird, sich z~ manifestieren, zeigt sich der bereits 
geschilderte Unterschied des Verhaltens gegeniiber einer in bezug auf 
diesen Reiz noch unberiihrten und unbeeinfluBten Substanz. Das En" 
gramm ist also einErlebnisresiduum,das in der reizbarenSubstanz 
nach »Abklingen« eines Erregungsvorgangs zuriickbleibt und dieselbe 
fur einen emeuten Ablauf der gleichen Erregung disponierter macht. 
Wenn wirweiter folgem, daB demselben eine materielle Veranderung 

· im Strukturgefiige der lebenden Substanz entsprechen miisse, so wenig 
wir auch zurzeit in der Lage sind, dieselbe genauer zu prazisieren, so 
ist das weiter nichts als ein logisches Postulat, sofem wir nicht iiber" 
haupt auf eine kausale Betrachtung der Lebensvorgange Verzicht leisten 
wollen. . 

Auf dieser Fahigkeit, als Folge stattgehabter Reize und nach" 
folgender Erregungen engraphisch verandert zu werden, d. h. also in 
ihrem Strukturgefiige eine entsprechende, zum mindesten einige Zeit 
anhaltende Abanderung zu erfahren, beruht, wie bereits erwahnt wurde, 
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letzten Endes das »Reproduktionsvermogen« nicht nur der Ieben"' 
den, organischen, sondem sinngem.iB iibertragen, auch der toten, an"' 
organischen Welt. Ebenso habe ich schon darauf hingewiesen, wa~m 
wir hier im allgemeinen an dem weiteren Begriff des Reproduktions" 
vermogens festhalten und uns nicht etwa statt seiner des zwar auf ihm 
beruhenden, aber viel enger gefaBten und deshalb Ieicht zu MiBver" 
st.indnissen und MiBdeutungen fiihrenden Ged.ichtnisbegriffes be,. 
dienen wollen. 

Schon Semon selbst hat in seinen grundlegenden Arbeiten iiber 
die mnemischen F.ihigkeiten der leb. S. ausdriicklich betont, daB das 
Engramm auf einer materiellen Ver.inderung derselben beruhen miisse, 
im iibrigen aber aus »vorsichtiger Zuriickhaltung« darauf verzichtet, 
genauere Angaben iiber die Natur des Engramms zu formulieren, weil 
er dieses Beginnen bei dem Stande unserer Kenntnisse iiber dasStruktur" 
gefiige. der leb; S. fur aussichtslos hielt. Immerhin hat er manches zur 
Klarstellung dieses Begriffes, wenn auch mehr nach der negativen Seite 
hin, beigebracht, so z. B. zu den Hoffdingschen Anschauungen 
Stellung genommen, nach denen das Wesen des Engramms lediglich in 
einer »Umlagerungserleichterung« bestehen soli, und sie aus Griinden, 
die im einzelnen zu erortem hier zu weit fiihren wiirde, zuriickgewiesen. 
Einer seiner im Rahmen unseres engeren Themas vor allem interes" 
sierenden Griinde ist der, daB bei der Annahme einer Umlagerungs" 
erleichterung durch eine Wiederholung des gleichen Erregungsablaufs 
eben diese Umlagerungserleichterung hochstens verst.irkt, nicht aber 
ein neues, gesondertes und isoliert ekphorierbares Engramm 
gleicher Art, aber in anderer Determination, geschaffen werden 
konne, wie er fiir aile F.ille annehmen mochte. 

Hier ist einer der Punkte, in denen ich Semon nicht vollig zu,. 
stimmen kann. Er zieht m. E. eine zu wenig scharfe Grenze ·zwischen 
denjenigen Erregu~gsabl.iufen, die immer wieder in genau der gleichen 
Weise, also als typische, i. e. fiir die betreffende Substanz spezifische 
Erregungsvorg.inge eine ganz bestimmt strukturierte, auf Grund un"· 
endlich lange·r Phylogenese und fortgesetzter Arbeitsteilung schlieBlich 
in einer einzigen Strukturgestaltung und ihr entsprechenden Reaktions" 
fahigkeit und Funktionsweise gleichsam »erstarrte« lebende Substanz 
durchzittem- Musket.., Nerven,., Driisenzelle usw., bezw. die in ihnen 
ablaufenden Erregungsprozesse -, bei denen also nut Unterschiede in 
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der lntensitit {Schwingungsamplitiide) und der Quantitat ( verschie" 
dener Umfang der von der Erregung ergriffenen Substanz, also ver" 
schiedene GroBe des jeweiligen Erregungsbezirkes), nicht aber der 
Qualitit des Erregungsablaufs stattfinden konnen, · und solchen Er• 
regungen, bei denen die betreffende Substanz offenbar trotz aller 
sogenannten spezifischen Struktur und Funktionsweise noch in qer 
lage ist, verschiedenartige, wenn vielleicht letzten Endes aber doch 
nur aus gleichen Komponenten, jedoch in jeweils verschiedener Weise 
zusammengesetzte Reize mit qualitativ verschiedenartigen er .. 
regungsenergetischen Ablaufen zu beantworten.Jeder dersoab" 
geanderten Erregungsablaufe manifestiert sich hier natiirlich auch in 
einer irgendwie abgeanderten Reaktionsweise und ihr entsp~echenden 
abgeanderten Eigenschaft. 

Das typische Beispiel fur die letztgenannten Faile sind die ver" 
schiedenen Ausbildungsformen der nervosen Substanz, speziell die 
Ganglienzellen der GroBhimrinde und demnach auch die von ihnen 
ausgehenden N ervenfasem, die auf Grund der N euronenlehre mit 
ihnen eine histiologische Einheit bilden und daher wohl auch eine 
ahnlich geartete Struktur und Funktionsweise besitzen. Auf diese wirken 
vermittels der verschiedenen Sinnesorgane die Energien der Umwelt in 
mehr oder weniger unterbrochener Folge als »Origin~reize« ein und 
veranlassen entsprechende »Originalerregungen«. Dazu kommen dann 
noch die »mnemischen« Erregungen, die von diesen Originalreizen 
durch Ekphorie friiher gesetzter Engramme gleichzeitig ausgelost wer"' 
den und ihrerseits durch fortgesetzte Ekphorie wieder andere mnemische 
Erregungen veranlassen. So werden der lebenden Substanz in ihren 
verschiedensten Teilen unausgesetzt die qualitativ verschiedenartigsten 
Erregungskomplexe-als Folgen eben solcher,aus den allerverschieden" 
artigsten originalen und mnemischen Komponenten sich zusammen" 
setzender Reizkomplexe- zugeleitet. In vielen ihrer einzelnen Kompo" 
nenten, wenn nicht iiberh!lupt ~ allen - wie ich noch zu zeigen ver" 
·such en werde -, stimmen diese Reiz, und Erregungskomplexe vermutlich 
iiberein; ihre Verschiedenheit als Ganzes, als psychophysische »Ge" 
stalten« riihrt daher, daB die an sich gleichartigen Komponenten immer 
wieder in verschiedenartigster Weise · und mit verschiedenartigsten 
lntensititsgraden nach Art eines Mosaiks zu den resultierenden Reiz" 
und Erregungskomplexen zusammengesetzt werden. Diesem Gesamt.. 
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erregungskomplex, der demnach die energetische Resultante der 
den einzelnen Reizkomponenten entsprechenden Erregungsablaufe 
darstellt, entspricht dann auch auf psychischem Gebiet - um das: an• 
schaulichste Beispiel der psychischen Reaktionen zu wahlen - je 
nachdem auch ein zusammenhangender, von uns zunachst als Einheit, 
als in sich geschlossener BewuBtseinsinhalt des jeweiligen Zeitmoments 
empfundener Empfindungskomplex, dessen Zerlegung in Einzelkom. 
ponenten immer etwas Willkiirliches und kiinstlich Erzeugtes darstellt. 
Der Reichtum der Natur liegt also auch hier nicht in der Fiille der 
Einzeldinge und Einzelgeschehnisse, sondem in der ungeheuren 
Mannigfaltigkeit ihrer Verkniipfung. Schon aus diesen Oberlegungen 
folgt, daB diesen »Gedachtnisspezialisten«, wie sie die Ganglienzellen 
des Gehims usw. darstellen, die Fahigkeit zukommen muB, nicht nur 
in einen, sondem eine ganze Reihe der verschiedenartigsten Erregungs
vorgange versetzt zu werden, denen ebenso viele diese Erregungs" 
ablaufe gestattende Zustandsmoglichkeiten ihrer intimsten Struktur 
entsprechen miissen, ohne daB wir zurzeit in der Lage sind, uns iiber 
diese Vorgange und Zustande ein einigermaBen zutreffendes Bild zu 
mach en. 

Je hoher sich also die Gedachtnisleistungen der nervosenSubstanz 
in der Organisationsreihe entwickelt haben, umso mehr muB auch ihre 
Fahigkeit zur Ausbildung gelangt sein, ungeachtet aller Spezifitat ihrer 
Leistungen - die eben darin bestande, ganz allgemein gesagt, sich in 
psychischen und nicht etwa in motorischen oder sekretorischen usw. 
Reaktionen zu auGem - in qualitativ verschiedene Erregungszustande 
versetzt zu werden, also je nach der Art der zusammengesetzten Reiz, 
wirkung in den einen oder anderen der ihr moglichen und eigenrum... 
lichen Strukturzustande und in ihnen eingeschlossenen »Schwingungs-« 
(Erregungs.: )moglichkeiten zu geraten. Das ist eine Auffassung, die sich 
vollig mit den bereits von Hering vertretenen Theorien der Vorgange 
bei der N erventatigkeit deckt, insbesondere seiner Annahme, daB den 
Neuronen unserer GroBhirnrinde als phylogenetisch jiingsten Teilen 
unseres Nervensystems im Leben nach der Geburt der relativ weiteste 
Spielraum individueller Entfaltung unter dem EinfluB der sie treffenden 
Reize gewahrt ist. 

Die naheliegende Frage, wie weit die einzelnen und letzten Kompo .. 
nenten zusammengesetzter, uns zunachst und im ganzen betrachtet als 
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neue imponierender Reizkomplexe mit den entsprechenden, bereits 
dagewesenen und eben deshalb unserer lebenden Substanz und »uns« 
vertrauter Reize gleich oder doch nahe verwandt sein mussen, damit 
wir auf sie zu reagieren vermogen und ihnen gegenuber nicht etwa 
vollig indifferent bleiben, will ich hier noch nicht zu beantworten ver~ 
suchen, sondern einstweilen noch zuruckstellen. Fur unsere momentan 
vorliegende Betrachtung genugt der Hinweis, daB durchaus kein Grund 
vorliegt, bei der oben erwa~ten ersten Kategorie von Erregungsab~ 
laufen; die immer wieder in genau der gleichen Weise eine ganz be~ 
stimmt strukturierte Substanz , durchlaufen, mit der jedesmaligen 
Setzung eines neuen Engramms auf Grund wiederholter gleicher Reiz~ 
wirkung zu rechne!L Es handelt sich hier um Ausbildungsformen der 
leb. S., die auf Grund der von ihnen stets in gleicher Weise geforderten 
Tatigkeitsweise bereits ganz bestimmt und einseitig strukturiert und 
deshalb zu andersartigen Erregungsablaufen nicht mehr fahig sind. Wir 
sind deshalb durchaus, berechtigt anzunehmen, daB hier als Folge 
wiederholtergleicher Reizwirkung lediglich » Engrammverstarkung« ein~ 
tritt. daB mit anderen Worten die spezifische Eigenart der Struktur und 
ihre darauf beruhende Reaktionsweise ein immer festeres und ausge~ 
sprocheneres Geprage erfahrt, das sich unter U mstanden so gar in einer 
Volumenzunahme und Arbeitshypertrophie des betreffenden Gewebes 
auBem kann. 

Ganz anders liegen die Verhaltnisse dagegen bei der zweiten Kate~ 
gorie, den noch nicht in solch bestimmten einseitigen Arbeitsverrich~ 
tungen gleichsam »erstarrten«, sondern noch eine mehr oder minder 
groBe Plastizitat ihrer Struktur, d. h. also auch ihrer Zustands~ 
moglichkeiten undReaktionsweisen aufweisendenFormen der lebenden 
Substanz. Hier mussen wir fur jeden andersgearteten Erregungsablauf, 
der auf Grund einer bisher noch nicht dagewesenen Zusammenstellung 
der elementaren Reizkomponenten eintritt, sofern er uberhaupt spater~ 
hin mnemisch reproduzierbar sein soli~ auch eine engraphisch geson~ 
derte Nachwirkung, die Setzung eines neuen Engramms und einer 
in ihm sich ausdruckenden neuen Erregungsdisposition annehmen. 
Befassen wir uns zunachst wieder nur mit den uns durch die sogenannte 
»Introspektion« wenigstens in gewissen Teilen verfolgbaren Erschei
nungen- unseres psychischen Lebens, so gibt es fur dasselbe bezw. sein 
materielles S-ubstrat in seinen verschiedenen Ausbildungsformen, wie 
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oben schon angedeutet wurde, injedem Zeitmoment nur l:inen Ko·m, 
plex von Reizen, von diesen ausgeloste Erregungskomple'xe ~nd· 
diesen- oder auch nur T eilen desselben- entsprechende Empfindungs' 
komplexe. Diese letzteren, die jeweiligeri BewuGtseinsinhalte, sind 
die tatsachlichen psychischen E r 1 e b n iss e. J edem solchen BewuGtseins" 
inhalt- einschlieGlich der gleichzeitig ablaufenden bezw. zugehorigen, 
in manchem nur Voraussetzungen fiir ihn schaffenden unbewuGten 
Erregungen, wovon hier nicht weiter die Rede sein soli - entspricht 
dann auch als Erlebnisresiduum ein selbstverstandlich neuer Engramm .. 
k om pIe x, der bei seiner spateren Reakti vierung infolge entsprechender 
Ekphorie unter Umstanden eine »Bekanntschaftsreaktion«, demnach 
ein » Wiedererkennungsgefiihl« hervorruft, damit die Erinnerung an' 
das Erlebnis aus dem Dunkel der latenten Erregungsdispositionen
dem von manchen nicht ganz zutreffend sogenannten UnterbewuGt:=~ 
sein - wieder hervorholt und einem neuen BewuGtseinsinhalt einver:o 
leibt. Eben deshalb - wegen der Verschiedenartigkeit und Isolierbar.a 
keit dieser Engrammkomplexe - sind wir ja auch befahigt, friihere Ei .. 
lebnisse jederzeit, oft in genauer chronologischer Folge, an unsereni 
geistigen Auge voriiberziehen zu lassen und auch dann voneina~der 
geschieden (isoliert) zu halten. 

Das gilt aber nur fiir die Gesamtsituationen der jeweiligen' Be• 
wuGtseinsinhalte. Soweit in einer Folge von solchen Komponenten 
genau der gleichen Art eingeschlossen sind-alsFolge entsprechend 
gleicher Reizkomponenten in den zugehorigen Reizkomplexen -, fallt 
die Unterscheidungs .. und Isolierungsmoglichkeit fiir dieselbeen voll .. 
kommen . fort. Es ist deshalb widersinnig, anzunehmen, daB die sen 
gleichen Komponenten in den verschiedenen aufeinander folgenden 
Erregungsablaufen jedesmal neue Engramme als Residuen entsprechen 
miiGten, Die betreffende lebende Substanz besitzt ja bereits die diesen 
Engrammen und vorausgegangenen Erregungen entsprechende Ge" 
staltung bezw. Anderung ihres Strukturgefiiges und damit ihrer Re" 
aktionsfahigkeit; mehr als auf die zugehorigenReizkomponenten in ent" 
sprechender Weise reagieren kann sie nicht; wie soli sich demnach an 
diesem Zustand durch Wiederholung des gleichen Reizes und der 
gleichen Erregung irgend etwas andem? Hochstens konnte man an;. 
nehmen, daB die hier in betracht kommende Struktureigentiimlichkeit 
sich noch starker aussprechen, noch mehr befestigen, das Engramm sich 
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noch tiefer der leb. S. »einschreiben«, mit einem anderen Wort ver
starken konnte. 

Es steht aber mit dieser Auffassung absolut nicht im Widerspruch, 
wenn man annimmt, daB das »Zusammenklingen« {Semons Homo
phonie} vieler solcher Komponenten bezw. der zugehorigen Erregungs.: 
ablaufe in einem einzigen resultierenden ErregungsprozeB- auf Grund 
des Prinzips der ungestorten Existenz, Superposition und darauf be
ruhenden lnterferenz von Schwingungen - nun auch seinerseits ein 
gesondertes Engramm, besser gesagt einen gesonderten Engramm
komplex hinterlaBt und dadurch die leb. S. befahigt, auch diesen 
unendlich viel komplizierteren Erregungs"' und Schwingungsvorgang 
bei emeuter entsprechender Ekphorie immer Ieichter zu reproduzieren 
und damit auch den betreffenden BewuBtseinsinhalt wieder in toto vor 
unserem geistigen Auge erstehen zu lassen. Gerade daB bei derartigen 
Reproduktionen von Gesamtsituationen sehr haulig Liicken vorhanden, 
also Komponenten ausgefallen sind, deren Engramme eben noch nicht 
durch oftere Wiederholung so fest verankert waren und deshalb in der 
Zwischenzeit wieder »abgeblaBt« sind, andere dagegen, die in denver
schiedenartigsten Gesamtsituationen immer wieder in gleicher Weise als 
Komponenten vorhanden waren, in voller oder gar vermehrter Starke 
wiederkehren, zeigt doch, daB beim Entstehen simultaner Erregungs"' 
komplexe nicht jedesmal von allen Komponenten neue Erregungsablaufe 
hervorgerufen, bezw. neue Engramme gesetzt werden, sondem nur von 
den wirklich neu, d. h. erstmalig auftretenden und eben deshalb zu"' 
nachst schwachere Engramme hinterlassenden, daB dagegen von den 
iibrigen Komponenten die bereits vorhandenen Engramme gleichsam 

·von neuem benutzt, bezw. wieder aufgefrischt und verstarkt werden 
· und die auf diese Weise entstehenden originalen und mnemischen Er"' 
regungen jeweils nur in bisher noch nicht dagewesenen Zusammen"' · 
setzungen zusammenklingen. 

Wenn nun auch all diesen Komponenten zusammen, wie sie den 
Gesamtinhalt eines jeweiligen BewuBtseinszustandes ausmachen, ein 
neuer. eigenartiger Erregungsvorgang in irgendwelchen Teilen der leb. 
S. entspricht und dieser demnach auch in toto engraphisch wirkt, so 
kommt es doch hochst selten dazu. daB dieser durch eine genaue und 
his ins Detail gehende Wiederholung der gleichen erregungsenerge"' 
tischen Gesamtsituation in toto verstarkt wird. Denn eine solche Wieder"' 
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holung tri.I:It fiir G e sam t situation en unseres Lebens allerhochstens 
naherungsweise, streng genommen niemals zu; deshalb verblassen ~uch 

I 
die zugehorigen Engrammkomplexe meist wieder sehr rasch und be" 
sitzen wir - so unrichtig das zunachst auch klingen mag - nur ei~ 
hochst mangelhaftes Gedachtnis fiir ihre Gesamterscheinung und ihre 
chronologische Folge. Wenn wir auch noch so oft sagen: »die ganze 
Situation steht mir greifbar deutlich vor Augen«, so heben sich aus 
ihrer mnemischen Reproduktion doch in der Regel nur einzelne Kom" 
ponenten klar heraus und zwar meist solche, die auch in anderen Ge:~~ 
samtsituationen unseres Lebens schon sehr oft auf uns eingewirkt und 
dadurch die ihnen entsprechenden Engramme verstarkt haben. Eine 
Ausnahme hiervon machen hochstens solche Erregungskomponenten, 
die infolge besonders groBer Intensitat oderQuantitat (indiesem 
Faile Ausbreitung) der ausgelosten Erregung und dadurch bewirkten 
bezw. damit zusammengehenden Konzentration der »Aufmerksamkeit« 
auch schon bei eins oder erstmaligem Ablauf geniigend starke, d. h. 
damit wohl auch langere Zeit haftende Engramme hinterlassen haben. 

Auch bei dem Versuch, nachtraglich eine Reihe von einander folgen-= 
den Gesamtsituationen in chronologischer Folge in unserer Erinnerung 
an uns voriiberziehen zu lassen, klammem wir uns fast immer ~n ein" 
zelne, uns besonders bekannte Objekte, die z. B. durch jene hindurch 
einen typischen und von uns auch nachtraglich in seiner Zeitfolge Ieicht 
rekonstruierbaren Bewegungsvorgang vollfiihrten, etwa die Handlungs" 
folgen einer uns besonders bekannten Personlichkeit und dergleichen 
mehr. Danach machen wir uns dann ein Bild von der Reihenfolge der 
Ereignisse, bedienen uns also unwillkiirlich mnemotechnischer Hilfs,. 
mittel, die sich auf die fest haftenden Engramme einzelner Komponen" 
ten stiitzen, wahrend tins die sukzessiv assoziierten Sammelengramme 
der Gesamtsituationen meist im Stich lassen. · 

Etwas anderes ist es, w~nn in irgendwelchen Gesamtsituationen 
unseres Lebens, etwa von einem bestimmten Zeitpunkte ab, irgend" 
welche Komponentenkonstellationen, die uns his dahin fremd waren, 
Ofters oder standig in derselben Zusammenstellung wiederkehren, z. B. 
eine bestimmte Aufstellung des Mobilars in einer neubezogenen Woh"' 
nung, die Physiognomien uns his dahin unbekannter und nun zu uns 
vielfach in Beziehung tretender Personen, iiberhaupt die ganzen Milieu' 
wirkungen in einer veranderten Umgebung. Mit der· Zeit wird dann 
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die dieser Konst~llation zugehorige und durch ZusammenschlieBung 
(Verkniipfung, Assoziation) der von den einzelnen Komponenten aus~ 
gelosten Erregungen entstandene zusammengesetzte Erregungs• 
form (Sammelerregung), der als psychische Manifestation ein 
Sammelbild entspricht, gl~Eichsam ein selbstandiger, einheitlicher 
und in sich einen geschlossenen, anscheinend nicht weiter teUbaren 
Charakter aufweisender Vorgang in der leb. S., indem der ihr en~ 
sprechende Zustand der letzteren - auf Grund der von ihr immer 
wieder in gleicher Art geforderten Tatigkeitsweise - sich immer starker 
auspragt und immer stabiler wird. SchlieBlich wirkt dann die betreffende 
Komponentenkonstellation gleichsam wie eine einzelne Reizkompo
nente auf die leb. S. ein und hinterlaBt einen Engrammkomplex, der 
mit der Zeit immer mehr den Charakter des Zusammengesetzten ver
liert und sich dem eines einze~nen, selbstandigen, in sich abgeschlosse
nen und fur sich isoliert ekphorierbaren Engramms nahert. 

Man konnte diese Verhaltnisse also in folgender Weise formulieren: 
diejenigen Erregungsablaufe und Engramme, die einzelnen »bekannten«, 
weil immer in gleicher Weise wiederkehrenden Reizen entsprechen -
wobei es vollig gleichgiiltig ist, ob diese wirklich einzelne Reize oder 
aus so~chen stets in gleicher Weise zusammengesetzte Reizkomplexe 
darstellen -, sind der leb. S. bereits so »vertraut« geworden, daB sie 

. immer Ieichter in diejenigen Zustande iiberzuspringen vermag, welche 
diese Errregungen ermoglichen, und eben diese Zustande und in ihnen 
ruhenden Reaktionsbereitschaften immer stabilere werden. Dagegen 

. muB ein zusammengesetzter Erregungsvorgang, wie er durch N eukom
bination von im einzelnen bereits vertrauten, in dieser Zusammen• 
stellung aber noch ungewohnten Reizkomponenten ausgelost wird, fiir 
den als Ganzes. genommen die leb. S. also noch keine »Bekannt
.schaftsreaktion« besitzt, sich durch oftere Wiederholung der leb. S. 
erst formlich aufzwingen, wenn sie auch, so schwer das im einzelnen 
auch vorstellbar sein mag, auf Grund ihrer Vertrautheit mit den auch 
friiher schon ofters aufgetretenen Einzelkomponenten zu einer der~ 
artigen zusammenfassenden Tatigkeit an sich befahigt ist. Aber eben 
weil ihr dieser aufgezwungene Zustand und die in ihm sich abspiele~ 
den Schwingungsformen neu und »unbekannt« sind, was sich in einer 
entsprechenden Labilitat dieses Zustandes auBern wird, hat sie das Be
streben, aus ihm moglichst bald, d. h. sobald die betreffende Reiz-
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einwirkung nachlaBt, wieder in einen der ihr vertrauteren und deshalb 
stabileren Zustande iiberzugehen, wie sie einzelnen oder zusammen.
gesetzten, ihr durch haufigere Wiederholung bereits gewohnten lund 
»bekannten« Reizen entsprechen. 
ft. Man konnte also auch sagen, daB die leb. S. nach Ablauf der in 
Rede stehenden zusammengesetzten Erregung in den lndifferenz, 
z us tan d (indifferent lediglich in bezug auf eben diese Erregung) zuriick .. 
fallt, wie er vor Eintritt derselben bestanden hat. DaB dieser sekundare 
Indifferenzzustand sich a her von dem vorherbestehenden primaren eben 
·durch das inzwischen gesetzte Engramm als Residuum des Erregungs" 
ablaufs unterscheidet, wurde schon friiher gesagt; desgleichen, daB wir 
m~t einem derartigen Indifferenzzustand nicht die Vors~ellung eines 
Ruhezustandes verbinden diirfen, da es nach friiheren Ausfiihrungen 
fiir die I e b. S. einen Zustand absoluter Rube, d. h. Reiz, und Erregu.ngs:=o 
losigkeit nicht gibt. Dieselbe steht vielmehr standig unter der Einwir" 
kung irgendwelcher auBerer oder inneret Reizwirkungen, auch im soge .. 
nannten Ruhezustande, der demnach stets nur einen Zustand relativer 
Rube bedeutet; auch in ihm spielen sich standig Stoffwechselvorgange 
ab, wenn auch dieser Ruhestoffwechsel im allgemeinen geringere lnten" 
sitatsgrade aufweisen wird, als der die Funktionsleistungen der leb. S. 
begleitende Tatigkeitsstoffwechsel. · 

Die Ekphorie eines von einer elementarenergetischen Gesamtsitua"' 
tion (ausgedehntester und kompliziertester Reizkomplexe) hinterlas .. 
senen Engrammkomplexes ruft demnach meist nur ein fliichtiges, sehr 
rasch dahindammemdes und obendrein auch a us anderen Griinden
verschiedene Einstellung der Aufmerksamkeit bei der Reizaufnahme ...,. 
sehr liickenhaftes Bild dieses Geschehnisses aus dem UnbewuBtsein 
bezw. dem Stadium der latenten Erregungsdispositionen hervor. Mei:=o 
stens tragt dasselbe daher die Bedingungen zu einer selbstandigen 
Existenz nicht mehr in sich oder dient wahrend seines fliichtigen Auf., 
tretens - in statu nascendi gleichsam - vielmehr nur dazu, auslosend 
auf die Engramme der seinerzeit bei seiner Entstehung beteiligten 
Einzelkomponenten zu wirken; auf diese Weise wird es dann von den· 
diesen entsprechenden Erinnerungsbildern abgelost hezw. verdrangt. 
Mit anderen Worten besagt das: wenn wir uns irgendwelcher Gesambo 
situationen mit all ihren nicht irgendwie abgesonderten Details- eben 
als komplexer Erscheinungen - zu erinnem versuchen, werden wir 
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meist schon, ehe sie noch in toto vor unserem geistigen Auge reprodu• 
ziert sind, auf einzelne innerhalb derselben auftretende und uns aus 
obengenannten Grunden vertrautere Objekte abgelenkt und kommen 
dadurch in der Regel iiberhaupt nicht mehr zu einem vollstandigen 
Erinnerungsbild der Gesamtsituation. 

Wir konnen die Ergebnisse der vorstehenden Betrachtungen also 
dahin zusammenfassen, daB die Wiederholung genau der gleichen 
Reizeinwirkungen, wie sie auch friiher schon ofters da waren, die also 
bereits einen auf •sie abgestimmten, d. h. eben von der Besonderheit 
dieses Reizes und des ihm entsprechenden Erregungszustandes beein~ 
·fluBten und in entsprechenden Engrammen fixierten spezifischen Zu• 
stand der leb. S. vorfinden, selbstverstandlich an diesem Zustand weiter 
nichts wese~tliches andem. Sie konnen ihn hochstens festigen, »v~r-

• sta*en«, dadurch gegen anderweitige Beeinflussungen schiitzen und 
vor einem Zuriickfallen in die ihm vorausgegangenen, von den betref
fenden Reizen noch unbeeinfluBten Strukturzustande bewahren. Auf 
psychischem Gebiet wiirde ein 'derartiges »Zuriickfallen« natiirlich mit 
einem » Vergessen« der betreffenden Reizwirkungen, also je nachdem 
der zugehorigen Erregungen und auf sie sich griindenden mnemischen 
Empfindungen, i. e. Vorstellungen identisch sein. 

Schon hier mochte ich daraufhinweisen, daB die leb. S. sich offenbar 
mit einer gewissen Zlihigkeit gegen die Aufzwingung neuer Struktur
zustande und Schwingungsformen »straubt«, indein sie verandernden 
Einfliissen gleichsam eine Art von Tragheit, ein » Beharrungsver
mogen«- in richtigem Sinne verstanden- entgegenstellt, auf Grund 
desselben sie so lange wie moglich an dem bisherigen Zustande fest
halt. Dieses Beharrungsvermogen vertritt also das konservative Element 
unter den Eigenschaften der leb. S., es sorgt dafiir, daB die altererbten 
und altbewahrten Merkmale und Eigenschaften der Familien, Arten 
und Rassen erhalten bleiben, soweit das in Obereinstimmung, i. e. 
AngepaBtsein mit der U mwelt moglich ist. Es ist demnach die U rsache 
.der sogenannten Konstanz der Arten, die unter Zugrundelegung Ianger 
phylogenetischer Zeitraume mit entsprechender Abanderung der Um
:weltsfaktoren allerdings zu einer nur scheinbaren bezw. einer Inkon
stanz wird. Und weiter ist es ihm zu danken, daB aile neuen Eindriicke 
(Engramme), die lediglich voriibergehenden Abanderungen der Um
weltsbedingungen entstammen und deshalb so unbedeutend fiir die Er-
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haltung der Individuen und Arten sind, daB es sich nicht lohnt, sie in 
irgendwelchen Besonderheiten des l:llateriellen Substrats zu fixieren, nur 
hochst fluchtiger N atur sind und deshalb nach mehr oder mi~der 
kurzer Zeit wieder »verblassen« bezw. in »Vergessenheit« geraten. 
Nur auf diese Weise ist es moglich, daB wir in der Fulle der in ununter• 
brochener Folge standig auf uns einsturmenden Reize und Erlebnisse 
und der von ihnen hinterlassenen Residuen (Engramme) nicht sozu, 
sagen ersticken, unsere leb. S. in ihren verschiedensten ~usbildungs• 
form en ( Geweben) mehr oder weniger spezifische Strukturen und spezi, 
fische Eigenschaften besitzt und nicht ein wustes Chaos von ungeord
neten und ewig wechselnden Massenteilchen darstellt, insbesondere 
eben deshalb auch unsere nervosen Zentralorgane immer wieder fur 
neue und fiir das Leben bedeutsame Eindrucke aufnahmefahig gehalten 
werden. · 

Heben sich anderseits unter den Einwirkungen der ·Umwelt solche 
heraus, die uns infolge ihrer Intensitat und haufigen Wiederholung 
nicht zu unbedeutenden, einmaligen und eben deshalb nur bald ver' 
schwindende Nachwirkungen (Engramme) hinterlassenden, sondem 
energischen und ofteren Gegenreaktionen notigen, mit denen wir uns 
im Interesse der Erhaltung unserer Existenz also standig auseinander' 
setzen mussen, haben sich die Ergebnisse dieser »auBeren Bewirkungen« 
und »inneren Kampfe« dann schlieBlich doch in fester haftenden En
grammen fix i e r t, dann sorgt eben dassel be Beharrungsvermogen dafiir, 
daB diese neu erworbenen Eigenschaften der leb. S., unter Umstanden 
sogar dem Erbplasma und der morphochemischen Artkonstitution nicht 
nur einverleibt, sondem auch moglichst lange, eventuell fur immer er• 
halten bleiben. Vielfach werden sie erst dann wieder verloren gehen, 
wenn sie langere Zeit nicht mehr in Anspruch genommen und damit 
uberfli.issig geworden sind; aber auch dann je nach der Dauer ihres 
Bestehens und der lntensitat ihrer Eingrabung nur allmahlig und in 
gelegentlichen »Atavismen« Kunde von sich gebend. Die phylogene
tisch alteren Erwerbungen, die also bereits in einer groBeren Zahl von 
Generationen neuen Einfli.issen gegeni.iber Stand g!!halten und sich he• 
wahrt haben, erweisen sich eben wegen dieses konservativen, ·auf das 
Beharrungsvermogen ihrer Strukturteilchen sich zuruckfi.ihrenden Cha• 
rakters der leb: S. den ji.ingeren Erwerbungen gegeni.iber, auf die Dauer 
wenigstens, als die widerstandsfahigeren. 
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Als weiteres Ergebnis unserer Oberlegungen batten wir dann die 
Erkenntnis zu verzeichnen, daB solche Reizeinwirkungen, die von den 
bisher dagewesenen bezw. erlebten abweichen, andersgeartete Er, 
regungsablaufe bedingen und demnach zur Setzung neuer Engramme, 
denen bisher noch keinerlei Strukturbesonderheiten entsprachen, Ver
anlassung geben. Diese scha.ffen dann fur die Wiederkehr der gleichen 
erregungsenergetischen Situation - als allgemeinster Ausdruck fur die 
Beziehung zwischen Reiz und Gegenwirkung des Organismus - bereits 
eine gewisse Disposition und setzen bei geniigend haufiger Wieder' 
holung und entsprechend starkerer »Einpragung« die Ieb. S. in die 
Lage, sich an den veranderten Zustand der Dinge anzupassen und zu 
gewohnen, damit dann aber auch eine andere zu werden. 

Nun tritt bier fiir den Erklarungsversuch eine Schwierigkeit auf. 
Es scheint uns ohne weiteres einleuchtend. daB jedwede ein bestimmtes 
Strukturgefiige- aufweisende Substanz im allgemeinen nur zu solchen 
Erregungsablaufen disponiert ist, die mit eben dieser »spezifischen« 
Struktur zu harmonieren, d. h. sich ihren Zustandsmoglichkeiten anzu
schmiegen in der Lage sind; das sind aber ebenso selbstverstandlich 
diejenigen Erregungsablaufe, die ihrerzeit eben diesespezifische Struktur 
erzwungen, d. h. »gescha.ffen« und durch fortgesetzte Wiederholung 
»erhalten«haben; bei denen also, um in einem der Physik entnommenen 
Bilde zu bleiben, zwischen der Schwingungszahl der zugeleiteten Er
.-egungswellen und der von den jeweiligen Strukturzustanden der be
tre.ffenden Substanz abhangigen Eigenschwingungszahl (bezw. einer 
der moglichen Eigenschwingungszahlen) Obereinstimmung und dem
entsprechende Konsonanz bezw. Resonanz besteht. Denn nur dann 
kann ja die erwahnte Obereinstimmung der Bewegungsenergien bezw. 
Schwingungen bestehen. 

In der Sprache Semons heiBt das, ·daB diejenigen erregungs
energetischen Einwirkungen, welche ihrerzeit engraphisch gewirkt, d. h. 
eben die betre.ffenden Struktureigentiimlichkeiten hervorgerufen haben, 
spaterhin auch diejenigen sind, welche bei totaler oder auch nur pau 
tieller Wiederkehr ekphorisch auf eben diese Strukturen zu wirken und 
die in ihnen latenten Erregungsdispositionen auszulosen vermogen, mit 
anderen Worten · die aufgespeicherten Energien freimachen und akti
vieren konnen. 

Und weiter wiirde folgem, daB andersgeartete Erregungsablaufe 
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auf Grund neuer, fremdartiger Reize in einer solchen Substanz - zu.i 
nachst wenigstens,. d. h. ohne entsprechende Strukturveranderung der
selben- nicht vor sich gehen konnen. Bei Geweben sehr einseitfger; 
weitgetriebener Arbeitsteilung und Differenzierung ist das auch, tat" 
sachlich der Fall, z. B. bei Muskelfasem, Driisenzellen, dem Knocheno~ 
und Knorpelgewebe usw. Bei anderen, im allgemeinen zwar gleichfalls 
weit differenzierten Formen der leb.- S., so namentlich bei den Ge" 
dachtnisspezialisten (nervose Substanz in ihren verschiedenen Aus" 
bildungsformen his herauf zu der in diesem Sinne hochstentwickelten 
GroGhirnrinde) liegen die Verhaltnisse aber wesentlich anders. Ihre 
Eigenart liegt gerade darin, daB sie innerhalb der ihnen zugewiesenen' 
generellen Tatigkeitsweise und weiter der ihnen durch die verschie::~ 
denenSinnesgebiete- Gedachtnisprovinzen konnte man diese nennen
vorgeschriebenen Grenz en noch zu verschiedenenArten von Erregungen 
und Funktionsleistungen befahigt sind. Fur das weitere Verstandnis 
wird es vielleicht niitzlich sein, wenn wir diese verschiedenen Er" 
regungsmoglichkeiten gleichsam als Einzelkomponenten des Funktions" 
vermogens der betreffenden leb. S. auffassen, denen ebensoviele beant.. 
wortbare Reizkomponenten entsprechen. 

Sofern die von uns als neue angesprochenen Eindriicke des wech" 
selnden Augenblicks nun nicht eigentlich neue Reize sind, sondem 
lediglich andersgeartete Zusammenstellungen von bereits beo~ 
kannten, weil schon ofters dagewesenen Reizkomponenten darstellen, 
werden der leb. S. naturgemaG keinerlei neue Leistungen, sondem nur 
and ersartige L eistungskom bin a tion en, Tatigkeitsweisen in 
anderer Zusammenstellung abverlangt. Nun ergeben sich im Wechsel 
der Zeiten und auGeren Lebensbedingungen aber doch fortgesetzt Reiz, . 
komplexe, die gegeniiber den friiheren und altgewohnten weitgehende 
Abanderungen, insbesondere auch N eua uftreten einzelner oder aller 
Komponenten aufzuweisen scheinen. Da tritt dann die Frage auf, wie 
nun derartige, bisher vollig unbekannte und ungewohnte Reize eine 
auf sie noch nicht eingearbeitete leb. S. nicht nur zu einem ihre~ 
sonstigen Verhalten entsprechenden Erregungsvorgang veranlassen, 
sondem obendrein noch zu einer erhaltungsgemliGen, also ange" 
paGten Gegenreaktion befahigen konnen? Wird hier nicht ein 
ganzlich neuer Erregungsvorgang abverlangt, fUr den in der bisherigen 
Struktur noch keinerlei Dispositionen vorhanden waren? In der Statu" 



""-
ierung einer spezifischen Energie liegt d~mgen Mitten wir dann die 
driickt, daB die leb. S. zu anderen, als eben dell. ctxl:~ngen.sprechenaen 
Leistungen nicht befahigt ist. 

Um diesen Widerspruch zu losen bezw. als nur scheinbaren auf
zuklaren, stehen uns verschiedene Moglichkeiten offen. Einmal ist zu 
beriicksichtigen, daB das Wesen der Reizwirkungen nicht darin besteht, 
daB die Reizenergie sich direkt und aquivalent in Erregungsenergie 
umsetzt, sondem nur atislosend {ekphorisch) wirkt und auch der Er
regungsvorgang im Reizleiter keineswegs das Vorbild fiir die Gescheh" 
.nisse im Erfolgsorgan abgibt. Die Modalitaten des Erregungsvorgangs 
miissen in verschiedenen Teilen der leb. S., entsprechend deren ver
schiedener Struktur, stets andere sein. Schlagt die Erregungswelle bei 
der Fortleitung einer Reizwirkung irgendwo an einandersstrukturiertes 
Gewebe, so wirkt sie auch hier wieder nur »auslosend«. Immer sind es 
also die an Ort und Stelle aufgespeicherten Energien, welche 
in Aktion treten. Nun kann man sich gewiB vorstellen, daB sich bei 
starker Entladungsbereitschaft, ebensolchem Funktionsdrang 
und- damit zusammenhangender Labilitat des betreffenden Struktur
zustandes schlieBlich auf aile moglichen Anlasse (eben die Reize) auch 
nicht spezifischer Art, gleichsam den leisesten AnstoB hin, irgendwelche 
Entladungen (Erregungen) gewaltsam Bahn brechen - man kann 
einen Nerv bekanntlich elektrisch, mechanisch, thermisch, chemisch 
reizen -, aber dann kommt es doch immer zum gleichen, eben spezi$ 
fischen Erregungsvorgang im Erfolgsorgan. In solchen Fallen handelt 
es sich also weder um eine Gewohnung an veranderte Reize und ent
sprechende Umstellung und Neuanpassung, noch um eine in deren 
Verlaufsicheinstellende Strukturveranderung, wie sie das We sen 
der Metamorphose und Metaplasie ausmacht. Hier hat sich nur 
der Modus der Erregungsauslosung geandert- auf Grund hoch
gradigster Aktionsbereitschaft -. der Erregungsablauf ist derselbe 
geblieben; und solche Falle scheiden demnach fur die Beantwortung 
der oben gestellten Frage, wie die leb. S. auf vollig neue, bisher ganz
lich unbekannte Reize in abgeanderter und obendrein angepaBter Weise 

·- zu reagieren vermag, vollig aus. Wir wollten uns ja gerade zu erklaren 
versuchen, wie abgeanderte Reize eine Umgestaltung der Strub 
tur, damit andersartige Erregungsablaufe und schlieBlich N eu
anpassung an die veranderten Verhaltnisse hervorrufen konnen . 
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auf Grund neuer, fremda~:.ade Oberlegung, auf die ich im Vorstehen• 
den· Dereits ir.!stens. _:gsweise hingewiesen habe, die nunmehr aber, ihrer 
Bedeutung cntsprechend, eingehender durchgedacht werden muB. Pie 
Reize, die auf die leb. S. von seiten der AuBenwelt und des Korper .. 
innem selbst zur Einwirkung gelangen, stellen ausnahmslos Reizkom' 
plexe dar und zwar in der allerverschiedenartigsten Zusammenstellung 
ihrer Komponenten. Es soli hier aber nicht der yon vomherein wohl 
aussichtslose Versuch gemacht werden, diese Reizkomplexe in i~ren 
letzten, einfachsten und als solche tatsachlich nicht mehr teilbaren Kom., 
ponenten zu zerlegen, denen dann z. B. auf psychischem Gebiet als 
Manifestationen die letzten und ebenfalls nicht mehr weiter zerlegbaren 
Empfindungs" ( wir konnten auch sagen BewuBtseins" )elemente ent
sprechen wiirden. 

Der ne~vosen Substanz - um zunachst nur auf diese zu exempli" 
fizieren - werden also unausgesetzt die verschiedenartigsten Reize als 
ein zeitliches und teilweise ortliches N ebeneinander von den verschie" 
densten Reizpforten her zugeleitet. Diese losen dementsprechend un" 
mittelbar anschlieBende Erregungsablaufe aus, die wir uns, ohne die 
ungeheuer schwierige und komplizierte Lokalisationsfrage der jeweils 
ablaufenden Erregungen und von ihnen hinterlassenen Engramme hier 
anschneiden zu wollen, vielleicht in der Weise lokalisiert denken 
konnen- topogene Lokalisation -,daB jeder letzten und tatsachlich 
nicht mehrteilbarenKomponentederselben ein Eigenbezirk relativ 
groBter Erregungsintensitat inirgendwelchen Teilen dernervosen 
Substanz entspricht, von dem a us die Erregungswellen sich nach naheren 
oder femeren, mit den primaren Eigenbezirken der Erregung in reiz, 
leitender Verbindung stehenden Teilen der nervosen Substanz aus• 
breiten und dabei mit anderen, in gleicher Weise fortgeleiteten oder 
auch an der betreffenden Stelle primar entstandenen Erregungen in· 
Konkurrenz und lnterferenz treten. So durcheilen die nervose Substanz 
in ihren verschiedensten T eilen als Folge eines simultanen Reizkom .. 
plexes die verschiedenartigsten Erregungswellen (»Schwingungen«), 
nicht etwa jede fiir sich, auch nicht nacheinander oder wechselweise, 
sondem in entsprechendem gleichzeitigem Zusammenwirken, wobei die 
Gesetze der Superposition und Interferenz von Schwingunc~~ 
gen fiir das Gesamtergebnis, die Bildung derzunachst »~rregungs• 
energetischen Resultanten« an jeder Stelle ausschlaggebend sind, 
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also je nachdem Abschwachung, Ver~tarkung oder auch die Entstehung 
ganz neuer und eigenartiger Schwingungsformen die Folge sein kann. 

lmmer aber entspricht dem zeitlichen Nebeneinander der Reiz
wirkungen ein zeitliches Nebeneinander der so gesetzten Erregungen 
und Engramme; und eben deshalb erscheint uns auch in der zugehorigen 
psychischen Manifestationsreihe der entsprechende Empfindungskom' 
plex bezw. BewuBtseinsinhalt als ein einheitlicher, in sich geschlossener, 
dessen einzelne Bestandteile derart innig miteinander .verkniipft (asso
ziiert) erscheinen, daB uns eine Zerlegung desselben, vor allem in seine 
letzten, unteilbaren Einzelelemente, vollig unmoglich ist. Vielmehr ist 
jede Teilung, die wir in demselben vornehmen, eine kiinstliche und 
willkiirliche und deckt sich als solche sicherlich nicht mit den tatsachlich 
gegebenen, wenn uns auch vollig unerkennbaren letzten Empfindungs
elementen. Eben deshalb sind wir auch nicht in der Lage, auszusagen, 
wie weit in dem zeitlichen N acheinander sich ablosender und folgen" 
der Reizkomplexe (Empfindungskomplexe) nun wieder an einigen, sehr 
vielen, vielleicht allen Stellen die gleichen Teilelemente auftreten, nur 
eben von anderer lntensitat, anderer Zusammenstellung, in ander«:r 
raumlicher und zeitlicher Anordnung. 

Aber schon eine fliichtige und durch die Eigenart der Verhaltnisse 
naturgemaB nicht in die Tiefe oder gar his ans Ende fortfiihrbare 
Oberlegung legt uns den Gedanken nahe, daB selbst bei vollig ver
schiedenen Reizkomplexen- es sind eben immer Komplexe, die auf 
uns einwirken -,die letzten sie zusammensetzenden Komponenten von 
sehr einfacher und immer wiederkehrender Beschaffenheit sein konnen. 
Fassen wir z. B. die allmahliche Abanderung der Reize ins Auge, wie 
sie durch die allmahliche Umwandlung der Umweltsfaktoren iin Lauf 
der Erdgeschichte auf die Organismen zustande kam - ganz plotzlichen 
Veranderungen derselben hatten die meisten d~rselben sowieso nicht 
zu folgen vermocht; sie waren nicht abgeandert, sondern nach mehr 
oder weniger Ianger Zeit und verzweifelter Gegenwehr vernichtet 
worden -,so hestand diese nicht eigentlich darin, daB vollig neuartige, 
his dahin noch nicht dagewesene Reizqualitaten auftraten. Es fanden 
vielmehr in den mannigfachen Faktoren, wie Luft, Klima, Warme; 
Feuchtigkeit, Ernahrungsverhaltnissen und den davon abhangigen funk
tionellen B~anspruchungen und Arbeitsleistungen ganz allmahliche, 
unter Umstanden auch einmal plotzliche Abanderungen nach lntensi-
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tatsgrad und Zusammenstellung atatt, die sich erst im Lauf langerer 
Zeiten zu groBeren Abweichungen summierten. Und dasselbe gilt 
naturgemaB auch fur die sich jetzt etwa noch vollziehenden Abande, 
rungen der Umweltsfaktoren. 

Es brauchen demnach die resultierenden Reizkomplexe keineswegs 
neue und von den friiheren abweichende Komponenten in sich einzu, 
schlieBen. Treffen nun derartige, an sich nicht abgeanderte, nur anders;, 
artig zusammengesetzte Reizkomplexe die leb. S., so sind die resultieren
den Erregungsablaufe,Erregungsresidueq undErregungsmanifestationen 
selbstverstandlich andere als zuvor, aber gleichwohl sind ihre einzel" 
nen Komponenten durch friihere Geschehnisse und Erlebnisse und 
aus ihnen sich ableitende Erregungsdispositionen (Engramme) der leb. S. 
wohl »vertraut« und losen entsprechende »Bekanntschaftsreaktionen«, 
d. h. Erregungsablaufe und zugehorige Manifestationen aus, wie sie 
auch friiher schon, wenn vielleicht auch von anderem Intensitatsgrade 
und in anderer, nicht so weit • reichender Lokalisation innerhalb der 
leb. S., zum Ablauf kamen. 

Diesen einzelnen Komponenten gegeniiber stellt das Verhalten der 
leb. S. also einen typischen, seinem Wesen nach in den vorausgegangenen 
Ausfiihrungen geniigend gekennzeichneten Reproduktionsvorgang 
dar. DaB das Gesamtresultat ein anderes wird,liegt lediglich an der 
andersartigen Konstellation und Intensitat der einzelnen Reizkompo" 
nenten. Insofern ware also auchjede der von Semon sogenannten 
Originalerregungen letzten Endes doch schon eine mne" 
mische Erregung, d. h. der betreffende anscheinend neue und noch 
nicht dagewesene Originalreiz kann trotz dieser seiner »Originalitat« 
nur dann erregend wirken, wenn er in der leb. S., auf die er zur Ei~ 
wirkung gelangt, Strukturbesonderheiten vorfindet, die auf ihn bereits 
»abgestimmt« sind und damit der betreffenden Struktur einen in bezug 
auf ihn »spezifischen« Charakter verleihen. Diese »Spezifitat« kann die 
betreffende leb. S. natiirlich nur dem Umstande verdanken, daB der 
betreffende Reiz bezw. die einzelnen ihn konstituierenden Komponenten 
in der vorausgegangenen Ontogenese, eventuell auch Phylogenese, be
reits des ofteren und nachhaltig auf sie zur Einwirkung gelangt waren und 
ihr dadurch in den von ihnen hinterlassenen Engrammen die erforderte 
Reaktionsbereitschaft verliehen hab.en. Auf diese brauchen die einzelnen 
Komponenten im Wiederholungsfalle dann nur auslosend zu wirken. 
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J edes, auch das erste Erkenaen eines uns his dahin vollig un
bekannten Gegenstandes schlosse also mit anderen Worten bereits ein· 
»Wiedererkennen«, ein Erneuern alter »Bekanntschaften« in sich 
ein, nur daB man sich selbst hei psychischen Reaktionen - von den 
motorischen, plastischen Reaktionen und sonstigen Reproduktions
vorgangen der leb. S., bei denen diese Verhaltnisse in sinngemaBer 
Obertragung natiirlich auch ihre Giiltigkeit behalten, gar nicht zu 
reden .- davor hiiten muB, an ein bewuBtes Wiedererkennen zu den
ken. Dieses » Wiedererkennen~ ist vielmehr rein metaphorisch zu ver
stehen und soli weiter nichts besagen, als daB die betreffenden Er
regungsablaufe, wie sie den einzelnen und unserem »BewuBtsein« als 
solche vollig unhekannten und auch niemals erkennbaren Komponenten 
irgendwelcher Originalreize entsprechen, schlieBlich doch nur »Repro" 
duktionen« auf Grund friiher gesetzter und jetzt erneut ausgeloster 
Engramme darstellen. Da wir die einzelnen Komponenten als solche 
nicht empfinde~ konnen, der ganze Reizkomplex hezw. von ibm aus
geloste Erregungskomplex vielmehr als einhei tlicher BewuBtseins
inhalt in Erscheinung tritt, wenn wir denselben auch, aher nur rein 
willkiirlich und sicherlich nicht den letzten unteilbaren Elementen ent
sprechend; in Teilfragmente zergliedern konnen, so ist schon deshalb 
in all solchen Fallen ein bewuBtes Wiedererkennen ausgeschlossen. 
Tritt ein solches bei originalen Reizeinwirkungen auf, so umschlieBt 
es eben einen groBeren zusammenhangenden Teil des betreffenden Er-

. regungszustandes, wie er einem seinerzeit deponierten Engrammkom
plex entspricht und auch schon damals einen selbstandigen, isolierbaren 
und als solcben vom BewuBtsein nicht nur empfundenen, sondern 
bereits auch tatsachlich abgetrennten T eil eines BewuBtseinsinhaltes 
hervorrief. 

Dagegen kommen uiis die den letzten unteilbaren und in ibrer Ein• 
wirkung auf die leb. S. einmal als isoliert aufgefaBten Reizkomponenten 
entsprechenden Erregungsablaufe sicherlich nicht zum BewuBtsein. Die 
Intensitat und Q.uantitat (Ausdehnung iiber mebr oder weniger aus
gebreitete Partien der leb. S.) dieser Erregungen ist viel zu gering, als 
daB sie, jede fiir sich genommen, BewuBtseinsreaktionen hervorrufen 
konnten. All diese Erregungen, als Einzelindividuen aufgefaBt, iiber
schreiten sicherlich nicht die Schranken des UnbewuBten, hleiben rein 
physische, direkt und unmittelbar wenigstens von keinerlei psychischen 
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Reaktionen begleitete oder gefolgte Vorgange. Eben deshalb sind wir,. 
d. h. in diesem Falle unser BewuBtsein als Zusammenfassung unserer 
uns jeweils vorliegenden bezw. erinnerbaren BewuBtseinsinhalte auch 
niemals befahigt, dieselben gegebenenfalls wiederzuerkennen. Das 
» Wiedererkennen«, wenn wir diese Sprechweise auch dann beibehalten 
wollen, liegt hier auf seiten der kleinsten, als selbstandige Elemente zu 
Erregungen und Engrammaufnahmen eben noch befahigten Teilchen 
der leb. S. Nur miissen wir uns -was ich ausdriicklich hervorheben 
mochte - auch hier davor hiiten, dem Begri££ des Wiedererkennens 
seine fiir gewohnlich viel enger begrenzte und ausschlieBlich auf das 
psychische Leben beschrankte Bedeutung beizulegen. Er ist hier rein 
bildlich aufzufassen und soli weiter nichts besagen, als daB diese T eil" 
chen der leb. S. auf Grund von Reizeinwirkungen, die in der Ver" 
gangenheit bereits des ofteren Erregungswellen durch sie hindurch" 
geschickt haben, ein entsprechendes Reaktiohsvermogen (Resonanz., 
vermogen) gegeniiber den betreffenden Reizkomponenten und von 
ihnen ausgelosten Schwingungen besitzen und deshalb in entsprechende 
Erregung (Schwingungszustande) zu geraten vermogen, ist also rein 
physikalisch, oder sagen wir besser gleich »mechanistisch« zu verstehen 
und zu deuten. 

DaB dieses so lediglich metaphorisch aufgefaBte » Wiedererkennen« 
aber die Voraussetzung, gleichsam den Vorlaufer unseres tatsach·,. 
lichen psychischen, also bewuBten Wiedererkennens darstellt, 
indem es nur einer gewissen ZusammenschlieBung zahlreicher solcher 
Einzelelemente zu Engrammkomplexen, nicht minder eines gewissen 
lntensitats .. und Quantitatsgrades der durch ihre Ekphorie entstehenden 
Erregungsablaufe bedarf, um sie nunmehr als bewuBten und bewuBt 
wieder erkennbaren lnhalt irgendeines simultanen Empfindungskom• 
plexes a us der Masse herausheben zu konnen, erscheint nicht nur nahe .. 
liegend, sondem selbstverstandlich. Vom UnbewuBten zum Be• 
wuBten 6nden wir eben iiberall in unserem psychischen Leben, nicht 
nur hier ganz allmahliche Obergange. Und ebenso fiihren uns das 
unbewuBte Leben unseres Gehirns bezw. die in ihm supponierten Er• 
regungsprozesse ohne weiteres zu den zwar viel einfacheren, aber letzten 
Endes doch verwandten und nach den gleichen Gesetzen ablaufenden 
Erregungsvorgangen jedweder, wenn auch nicht in so besonderem 
MaBe zur Gedachtnisspezialistin ausgebildeten leb. S.-zuriick. Stets sind 
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auch hier, also in allen Zellen, Gewebsteilen und Organen des Korpers 
die derzeitige Spezifitat ihrer Strukturen, die darauf beruhenden spezi
.fischen Reaktionsweisen und Eigenschaften, kurz alles, was sie in der 
Gegenwart charakterisiert und voneinander unterscheidet, das zu
sammengefaBte Ergebnis der Auseinandersetzungen, welche sie selbst 
und ihre Vorganger in ihrer ganzen ontogenetischen und phylogene
tischen Vergangenheit mit den Einwirkungen der Umwelt und lnnen$ 
welt und den sich daraus ergebenden funktionellen Beanspruchungen 
zu bestehen hatten. Und auch hier ist naheliegend, daB neu auftretende 
Reizkomplexe nur dann die betreffenden Gewebselemente zu ent" 
sprechenden und innerhalb gewisser Grenzen auch angepaBten Gegen$ 
reaktionen - einerlei ob motorischer, plastischer oder sekretorischer 
Art - veranlassen konnen, wenn fur die einzelnen sie konstituierenden 
Komponenten bereits von fruher her ein entsprechendes Resonanz$ 
vermogen da ist. 

So gilt schon fur die kleinsten, zu einer selbstandigen Erregung 
eben noch fahigen Teilchen der leb. S. in Hinsicht auf die auslosenden 
Reizkomponenten der Satz, daB alles schon dagewesen ist und es nichts 
neues unter der Sonne gibt. Wie schon erwahnt wurde, behalten die 
vorstehenden Ableitungen ihre Giltigkeit auch dann, wenn wir an die 
gewaltigen Veranderungen denken, wie sie sich im Antlitz unserer Erde 
im Verlauf der geologischen Epochen vollzogen. All diese Verande$ 
rungen, so katastrophal sie uns von einem weit entlegenen Beobach" 
tungsstandpunkte aus auch erscheinen mogen, erfolgten doch nach und 
nach und im Lauf Ianger Zeitraume. lmmerhin bedeuteten viele der" 
selben doch auBerordentlich einschneidende Umgestaltungen der Um$ 
welt fur die Reihe der Organismen; und so sind denn auch viele gerade 
der hochstorganisierten Arten, die sich infolge allzu weitgehender Dif, 
ferenzierung und Spezialisierung den so veranderten Lebensbedin$ 
gungen innerhalb ihres physiologischen Anpassungsspielraumes nicht 
anzuschmiegen vermochten, ausgestorben. Dagegen haben die meisten 
niederen; noch mit genugender Plastizitat ihrer Struktur und Lebens" 
verrichtungen ausgestatteten Organismen diesen anscheinend so jahen 
Wechsel der Umweltsfaktoren vielfach nicht nur uberstan" 
den, sondern auch in ihrer Substanz gleichsam miterlebt, 
indem sich diese infolge der andersartigen Tatigkeitsweise, die ihr ab" 
verlangt wurde, entsprechend modifizierte, ein anderes Strukturgefuge 
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• und andere spezifische Eigenschaften annahm. Immer und iiberall wur
den die veranderte Funktion und der unter ihrem EinfluB veranderte 
Stoff$ und Energiewechsel die Ursache fiir entsprechende Umwand::t 
lungen der Struktur. So gelangen wir zu dem allgemeingiiltigen Satz,· 
daB die Energie die Mutter der Form sei- und nicht etwa umge11 
kehrt -, und so entstanden und entstehen auch heute noch die Verande .. 
rungen im Artbilde der Orgariismen als U rsache der Inkonstanz der 
Arten und Rassen. Diese Inkonstanz konnte uns nur deshalb so lange 
eine Konstanz vortauschen, weil sich die Veranderungen in Zeitraumen 
vollzogen, die fiir die Beobachtungsmoglichkeiten eines oder auch 
einiger aufeinander folgender Menschenleben viel zu lang waren, man 
friiher aber auch vielfach von ganzlich falschen Voraussetzungen aus
ich erinnere z. B. an das viel umstrittene Problem der Vererbung· erwor" 
bener Eigenschaften -an die Fragestellungen des Artenwandels und 
der Artentwicklung herantrat. . 

Etwas unwahrscheinlicher diinkt uns schon die Annahme, daB auch 
in der Oberfiille und ungeheuren Verschiedenartigkeit der Eindriicke 
(Reizkomplexe)- zu denen wir auch die mnemischen Erregungen und 
alle von ihnen weiterhin ekphorierten Erregungsablaufe hinzurechnen 
miissen -, die in jedem Augenblick unser psychisches Sein beein" 
flussen, doch letzten und allerletzten Endes immer dieselben einfachen 
Reizkomponenten enthalten sein sollen, daB es sich auch hier nur um 
eine unausgesetzte N eukombination verhaltnismaBig wenig 
einfachster Grundelemente handelt. Diese aufzudecken oder gar 
zahlenmaBig zu umgrenzen, diirfte zurzeit wohl aussichtslos sein, ist fiir 
die Behandlung des uns hier speziell interessierenden Problems aber 
auch unwesentlich. · 

·Nun konnen wir wohl annehmen, daB sich die ersten und primi' 
tivsten Eindriicke unseres psychischen Lebens - wobei wir zunachst 
nur die phylogenetische Psychogenesis im Auge haben -ledig" 
lich auf die auBeren Umweltsfaktoren zuriickfiihrten und demnach das, 
was wir vorhin iiber die Zusammensetzung der diesen entstammenden 
Reizkomplexe a us verhaltnh;maBig wenigen und einfachen Reizkompo" 
nenten aussagten, auch fiir die ersten Anfange unseres psychophysischen . 
Lebens und das ihm zugrunde liegende materielle Substrat, die ner-· 
vose Substanz, seine Giiltigkeit behalt. Auf den hoheren Stufen des• 
selben komplizierten sich naturgemaB diese Verhaltnisse; aber auch bier 
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handelte es sich doch immer nur darum, dafi diese urspriinglichen 
Reizkomponenten immer wieder zu neuen Kombinationen zusammen
gefiigt wurden und dann trotz ihres im ganzen genommen neuartigen 
Charakters in ihren einzelnen Komponenten in der leb. S. gleichwohl 

• die oben besprochenen »Bekanntschaftsreaktionen« auslosen konnten. 
Sehr bald ..,.. besser gesagt von Anfang an - gesellten sich dann als 
weitere Komplikationen »Gedachtnisleistungen« hinzu, derart, daB 
jede neue Reizeinwirkung und ihr folgende Originalerregung- wobei 
wir uns momentan um ihre Zusammensetzung aus einzelnen Kompo" 
nenten weiter nicht kiimmem wollen- in immer hoherem MaBe auch 
die Residuen (Engramme) gleich oder ahnlich gearteter friiherer Er" 
regungen und ihre energetischen Resultanten (Sammelengramme) mit 
ekphorierte. Die so ausgelosten mnemischen Erregungen klangen dann 
mit den originalen in irgendwelcher, von den Besonderheiten der Reiz,. 
auslosung und den gegenseitigen Starkeverhaltnissen abhangigen Weise 
zusammen (Semons Homophonie). So gesellten sich zu den auBeren 
Anregungen (Reizen) des psychischen Lebens immer mehr auch die 
inneren, dem bisherigen, wenn auch noch so primitiven Geistesleben 
und seinem bereits aufgespeicherten Engrammenschatz selbst entstam" 
menden. Aber all das, washier dann in immer vollendeterer Ausbildung 
und kompliziertestem Zusammenwirken in immer »hoheren« seelischen 
Funktionen in Erscheinung trat und auch heute noch tritt, fiihrt sich 
nach seiner ersten Entstehung doch schlieBlich auf au Be r e Reize zuriick, 
die irgendwann und irgendwo in der ontogenetischen und selbst phylo" 
genetischen Vergangenheit auf die leb. S. zur Einwirkung gelangten, 
und enthalt deshalb als Bausteine diejenigen Erregungskomponenten, 
die den letzten und einfachsten Elementen dieser auBeren Reize ent" 
sprechen. 

Dieses sich so entwickelnde psychophysische Leben diente in 
seinen primitiven Anfangen den betreffenden Organismen sicherlich 
nur zur erleichterten und ihnen selbst nach Ursache und Wirkung vollig 
unbewuBten Orientierung in der Umwelt und zur Behauptung im 
Daseinskampf; es war also ein rein oder doch iiberwiegend reflex" 
maBiges und instinktives, aber noch kei~ Gedankenleben und Geistes" 
Ieben im hoheren Sinne. Zu dessen Entfaltung bedurfte es noch viel 
weitgehenderer Gedachtnisleistungen; und dafiir wieder muBte erst im 
Lauf einer bereits auBerordentlich Iangen Phylogenese und entsprechend 
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zahlreicher Ontogenesen ein ungeheurer Schatz von Engrammen auf, 
gespeichert werden, der anderseits die Grundlage fur die der Entfaltung 
des psychischen lebens parallel gehende Entwicklung und Hohetbil" 
dung der nervosen Substanz in ihren verschiedenen Ausbildungsformen 
his herauf zur furchenreichen GroEhimrinde des Menschen mit ihrer 
enormen Oberflachenentfaltung abgab. 

J e mehr sich auf diese Weise, zunachstin den einzelnen Ontogenesen, 
ein dem Geistesleben gleichsam als Nahrung dienender Engrammschatz: 
·ansammelte und zu dem ererbten, dem Trieb" und Instinktleben vor,; 
stehenden hinzugesellte, umso mehr wurde dadurch die fortgesetzte und 
immer weitergreifende Ekphorie mnemischer Erregungen als Folge 
vorausgegangener Erlebnisse ermoglicht; und so ging das weiter his zu 
den langsten, lediglich aus dem lnnenleben des Gehirns, bezw. seinem 
Engrammschatz - als Depot von Erinnerungsbildern bezw. Vorstelo~ 
lungen gleich reproduzierten Empfindungen- schopfenden und immer 
weitere Kreise ziehenden Erregungssukzessionen, die, soweit sie be• 
wuEt sind, eben das Wesen der Gedankenketten und SchluEfolgerungen 
ausmachen. Vor allem setzt ein solch weiterentwickeltes, »hoheres« 
Gehirnleben aber eine Fiille von ZusammenschlieEungen (asso" 
ziierten Engrammkomplexen) und Sammelbildern (verallgemeinern" 
den EngrammenaufGrund der Homophonie von Einzelerregungen) vor,; 
a us, die ebenfalls wieder nur in Ianger ontogenetischer und phylogene" 
tischer Weiterbildung erworben werden konnten. 

Es wiirde zu weit vom Thema abfiihren, wollte ich diese Verhalt
nisse hier eingehender behandeln; ich verweise deshalb zu ihrem Stu .. 
dium auf die Arbeiten S em o ns und die lehrbiicher der physiologischen 
Psychologie - deren Gedankenfiihrung und T erminologie von der 
Semonschen, uns hier im wesentlichen als Ausgangspunkt dienenden 
allerdings ziemlich abweicht - und will sie nur so weit in den Kreis 
unserer Betrachtungen einbeziehen, als es der Zusammenhang mit un" 
serem Thema unbedingt erfordert. 

Um den Begriff »ZusammenschlieEungen« zu erklaren, geht 
.man am besten wieder von unseren hypothetischen letzten und unteilo~ 
baren Reizkomponenten a us. Gelangen diese in irgend einer bestimmten: 
Konstellation, also einer eine mehr oder weniger groEe Zahl solcher 
Komponenten umfassenden Zusammenstellung Ofters oder standig zur 
Einwirkung, so entsprechen ihnen naturgemaE ebensolche Zusammexu 
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schliefiungen auf erregungsenergetischem Gebiet und ebenso auf dem 
~er Empfindungsmanifestationen. Natiirlich auch auf dem der moto" 
rischen, plastischen und Sto.ffwechselreaktionen, die ja ebenfalls als Er .. 
regungsmanifestationen aufzufassen sind. lm Gegensatz zu diesen haben 
wir bei den Empfindungsmanifestationen aber durch die sogenannte 
lntrospektion (Innensicht) wenigstens einen gewissen, wenn auch be .. 
~chrankten Einblick in den Ablauf und die Wirkungsweise, und es 
empfiehlt sich eben deshalb auch im allgemeinen sie als Beispiel heran .. 
zuziehen. 

Derartige Zusammenschliefiungen auf erregungsenergetischem Ge~ 
biet fi.ihlt man sich gewifi geneigt, als Erregungs" und (in ihren Mani" 
festationen) als Empfindungskomplexe anzusprechen; dem steht auch 
nichts im Wege, nur bezeichnen wir mit diesen Begri.ffen fiir gewohnlich 
die Gesamtheit der in irgend einem Zeitmoment in uns ablaufenden 
Erregungen bezw. a us ihnen sich ableitenden Empfindungen, die natur" 
gemafi infolge ihres gleichzeitigen (simultanen) Auftretens aile mit ein.. 
ander »assoziiert« sind, bei denen diese Verkniipfung aber eine viel 
losere und Ieichter trennbare ist, als bei den oben genannten Zusammen" 
schliefiungen. Diese stellen im Gegensatz zu den letztgenannten viel" 
mehr Zusammenfassungen auf erregungsenergetischem und engraphi" 
schem Gebiet dar, die durch eine weit grofiere Bestandigkeit ihrer Ver" 
kniipfung charakterisiert sind und im allgemeinen nur Ausschnitte 
irgendwelcher simultanen Erregungs,.· und Engrammkomplexe um" 
fassen, sehr haufig aber auch - infolge sekundarer Ekphorie - aus 
Komponenten verschiedener, d. h. zu verschiedenen Zeitpunkten depo" 
nierter Engrammkomplexe, wenigstens primar, zusammengesetzt sind. 
Sind sie aber einmal gebildet, so stellen all diese originalen und mne" 
mischen Komponenten verschiedenster Herkunft wieder in sich ge .. 
schlossene und nunmehr auch simultane Erregungs" und Engramm" 
komplexe dar. 

So sind dieseZusammenschliefiungen im allgemeinen nur Besonder" 
heiten innerhalb der gesamten, den jeweiligen Bewufitseinsinhalt ein" 
schliefilich des ihm zugeordneten unbewufiten Gehirnlebens konsti". 
tuierenden Erregungsablaufe und von ihnen hinterlassenen Engramme. 
Bleiben. wir der Einfachheit halber einstweilen bei den letzteren, die 
ja: die Dispositionen fur die entsprechenden Reproduktionsvorgange 
der Erregungs" und Empfindungssphare (Manifestationssphare) ab" 
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geben, so handelt es sich also darum, daB unter der ungeheuren Zahl 
von Einzelengrammen, wie sie in unserer nervosen Substanz in stan;,. 
diger Folge deponiert werden, auBerordentlich viele immer nur inVer"' 
bindung mit anderen - und zwar stets den gleichen - auftreten, auf 
diese Weise in eben dieserZusammenstellung eine immerselbstandigere, 
gleichsam isolierte Existenz gewinnen und demnach in der Empfin., 
dungs~(Manifestations ... )sphare eine eben so selbstandige und in zu,. 
kunft nicht weiter zerlegbare Empfindung (Manifestation) hervorrufen. 
Man denke etwa daran, wie miihsam z. B. ein Kind beim Erlemen des 
Lesens die von friiheren Leseiibungen zuriickgebliebenen Engramme der 
einzelnen Buchstaben - genauer gesagt der vom Anblick derselben 
ausgelosten Erregungsablaufe -, auf Grund deren es dieselben eben 
»wiedererkennt«, zu entsprechenden Wort~ngrammen zusammensetzen 
muB, wie diese ZusammenschlieBungen mit der Zeit aber immer selb,. 
standigere Existenz gewinnen, so daB das Kind (und ein jeder von uns) 
spater fast nur mehr die ganzen Wortbilder perzipiert und sie keines" 
wegs immer wieder von neuem aus ihren einzelnen Buchstaben zu,. 
sammerizusetzen braucht. Das kommt uns manchmal in unangenehmer 
Weise zum BewuBtsein, wenn wir etwa bei schnellem Vorlesen eines 
uns unbekannten r extes auf ein uns bisher fremdes und demnach als 
entsprechendes Wortengramm in unserer nervosen Substanz noch nicht 
fixiertes Fremdwort stoBen und dann, gewohnlich mit erheblicher Ver" 
zogerung unseres Tempos, genotigt sind, uns nach Art des lesenlemen"' 
den Kindes das entsprechende Wortengramm erst durch Buchstabieren 
zusammenzusetzen. 

DasVorstehende ist nur ein elementares Beispiel solcher Zusammen" 
schlieBungen fur viele. Die einfachste Oberlegung lehrt uns, daB einer,. 
seits als Ergebnis der Arbeitsteilung und zunehmenden Spezialisierung 

1 aller Berufsarten, andererseits der Uniformierungen und Schablorii"' 
sierungen, wie sie die Zivilisation und das Kulturleben mit sich bringen, 
fast jeder Mensch unter der Einwirkung auBerer. und aus ihnen ge .. 
borener innerer (letzten En des also mnemischer) Reizeinwirkungen steht, 
die von ungeheuer zahlreichen derartigen, nur noch weit umfassenderen 
ZusammenschlieBungen durchsetzt sind. All diese Zusammenkoppe" 
lungen, die in unserem spateren Leben in der Regel nicht mehr in ihre 
Einzelkomponenten zerlegt werden, stellen ebenso viele Engramm\ 
systeme dar; man konnte sie, auf psychischem Gebiet wenigstens, 
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auch Merksysteme nennen, weil sie uns befahigen, die Gegenstande 
usw., von denen die zugehorigen Reizkomplexe ausgehen, in toto in 
unseren Erinnerungsschatz aufzunehmen und zu bewahren, d. h. eben 
»zu merken~ und demnach im Wiederholungsfalle ihr Erinnerungsbild 
immer Ieichter zu reproduzieren, sie also »wiederzuerkennen« . 

. Diese EngrammzusammenschlieBungen oder Engramm' 
systeme stellen also hohere zusammengefaBte Einheiten in 
J.tnserem Gedachtnisschatze (Engrammschatze) dar, nebenbei 
gesagt, nicht nur in dem der nervosen, sondem - in sinngemaBer Ober$ 
tragung - jedweder lebender Substanz, Aber beschranken wir uns 
einmal auf das psychische Gebiet, so ist selbstverstandlich, daB die 
Hoherentwicklung unseres geistigen Lebens zum erheblichen T eil auf 
immer weitergehenden ZusammenschlieBungen von solchen Engramm$ 
systemen beruht,die ihrerseits selbstbereits durchZusammenschlieBung 
von Einzelengrammen entstanden sind. Und diese Engrammsysteme 
hoherer Ordnung sind dann weiterhin als relativ selbstandige und in 
unseren BewuBtseinszustanden als Einheiten au.ftretende und isolier$ 
bare Elemente unseres psychischen Lebens aufzufassen. Es ist selbst' 
verstandlich, daB wir durch fortgesetzte weitere ZusammenschlieBungen 
.dieser Art eine fast unbegrenzte Zahl solcher psychischen 
bezw. BewuBtseinselemente gewinnen konnen, deren letzte und 
allerletzte Komponenten zwar fast immer die gleichen sind, die aber 
wegen der festen Verkniipfung dieser in der allerverschiedenartigsten 
Weise zusammengesetztenKomponenten mit der Zeit und bei geniigend 
haufiger Wiederholung immer mehr den Charakter des Mosaiks ver$ 
lieren. 

Bei all diesen Z usammenschlieBungen handelt es sich also 
darum, daB innerhalb eines simultanen Engrammkomplexes oder auch 
einer Folge von solchen gewisse Bestandteile derselben, die immer in 
der gleichen Konstellation wiederkehren, demnach ein raumliches 
und zeitliches Nebeneinander bilden, zum Range eines selb$ 
J>tandigen und oft wahrend des ganzen weiteren Lebens diesen Charakter 
bewahrenden BewuBtseinselementes erhoben werden. Eng im Zusam$ 
menhang"damit stehen dann die Sammelbilder, wenn sie auch ihrer 
Genese nach scharf davon zu trennen sind. Sie entstehen dadurch, daB 
auf den hoheren Stufen des psychischen Lebens - also nicht etwa nur 
beim Menschen, wenn auch bier naturgemaB in hochster Entfaltung -

86 



jede sogenannte Originalerregung ihrerseits wieder eine oft sehr gro6e 
Zahl mnemischer Erregungen ekphoriert, namlich alle diejenigen,, deren 
zugehorige Engramme im Vorleben von gleichen oder ahnlicheh Ori• 
ginalerregungen auf Grund gleicher oder ahnlicher Reize hinterlassen 
wurden. Auf diese alle wirkt die totale oder auch nur partielle Wieder• 
kehr der gleichen oder doch sehr ahnlichen erregungsenergetischen 
Situation, die ehedem engraphisch gewirkt hat, spaterhin ekphorisch 
(Semons sogenannter zweiter mnemischer Hauptsatz: Satz der Ek• 
phorie); es klingen dann alle die auf diese Weise entstehenden mnemi~ 
schen Erregungen mit den sie auslosenden Originalerregungen zusam~ 
men und erzeugen als Ergebnis dieser von Semon sogenannten Homo
phonie - Verschmelzung sagen andere - die in Rede stehenden 
Sammelbilder. 

Bei diesen Sammelbildern handelt es sich also im Gegensatz zu den 
oben besprochenen »Zusammenschlie6ungen« darum, da6 eine Reihe 
von Erregungsvorgangen, die ehedem als Folge der Einwirkung gleicher 
oder nahezu gleicher Reize zu verschiedenen Zeiten abgelaufen 
waren, demnach ein zeitliches Nacheinander und ein ortliches 
In~ und Aufeinander- so aufgefaGt nach ihrer Lokalisation in im 
wesentlichen gleichen Gebieten der nervosen Substanz - darstellten, 
auf Grund der mnemischen Fahigkeiten der lebenden Substahz bezw. 
der nunmehr simultanen Ekphorie der betreffenden Engramme spater
hin zu gleicher Zeit zusammenklingen und zu einer einzigen resul• 
tierenden Erregung verschmelzen konnen, wobei gerade bier die Ge• 
setze der Superposition und lnterferenz von Schwingungen in Wirk• 
samkeit treten diirften. 

DaB auf der Entstehung solcher Sammelbilder durch Homophonie 
die physiologische Abstraktion, in hoherer Ausbildung die BiJ, 
dung abstrakter Begriffe und schlieGlich das abstrakte Denken beruht, 
hatS em on iiberzeugend nachgewiesen, ist eine Erkenntnis, die iibrigens 
der physiologischen Psychologie, wenn auch in anderer Ausdrucks
weise, schon lange gelau6g war. Dieses homophone Zusammenwirken 
(Zusammenklingen) von Originalerregungen und mehr oder weniger 
zahlreichen gleichzeitig ekphorierten mnemischen Erregungen ist eine 
weitere Ursache dafiir, da6 jede auch scheinbar erste Wahrneh' 
mung und jedes Erkennen in gewissem Sinne ein Wieder• 
erkennen, zum mindesten eine Gedachtnisleistung (Repro" 
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duktionsphanomen) darstellt, insofem eben dadurch in jede 
Wahmehmung mnemische Komponenten als Residuen fruherer Wahr' 
nehmungen und Vorstellungen mit hereinklingen. Erst dadurch sind 
wir imstande, nicht nur zu perzipieren, sondem auch zu apper
zipieren, d. h. neu auftretende Empfindungen und aus ihnen geborene 
Vorstellungen dem schon vorhandenen Vorstelli.mgsbestande, den wir 
in Gestalt entsprechender Engramme z. B. von einer Person, einer 
Sache usw. bereits in uns tragen, klar und bewuBt einzuverleiben. 

· Im Rahmen dieses schon vorhandenen Erinnerungsschatzes stellt 
irgendeine neu auftretende Erregung bezw. ihre Manifestation und 
»Fixation« durch ein entsprechendes Engramm sehr haufig nur eine 
ganz unbedeutende, eben akzessorische Komponente dar. In vielen 
Fallen sind wir uns dieses Hinzutretens mnemischer, also der Ver" 
'gangenheit entstammender Erregungen zu den Originalerregungen 
des J etzt allerdings nicht bewuBt, ebensowenig der Tatsache, daB 
viele der ·Uns als neue erscheinenden Originalerregungen lediglich auf 
der Ekphorie bereits vorhandener, wenn vielleicht auch anders zu,. 
sammengestellter Engramme beruhen,indem sich die ihnen entsprechen" 
den Erregungsablaufe vollig mit denen decken, welche friiher die 
betreffenden Engramme gesetzt haben, und deshalb eine fur den erfor" 
derten Schwingungsvorgang der kleinsten Teilchen bereits vorbereitete 
(disponierte) Struktur vorfinden. Auf diesen und anderen hier nicht 
weiter zu behandelnden Oberlegungen beruht die Auffassung, der ich 
auch gelegentlich in der Literatur begegnet bin, daB jedes, auch das 
erste Erkennen bereits eine Gedachtnisleistung, die dynamische 
Repetition bereits beherrschter Vorgange, und jedes Erlernen 
in gewissem Sinne nur ein Wiedererlernen sei. ' 

Aber man muB sich bei derartigen, his zu einem gewissen Grade 
zutreffendenAuffassungen stets vergegenwartigen, daB diese Wieder" 
erkennungsakte sich meist nicht auf die gesamten Originalreizkom" 
plexe, sondem nur auf die einzelnen isoliert gedachten, fur unser Be" 

· wuBtsein allerdings meist nicht analysierbaren Komponenten derselben 
beziehen, und demnach, da diesen Komponenten Erregungsablaufe ent" 
sprechen, die wegen ihrer geringen lntensitat und Ausbreitung -:- was 
in diesem Faile dem Quantitatsfaktor der Energie entspricht - niemals 
oder doch nur in ganz besonderen Fallen die BewuBtseinsschwelle iiber" 
schreiten konnen,lediglich und besser als Repro d uk ti o ns phanomene 

88 



zu bezeichnen waren. Das Wesen derselben besteht eben nur darin, daB 
die nervose Substanz auf Grund ihrer spezifischen Struktur, i. e. der 
diese konstituierenden Engramme, befahigt ist, die Erregungen, die 
seinerseits dieser Struktur ihr i'n bezug auf sie charakteristisches Ge• 
prage, damit ihr entsprechendes Resonanzvermogen verliehen haben. 
bei geeigneter Auslosung wieder in der gleichen Art ablaufen zu lassen. 
Ob und wie weit dabei BewuBtseinsvorgange beteiligt sind, ist fiir 
dieses zunachst rein physidlogische Geschehen vollig gleich
giiltig. 

Will man sich in all solchen Fallen also des Wortes »Wieder" 
erkennen« bedienen, so muB man es jedes anthropomorpheri. und 
psychischen Beigeschmacks entkleiden und sich bewuBt bleiben, daB 

- auch jedwede andere Form der leb. S., sei es nun eine Driisenzelle oder 
Muskelzelle, Knorpelzelle usw. innerhalb gewisser Grenzen zu der .. 
artigen Reproduktionsleistungen befahigt ist und auf diesem Vermogen 
ihre Anpassungsfahigkeit an verschiedene funktionelle Beanspruchun" 
gen beruht. Das, was wir ihre spezifische Funktion nennen, ist ja in 
Wahrheit nichts anderes als der Ausdruck eben dieses Reproduktions .. 
vermogens, nur daB in den letztgenannten Fallen auf Grund einer be .. 
reits sehr weitgehenden Spezifitat der Struktur nur mehr eine einzige 
oder einige wenige Arten von Erregungsablaufen reproduziert werden 
konnen. DaB die primitivsten Anfange derartiger Reproduktions .. 
leistungen auch schon den anorganischen Naturkorpern zueignen, 
ist unschwer zu erkennen. Wenn wir beobachten, daB diese immer das 
gleiche Verhalten, die gleichen Eigenschaften, die gleichen Reaktions"' 
weisen gegeniiber sie treffenden Einwirkungen an den Tag legen, so 
ist auch das weiter nichts als die AuBerung eines Reproduktionsver"' 
mogens, das sich auf ihre spezifische Struktur und die in ihr gelegenen 
Reaktionsmoglichkeiten zuriickfiihrt. Haben sie dieses Reproduktions .. 
vermogen verloren, so sind sie entweder zerstort oder eben andere ge"' 
worden, mit anderen Eigenschaften und anderem Reproduktionsver .. 
mogen, das sie dem die Umwandlung bewirkenden Geschehnis und 
den dabei auftretenden energetischen Einwirkungen verdankeri. 

Wir sprachen weiter oben von der Bildung abstrakter Vor• 
stellungen und Begriffe durch Homophonie originaler und 
mnemischer Erregungen. Es ist ohne weiteres einleuchtend, daB 
eine weitere Steigerung und Komplikation dieses Vermogens, wie es in 

89 



seinen Anf.ingen wohl schon dem Seelenleben de.r hoheren S.iugetiere, 
in voller Entfaltung aber nur dem auf hochster Stufe stehenden Seelen
leben des Menschen zueignet, schlieBlich zur Bildung der abstraktesten 
und jeder sinnlich greifbaren Realit.it entbehrenden Begriffe fiihren 

.. kann. Es handelt sich dabei dann um ein Operieren mit bereits ver~ 

.allgemeinerten, also schon Abstraktionen darstellenden Sammelengram~ 
men - bezw. den ihnen entsprechenden Erregungen -, die nun ihrer~ 
seits wieder mit anderen ahnlich gl!arteten verschmelzen, so bereits 
hohere abstrakte Begriffe ergeben, die immer mehr schon lediglich das 
Typische, Gemeinsame, vom Einzelgeschehen Losgeloste und Unab~ 
hangige aus einer Fiille von Einzeltatsachen und Geschehnissen heraus~ 
heben. Geht das so weiter, so kommen wir schlieBlich zu Begriffen, die 
das sinnlich Greifbare vollig verloren haben, wie etwa gut, bose, Ma~ 
terie, Zeit, Energie, Unendlichkeit und nun als »rein geistige«,ledig~ · 
lich aus unserem seelischen Innenieben hervorzuquellen scheinende Be
wuBtseinselemente imponieren. Waren wir aber in der Lage, ihren eben 
geschilderten Entstehungsgang gleichsam nach riickwarts verfolgen und 
die Ergebnisse all der dabei beteiligten Homophonien (abstrahierenden 
Synthesen) in ihre einzelnen Komponenten zerlegen zu konnen, so 
miiBten wir schlieBlich doch, wie obige Ableitung zeigt, zu ganz ein~ 
fachen, gleichsam realen und auf irgendwelche elementare Reizein~ 
wirkungen sich zuriickfiihrenden Erregungen gelangen, deren letzte 
.und allerletzte Ursachen eben deshalb doch wieder in der AuB~nwelt 
und deren Einwirkungen gelegen, also ».iuBere« sind. 

So wird selbst durch derartige Hochstleistungen unseres Geistes~ 
lebens, die dem auf unsere Sinne Wirkenden und Realen zunachst 
wenigstens vollig entriickt zu sein scheinen, unsere im Vorstehenden 
begriindete Hypothese, daB letzten Endes vielleicht doch nur ganz 
wenige Reizkomponenten geniigen, um auf Grund ihrer Einwirkung 
auf die nervose Substanz unser anscheinend so ungeheuer kompliziertes 
Seelenleben aufzubauen, nicht ad absurdum gefiihrt. Und erst recht gilt 
das dann fur die unendlich viel weniger komplizierten Reizkomplexe, 
die von seiten der Umwelt und Innenwelt auf die anderen einfacher 
differenzierten Formen der leb. S. zur Einwirkung gelangen und die 
ihnen eigentiimlichen Reaktionen hervorrufen. So gilt also auch hier 
der Satz, daB der Reichtum der Natur nicht in der Fiille, son
dern der Verkettung der Tatsachen liegt- und zwar gilt er in 
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gleicher Weise fiir die Welt der Anorganismen und die Phanomene, die 
sie uns darbieten, wie fiir die hochste Bliite der Lebenserscheinungen, 
das komplizierte seelische Leben des mod~rnen Geistesmenschen.l 

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen diirfte zu entnehmen sein, 
daB die eben besprochenen Formen geistiger Synergie, die Zusammen~ 
schlieBungen oder Engrammsysteme und die durch Homophonie ent' 
standenen abstrahierenden oder verallgemeinernden Engramme unaus
gesetzt ineinandergreifen, sich gegenseitig beeinflussen und ablosen. 
J edes einzelne Engramm eines nach obigem zusammengesetzten En~ 
grammkomplexes oder Merksystems, bezw. der bei seiner Ekphorie 
ablaufende Erregungsvorgang, kann seinerseits wieder zahllose andere 
gleich oder ahnlich geartete Engramme friiher deponierter »Engramm~ 
schichten« ekphorieren, mit den so ausgelosten Erregungen zusammen~ 
klingen und dadurch in der psychischen Manifestationsreihe Veran~ 
lassung zu mehr oder weniger weitgehenden Abstraktionen ahgeben. 
Werden die so entstehenden verallgemeinernden Engramme ofters in 
gleicher Weise zusammengestellt und dadurch »verstarkt«, so konnen 
sie ihrerseits wieder zu nunmehr festgefiigten und in dieserVerkniipfung 
eine Einheit bildenden assoziierten Engrammkomplexen bereits ab:s 
strakter Merksysteme werden, die von nun an zum standigen Inventar 
des betreffenden Geisteslebens gehoren und nicht jedesmal erst wieder 
von neuem aus ihren Komponenten zusammengestellt werden miissen. 
Dadurch erweitert sich das geistige Riistzeug immer mehr und macht 
die Wege frei zu neuer Arbeit und Vervollkommnung. So erkennen wir, 
daB in diesem Zusammenspiel von Einzelengrammen und Engramm~ 
systemen, dem Wechsel von Assoziationen (Verkniipfungen) und Ek~ 
phorien (Auslosungen), den dabei auftretenden Homophonien und Ab" 
straktionen, den Beziehungen, die sich daraus zwischen den Erlebnis' 
residuen - und damit auch den Erlebnissen selbst - der entlegensten 
Vergangenheit bis herauf zur jiingsten Gegenwart ergeben, und den 
durch all das geschaffenen ungeheuer zahlreichen und vie},. 
seitigen Kombinationsmoglichkeiten der Quell jeder geisti"' 
gen produktiven Tatigkeit und Leistung gelegen ist; von der 
bescheidensten Tatigkeit eines beschrankten, nur zu den allerprimitiv' 
sten Denkleistungen befahigten ldiotenhirns angefangen his herauf zu 
den H ochstleistungen geistig iiberragender Mensch en, der Ta 1 en t e und 
in hochster Entfaltung der Genies. All das entstammt den gleichen, 
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ohengenannten Q_uellen, aber das eine Mal lassen diese nur Iangsam 
Tropfen fiir Tropfen hervorquellen, das andere Mal flieBen sie iiber in 
nicht zu bandigender Fiille. 

Was bier im wesentlichen fur die phylogenetische Entwicklung des 
Geisteslebens, die allmahliche Hoherbildung der Tierseele zu der des 
Urmenschen und weiter hinauf der des modemen Geistesmenschen 
abgeleitet wurde, wiederholt sich nun in entsprechender Abanderung 
·undAbkiirzung in der ontogenetischen Psychogenesis. Langsam 
erwacht· die Kinde sse e 1 e aus dem SchoBe des rein Physischen und 
UnbewuBten; und so sehr wir auch daran festhalten miissen, daB die 
Stammesentwicklung der Lebewesen - vom Standpunkt der Vorgange 
in der leb. S. aus betrachtet, in strengster raumlicher und zeitlicher 
Kontinuitat erfolgt, so gilt das doch keineswegs fiir die BewuBtseinszu
stande. Keine Briicke schlagt sich biniiber von dem BewuBtsein der vor
ausgegangenen Generationen zu dem der nachfolgenden. Und doch ist 
es injeder Generationjedesmal wiederwie ein »Erwachen« aus einem 
tiefen Schlaf; nur daB nicht das BewuBtsein als solches erwacht, sondern 
mit der allmahlichen Heranreifung der nervosen Substanz und ihrer 
einzelnen Strukturelemente das Reproduktionsvermogen derselben, in 
diesem Falle das ererbte, d. h. auf ererbte Strukturbesonderheiten sich 
griindende. Ich will bier nicht zu erort~m versuchen, was von den 
geistigen Funktionen vererbt wird und was nicht, und wie der Me c h a
n ism us de r Ve r e r bung - was identisch ist mit dem Mechanism us 
der Engrammvererbung- sich gestaltet, behalte mir diese Ableitungen 
von der bier gewonnenen Basis aus vielmehr fiir spatere Arbeiten vor, 
aber das scheint mir doch sicher, und aus den vorhergehenden Aus" 
fiihrungen ohne weiteres ableitbar zu sein, daB auch diese ersten 
Regungen der Kindesseele - als psychophysische Vorgange aufgefaBt
schon Reproduktionsvorgange, wenn man sie in freierer Diktion so be
nennen will, schon » Wiedererkennungsvorgange« (in oben zur Geniige 
erorterten, eingeschrankten und nur metaphorisch zu verstehendem 
Sinne aufgefaBt) darstellen miissen. Denn auch bier gilt schon fiir die 
noch relativ primitiven Strukturelemente des sich entwickelnden kind
lichen Gehims, daB sie jeweils nur solche Reizeinwirkungen mit Er
regungen beantworten konnen, fiir die sie bereits ein entsprechendes 
Resonanzvermogen besitzen. Dieses und die ibm zugrunde liegenden 
spezifischen Strukturen konnen sie aber im bisherigen eigenen Leben 
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des Kindes und ihrer selbst nicht erworben haben; dieselben miissen 
sich also auf die Erlebnisse der Vorfahren und die Vererbung der von 
diesen erworbenen Eigenschaften (Struktureigentiimlichkeiten) zur*ck, 
fuhren. 

Ober]:laupt besitztjedwedes Gewebe eines sich etwa noch im Mutter' 
leib entwickelnden Organismus bereits eine spezifische Struktur, die 
ihm sein Geprage und seine Eigenschaften verleiht, un,d jede derartige 
Struktur kann nur das Ergebnis einer sich iiber ungeheuer lange Zeit' 
raume erstreckenden Beeinflussung durch auBere Einwirkungen und 
entsprechende funktionelle Beanspruchungen sein, die uns von selbst 
auf die Ph y 1 o genese und die in dieser stattgehabte allmahliche Her auf.,. 
differenzierung der betreffenden Strukturen aus den ersten primitiven 
Anfangen einer leb. S. zuriickverweisen. Hat diese Struktur auf Grund 
der morphologischen Entwicklungsvorgange in einer neue n In d i"' 
vidualitlitsphase dieses an sich kontinuierlichen Entwick"' 
lungsganges einmal an irgendeiner Stelle den Grad der Ausbildung 
erreicht, wie er an korrespondierenden Punkten der Entwicklung in 
irgendwelchen Vorfahrenleibem bereits des ofteren in gleicher Weise 
vorhanden war, so besitzt der neue Organismus danach natu~gemaB 
a'uch die gleiche Reaktionsfahigkeit gegeniiber den gleichen aus"' 
losenden Reizen und das gleiche Reproduktionsvermogen fiir 
die entsprechenden Erregungen -, eine Feststellung, die, wie ersichtlich 
ist, fur jedwede Form der leb. S. ihre Giiltigkeit behlilt und zugleich 
das Wesen der Vererbung charakterisiert. Infolgedessen reagiert, 
funktioniert, »lebt« er, was die inneren, in seinem Strukturgefiige ge"' 
legenen Bedingungen und Eigenschaften anbelangt, genau wie die 
gleichanlagigen Vorfahren. Die Unterschiede liegen nur in der ver"' 
schfedenen Auslosung der so geschaffenen Erregungs• und Reaktions"' 
moglichkeiten durch die Einwirkungen der jeweiligen U mweltsfaktoren, 
also den »Zufalligkeiten« der Konstellation, Intensitat und Q_uantitat 
der von ihnen ausgehenden Reizkomplexe. 

Die vorstehenden Ausfiihrungen bezogen sich auf jedwede Form 
der leb. S. Aber es ist natiirlich nicht der geringste Grund vorhanden, 
bei der Beurteilung der Entwicklung der nervosen Substanz, speziell 
~er Ganglienzellen des GroBhirns, und ihrer funktionellen Erregungs"' 
ablaufe von anderen Voraussetzungen auszugehen, "Wenn also di\l 
ersten Regungen der Kindesseele, die ersten dammemden BewuBt~ 



seinszustande sich einstellen, arbeitet das Kind, bezw. die Struktur 
seiner nervosen Substanz auf Grund des den Generationswechsel in 
obigem Sinne iiberdauemden Reproduktionsvermogens derselben mit 
genau den gleichen Reaktionsfahigkeiten und Reaktionsweisen, wie sie 
im gleichen Entwicklungsstadium - Durchgangsstadium der onto
genetischen Reproduktion- seinen gleichanlagigen Vorfahren zur Ver
fiigung standen. Das sind kurz gesagt diejenigen, von denen es auf 
Grund der Ergebnisse der Reduktionsteilungen, der Besonderheiten der 
Amphimixis (Befruchtung) und der Mendelschen Regeln seine Ver
erbungsmasse (Anlagenkonstellation, ererbten Engrammschatz, mor" 
phochemische Artkonstitution seines ldioplasmas) bezogen hat. Zum 
mindesten miissen also fiir die von uns hypothetisch angenommenen 
letzten und unteilbaren Reizkomponentc;n und die von ihnen aus
gelosten Erregungsablaufe bereits die entsprechenden Struktureigen" 
tiimlichkeiten vorhanden, d. h. also vererbt sein. 
- Aile die oben genannten ZusammenschlieBungen und Sammel
engramme (Sammelbilder) konnten dann in jedem Individuum - in 
jeder Ontogenese) auf Grund seiner personlichen Erlebnisse jedesmal 
wieder von neuem entstehen und in anderer Weise kombiniert werden. 
Zum erheblichen Teil ist das sicherlich auch der Fall, und daraufberullt 
das besondere individuelle Geprage, das die jeweiligen Lebens
schicksale und Erlebnisse den sich entfaltenden Erbanlagen und ihren 
Tragem verleihen. Die Geschehnisse und auf sie sich zuriickfiihrenden 
Erfahrungen des Lebens modeln eben an den iiberkommenen Struk .. 
turen - die in sich die Anlagen einschlie6en - herum, ohne sie aller~ 
dings wegen des oben erwahnten Beharrungsvermogens der leb. S. 
ohne weiteres und in kurzen Zeitraumen, bezw. bei nicht geniigend 
haufiger Wiederholung, nachhaltigst beeinflussen, bezw. abandem zu 
konnen. »Niemand kann aus seiner Haut heraus,« pflegt man zu sagen 
und kennzeichnet damit treffend die in vielem sklavische Abhangigkeit 
von den iiberkommenen Anlagen und dem Erbplasma, mit anderen 
Worten dem gesamten ererbten Engrammschatz. 

Aber ein kindlicher Organismus, der nur diejenigen Strukturen 
und in· ihnen liegenden Reaktionsfahigkeiten von seinen Vorfahren 
iibemommen hatte, welche den letzten ·unteilbaren Reizkomponenten 
entsprechen und· diese dazu noch in isoliertem, d. h. irgendwelche Ver,. 
kniipfungen der ausgelosten Erregungen noch nicht aufweisendem 
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Zustande, ware gleichsam ein farbloses Wesen, ein StUck, und Flick
werk, ein unbeschriebenes Blatt, das noch nicht lebensfahig ware und 
dessen Organe nicht zu arbeiten vermochten. Aber diesen Fall selb~t 
einmal als moglich gesetzt, so wiirde es doch jede Bezugnahme auf 
irgendwelche charakteristischen Eigenschaften seiner Vorfahren ver' 
missen lassen. Selbst die oberflachlichste Beriicksichtigung der Ver' 
erbungstatsachen lehrt uns dagegen, daB die Verhaltnisse in Wirklich, 
keit ganz anders gelagert sind und daB bei allen Individuen im Bau 
und der Tatigkeit fast aller Organe, auch des Gehirns, charakteristische 
Merkmale auftreten, die mit denen irgendwelcher Vorfahren iiberein' 
stimmen und bei verschiedenen Individuen derselben Art ganz unter' 
schiedlich gestaltet sind. 

Man denke z. B. an die zweifellose Vererbung gewisser intellektueller 
Fahigkeiten, Talente, selbst genialer Veranlagungen, an die Charakter ... 
und Temperamentsvererbung, an die Vererbung der oft auBerst kom"' 
plizierten T riebe und Instinkte beim Tier und Menschen. In bezug auf 
letzteren erinnere ich hier nur an das Saugvermogen des Neugeborenen 
unmittelbar nach der Geburt, seine dann gleichfalls schon vorhandene 
Fahigkeit zu schreien, des weiteren an den sich spater im Leben ent' 
wickelnden Geschlechtstrieb und die von ihm ausgelostenBetatigungen, 
alles komplizierte psychische und psychomotorische Reaktionen ohne 
die Moglichkeit einer vorausgegangenen individuellen Einiibung. 
Oberblickt man dieses ganze Material, so gelangt man ohne weiteres 
zu der Oberzeugung, daB nicht nur einzelne isolierte Strukturen (En"' 
gramme) vererbtwerden, die irgendwelchen einfachen Reizkomponenten 
und von ihnen bewirkten Erregungsablailfen entsprechen, sondern daB 
zwischen diesen Engrammen auch schon von den ersten Anfangen des 
embryonalen, erst recht des postembryonalen Lebens an weitgehende 
Verkniipfungen bestehen, daB also auch Engrammsysteme (Merk" 
systeme) in groBer Zahl und ungeheurer Mannigfaltigktit 
vererbt werden. Auf diesen beruht dann die vielfach schon von den 
ersten Anfangen des Lebens an bestehendc: Koordination und Kor" 
relation in der Tatigkeit der verschiedenen Organe; man denke z. B. 
an die eben erwahnten Saug' und Schluckakte des N eugeborenen, die 
ohne ein harmonisches, genau aufeinander abgepaBtes Zusammen" 
arbeiten all der dabei beteiligten motorischen Zentren, Nerven, Mus" 
keln, also eine Verkniipfung der deren Erregungsablaufen 'Und Tatig" 
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keitsweisen zugrunde liegenden Engramme gar nicht moglich waren. 
Oder man beachte, daB sich die ersten Empfindungen der erwachenden 
Kindesseele doch verhaltnismaBig schnell aus dem anfanglich wohl 
vorhandenen Chaos zu »Systemen« gliedem und zusammenschlieBen 
und auf diese Weise der kindlichen Psyche immer mehr geordnete und 
eine immer klarere .Vorstellung der AuBenwelt ermoglichende Bilder 
vermitteln, was unter anderem das zunehmende Orientierungsvermogen 
.des Kindes fiir seine Umgebung beweist. Auch bier wiirden die onto~ 
genetischen Erwerbungen allein sicherlich nicht fiir das Auftreten der~ 
artiger Systembildungen geniigen. 

Lediglich auf Grund der ererbten Anlagen und ohne eigen~ Be" 
tatigung des Kin des sind demnach in dem sich entwickelnden kindlichen 

,Gehim nicht nur einzelne isolierte Engramme, sondern auch schon 
komplizierte Engrammsysteme und sicherlich auch schon ganz allge, 
mein · gehaltene »abstrahierende Sammelengramme« - als Ergebnis 
unendlich haufigen »homophonen« Zusammenwirkens der betreffen" / 
den Einzelerregungen und Bildung entsprechender energetischer Re= 
sultanten in der vorausgegangenen Phylogenese - in Gestalt en~ 
sprechender Struktureigentiimlichkeiten vorhanden. Von ihrem jewei~ 
ligen, mit dem his dahin erfolgten Ablauf des ontogenetischen 
Reproduktionsprozesses zusammenhangenden Ausbildungsgrad -bier 
zunachst rein morphologisch aufgefaBt als Voraussetzung des phy .. 
siologischen Geschehens - in den verschiedenen Stadien der Entwick~ 
lung ist die Weite der Welt abhangig, die sich dem Kinde erschlieBt. 
Gerade beim Beobachten der erwachenden Kindesseele Iemen wir so 
recht verstehen, daB es keineswegs ausreichend ist, wenn die Objekte 
der AuBenwelt auf der einen Seite und geeignete Sinnesorgane und ein 
ihre Tatigkeit registrierendes Zentralorgan auf der anderen Seite vor" 
handen sind; daB vielmehr von all dem, was uns umschlieBt und unseren 
Sinnen Energien zusendet, doch nur das auf uns wirken und psychische 
und andere Reaktionen in uns wecken kann, was vorbereitete, d. h. 
ein entsprechendes Resonaqzvermogen fiir die betreffenden Reizein" 
wirkungen besitzende Struktureigentiimlichkeiten: in der betroffenen 
leb. S. vorfindet. U nd damit werden die sich anschlieBenden Erregungs .. 
vorgange dann eben wieder zu Reproduktionsprozessen, »Wieder" 
erkennungsakten« in obigem Sinne. 

So ist die Welt des Kindes anfanglich klein und eng begrenzt, 
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denn nur wenige Eindriicke der AuBenwelt sind es, die von ihm erfaBt 
' werden und zu entsprechenden Empfindungen verarbeitet werden 

konnen. Erst mit der weiteren Ausbildung der ererhten Strukturerl im 
Lauf der morphologischen Entwicklung, der nunmehr auch in stets sich 
steigemdem MaBe einsetzenden Bildung eigener Engrammsysteme 
und Sammelbilder weitet sich dann seine Welt und wird groBer und 
»schoner noch von Tag zu Tag«, erstreckt sich allmahlich iiber die 
Enge der Wiege und des Kinderbettchens hinaus zu der Weite des 
Kinderzimmers, des Hauses und der Heimat, umfaBt schlieBlich inimer 
groBere Teile der Welt, selbst des Weltalls und zieht auch das un" 
erschopfliche und jedweder Umgrenzung spottende Geistesleben der 
Menschheit in immer steigendem MaBe in seinen Bereich. 

Selbst ein erwachsener und auf geistig hochster Stufe stehender 
Mensch, dessen Gehirn mit einem ungeheuren Schatz von ererbten 
und selbsterworbenen Engrammen, Engrammsystemen und Sammel:: 
bildem und weitgehendster Fahigkeit zu kombinatorischer Assoziation 
dieses wertvollsten Besitzes des Menschen ausgestattet ist, geht oft mit 
»blinden« Augen durch die Welt, sieht, hort und empfindet von all 
dem, was ihn umringt, fiir gewohnlich nur diejenigen Dinge, auf die 
sein Gehirn und seine Denk .. und Vorstellungsbahnen »eingestellt« 
sind, fiir die diese also die entsprechenden, in irgendwelchen Struktur .. 
besonderheiten sich ausdriickenden Erregungsdispositionen in irgend .. 
einem Zustand der Vollendung oder doch weitgehendster Vorbereitung 
bereits besitzen. Alles andere ist und bleibt vielen und keineswegs nur 
den »stumpfsinnigen« Menschen unbekanntes und unerforschtes Neu .. 
land, an dem sie achtlos voriiberwandeln und zu dem sich keinerlei 
Faden von ihrem seelischen Leben heriiberziehen. Zwingen die Ver" 
haltnisse sie aber doch von ihm Notiz zu nehmen oder gar, etwa infolge 
Wechsels ihrer Berufstatigkeit usw., sich in dasselbe einzuleben und 
einzufiihlen, so miissen sie sich auch bier erst in langwieriger Detail" 
arbeit die entsprechenden Sammelbilder und ZusammenschlieBungen 
erarbeiten. Allerdings werden die letzten Komponente!l, die sie fiir 
diese synthetische Arbeit benotigen, wohl ausnahmslos in ihrem En" 
grammschatz hereits vorhanden sein, aber dieselben bediirfen nunmehr 
ganz anderer Konstellationen, um ihren Tragern das Verstandnis und 
das Einfiihlen in die neue und ihnen his dahin fremde Sach.. und 
Gedankenwelt zu ermoglichen. 
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Haben sie sich dann schlieBlich »umgestellt«, dann haben sich auch 
in ihnen, nicht nur ihrem Wahrnehmungs.:, Auffassungs" und Denkver' 
mogen, sondem auch ihrem Engrammschatz und der diesen hiitenden 
intimsten Struktur ihrer lebenden Substanz entsprechende Umwand
lungen vollzogen; diese ist in manchen Partien eine andere geworden. 
Und wenn diese Umwandlungen auch nur die kleinsten und uns in 
diese Besonderheiten sicherlich sobald noch keinen Einblick gewahren' 
den Strukturelemente betre.ffen, so konnen wir doch nicht um den 
SchluB herum, daB sie vorhanden sein miissen, wenn wir an der Giiltig
keit des Kausalprinzips auch fiir die psychophysischen Prozesse fest .. 
halten wollen. 

Sowerdenwirimmerwieder zu dem Zusammenhang zwischen 
Funktion und Struktur zuriickgefiihrt, der uns schon ofters be .. 
schaftigte. Wenn wir im vorstehenden zu der Erkenntnis gelangten, 
daB der Oberfiille von Reizen, die fortgesetzt auf die leb. S. zur Ein" 
wirkung kommen, letzten Endes mutmaBlich nur verhaltnismaBig 
wenige einfache und nur immer zu neuen, selbstandigen Kombina" 
tionen zusammengeschlossene Komponenten zugrunde liegen, daB dem" 
entsprechend auch die Erregungsablaufe zunachst einfacher Natur sind, 
sich dann aber immer mehr komplizieren und immer andersartiger »zu, 
sammenklingen«, so vollziehen sich all diese Vorgange doch in und an 
der lebenden Substanz und konnen deshalb nicht ohne N achwirkungen 
fiir dieselbe sein. BesaB sie anfanglich nur Erregungsdispositionen fiir 
die einfachsten Reizkomponenten, so wird sie weiterhin in dem MaGe, 
wie nun gewisse Erregungsablaufe immer wieder in gleicher Konstella.. 
tion und Zusammenfassung (zeitlichem Neb eneinander) oder gleicher 
Homophonic (Zusammenfassung des zeitlichen N a c h einander zu 
einem zeitlichen In einander) auftreten, ~ auf diese Weise des ofteren 
die gleichen zusammengesetzten Erregungsablaufe zugemutet, bei for" 
cierter und haufig wiederkehrender Reizeinwirkung formlich aufge" 
zwungen werden, in ihrem intimsten Strukturgefiige davon nicht un" 
berUhrt bleiben, vielmehr mit der Zeit immer kompliziertere Erregungs" 
dispositionen erlangen. Wir konnen uns vorstellen, daB sich die kleinsten 
Strukturelemente den neuen und immer wieder gerorderten Zustanden 
und in ihnen gegebenen »Schwingungsmoglichkeiten« immer mehr an" 
schmiegen, durch sie gleichsam in eine andere, denselben mehr ent" 
sprechende Gleichgewichtslage zurechtgeriickt werden, his zwischen 
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Struktur und Erregungsablaufen (Funktion) Wieder vollige 
Harmonie, Korrelation und Resonanz besteht. 1 

Von diesem Zeitpunkte ab steht dann der zusammengesetzten Reiz"' 
wirkung bereits eine entsprechende, in eit1em Sammelengramm (En
grammsystem) fixierte Erregungsdisposition der leb. S. gegeniiber, die 
bei ihrer Ekphorie wieder mit anderen in ahnlicher Weise zusammen" 
klingen kann usw. So bilden sich fortgesetzt neue Engrammkomplexe, 
neue Strukturen, neue Schwingungs"' und Reaktionsmoglichkeiten aus, 
auch hier im materiellen Substrat unausgesetzt vom Einfachsten zum 
Mannigfaltigsten und Kompliziertesten fortschreitend. Das bedeutet 
mit anderen Worten und in anderer Ableitung etwa so viel wie groBere 
Differenzierung, weitgehendere Spezialisierung, schlie'Blich Metamor" 
phose und Metaplasie der Gewebe auf Grund andersartiger und immer 
komplizierterer Beanspruchungen, wofiir wieder, neb en der entsprechen" 
den Umgestaltung der auBeren Lebensbedingungen die von dieser teil
weise beeinfluBte, im Verlauf eines hoheren Vielzellers sich ergebende 
Arbeitsteilung eine der letzten Ursachen (Bedingungen) ergibt. Wer 
sich aber in die vorstehenden Ausfiihrungen hineingedacht hat, wird 
unschwer zu der Einsicht gelangen, daB auch ohne erhebliche Um
anderung der Umweltsfaktoren und von ihi:ten ausgehenden Reizwir"' 
kungen eine gewisse Tendenz zu fortschreitender Entwicklung 
der Organismen (Orthogenese) und zwar in bezug auf Kom" 
plikation und Organisationshohe gegeben sein muB; einfach 
deshalb, weil auf Grund der mnemischen Fahigkeiten der leb. S. irgend, 
eine Reizwirkung (Erregung) ganz automatisch eine mehr oder minder 
groBe Zahl mnemischer Erregungen auslost, mit denen sie »zusammen.. 
klingt«. Es entsteht also auf diese Weise ein weit komplizierterer Er" 
regungsablauf, als ihr allein zukame, und dementsprechend ist auch 
das hinterlassene Engramm ein weit komplizierteres. Da sich analoge 
Verhaltnisse aber fiir die weit iiberwiegende Mehrzahl aller Reizwir" 
kungen ergeben, so lost im allgemeinen bei weiterem Fortbestand der 
betreffenden leb. S. jede spatere Reizwirkung immer kompliziertere Er" 
regungsablaufe aus, deren gleichfalls kompliziertere Residuen wieder 
das Material fiir spatere Ekphorien abgeben usw. So ergibt sich also 
ganz automatisch die Tendenz einerseits.zu einer immer groBeren Kom .. 
plikation der die leb. S. durchzitternden Erregungskomplexe, anderer• 
seits der von ihnen hinterlassenen Engrammkomplexe,· damit dann aber 
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auch der dit.1t darstellenden Struktureigentiimlichkeiten. Dement" 
sprechend komplizieren sich dann aher auch die von diesen Strukturen 
abhangigen Reaktionsweisen und Eigenschaften. Doch ich wiirde den 
beabsichtigten Umfang dieser Schrift weit iiberschreiten, wollte ich 
auch auf diese Verhaltnisse hier noch weiter eingehen. 

Ein weiterer Punkt, der mit den vorstehenden Ausfiihrungen zu,. 
sammenhangt, verdient noch besondere Beachtung. Unter der Fiille 
physischer und psychischer Reaktionsmoglichkeiten und Leistungen, 
zu denen ein Organismus auf Grund der Spezifitat seiner Struktur in 

· jedem Augenblick seines Lebens hefahigt ist, sind jeweils nur ganz 
wenige, die sich lediglich auf die Einwirkungen eben dieses Augen" 
hlicks zuriickfiihren oder, sagen wit Iieber gleich, zuriickzufiihren 
scheinen. Ihnen steht eine ungeheure Oberzahl solcher gegeniiber, die 
offensichtlich in der phylogenetischen Vergangenheit his zuriick zu den 
entlegensten Zeiten des Weltgeschehens und der ontogenetischen Ver" 
gangenheit selbst wurzeln. Und eine naheliegende Folgerung aus un" 
seren vorausgegangenen Ableitungen muB uns lehren, daB auch die 
erstgenannten, anscheinend nur dem J etzt ihre Entstehung verdanken" 
den Reaktionsbereitschaften und Reaktionsweisen lediglich zum aller" 
geringsten T eil Kinder der Gegenwart sind; auch sie fiihren sich infolge 
der Beteiligung meist sehr zahlreicher mnemischer Komponenten an 
den sie bedingenden Erregungsablaufen mehr oder weniger auf die 
Einwirkungen einer oft weit entlegenen Vergangenheit zuriick. So 
wurzelt der ganze ungeheure Engrammschatz, der unsere Gegenreak" 
tionen auf die momentanen Reize der Umwelt bewirkt und beeinfluBt 
und dadurch unser jeweiliges Verhalten in der Gegenwart regelt, dem 
wir unsere Art.., Rassen.., Charaktereigenschafte11, kurz unser allgemein 
menschliches und individuelles Geprage verdanken, in den Gescheh" 
nissen, Erlebnissen und aus ihnen sich ableitenden, in ebenso zahl" 
reichen Engrammen und Engrammsystemen verankerten Erfahrungen 
der Vergangenheit, in unserem eigenen Leben und dem unserer Vor" 
fahren. Auf diese Weise unterliegt unser derzeitiges Verhalten, natiirlich 
nicht nur auf dem Gebiete der psychischen, sondem auch dem der 
motorischen, sekretorischen, nutritiven, plastischen Reaktionen, also 
im Bereich samtlicher Organfunktionen, standig dem regulierenden, 
sichtenden, gleichsam priifenden und aile bisherigen Erfahrungen und 
Erwerbungen in unser gegenwartiges Verhalten einheziehenden Ein" 
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fluB unseres · historischen Bildungs' ut{<r:£>. fwicklungs-
ganges. · 

Es scheint mir, daB in diesen Oberlegungen und der so gek~nn,. 
zeichneten Beschaffenheit unseres ererbten und individuell erworbenen 
Engrammschatzes der Schliissel fiir das Verstandnis der aktiven 
Anpassungsfahigkeit der lebenden Substanz gelegen ist,,.der 
Tatsache, daB dieselbe im allgemeinen auf nicht allzu abweichende 
Anderungen ihrer Lebensbedingungen in einer Weise zu reagieren 
vermag-odervielmehrdank der »Zwangslaufigkeit« deslebens,. 
mechanismus zu reagieren gezwungen ist -, welche den Fortbestand 
des Lebens und der Art auch unter den veranderten Bedingungen 
ermoglicht, d. h. eben angepaBt ist. Hier stehen wir vor der bedeut::i 
samsten Konsequenz unserer bisherigen Ableitungen und es scheint 
mir, daB wir auf der Basis der nunmehr gewonnenen Erkenntnisse das 
Problem der aktiven Anpassungsfahigkeit und der Selbstregulations;. 
fahigkeit der leb. S. und der Organismen nicht ohne Aussicht auf Er,. 
folg in Angriff nehmen konnen. - · 
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DRITTER TElL 

DER »MECHANISMUS« 
DER AKTIVEN ANPASSUNGSFAHIGKEIT 
DER ORGANISMEN UND IHRER SELBST:~ 

ERHALTUNGSFAHIGKEIT 

Fassen wir nur den augenblicklichen Zustand eines Organismus ins 
Auge, wie er zur Zeit einer Einwirkung der U mwelt besteht, so er~ 

scheint es als eine zunachst verbliiffende und unerklarliche Eigenschaft 
der Lebewesen, auf diese Einwirkungen - allerdings nur innerhalb ge~ 
wisser Grenzen, dem physiologischen Anpassungsspielraum
in einer Weise zu reagieren, die je nach der Konstellation der Krafte 
im Organismus und der Umwelt wechselt, im allgemeinen aber die un~ 
verkennbare Tendenz aufweist, den Fortbestand des Lebens, also der 
ontogenetischen Reproduktion, samt den Veranderungen, die durch die 
Funktionsleistungen darin bewirkt werden, auch unter abgeanderten 
und der Lebenstatigkeit des Organism us und seiner T eile vollig neue 
Aufgaben stellenden Bedingungen zu ermoglichen. Nun ist ja wohl 
selbstverstandlich, daB bei irgendwelchen Veranderungen der Umwelt 
wieder irgendein »Gleichgewichtszustand« zwischen Lebewesen und 
Milieu hergestellt werden muB, wenn erstere iiberhaupt weiter existieren 
sollen. Tietze hat diesen Tatbestand in seinem Gleichgewichts
und Proportionalgesetz formuliert: »Jedes, namentlichjedes orga~ 
nische Ding, ist von einem oder mehreren ·anderen .Dingen (seiner 
Umgebung) derart abhangig, daB es infolge der Veranderung derselben, 
wenn sie es nicht vernichtet, selbst automatisch eine partielle Verande~ 
rung erleidet und daher zu einem partiell neuen Ding wird. Selbstver~ 
standlich ist diese Veranderung des abhangigen Dings der der es be~ 
herrschenden Umgebung stets proportional. Diese Proportionalitat hat 
die Wirkung, daB einerseits die erlittene Veranderung nicht ins Endlose 
statthat, sondem- von der Umgebung abhangig und daher durch sie 
in ihrem MaBe beschrankt - nach Errichtung der entsprechenden Pro~ 
portion aufhort, aber auch den Angriff der Umgebungsanderung auf~ 
horen macht.« Aber aus diesem Satz, der weiter nichts ist, als ein 
Sonderfall des allgemeinen U rsachen~ oder Kausalgesetzes, folgt noch , 
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keineswegs, daB die Veranderung, die der Organismus auf Grund des 
Ausgleichs zwischen ihm und seiner Umgebung erlitten hat, eine ,ihm 
forderliche oder zweckdienliche, den Fortbestand des Lebens unci der 
Art ermoglichende sei. An sich sind hier die verschiedensten Moglich.:: 
keiten nach der giinstigen und ungiinstigen Seite hin denkbar. Wenn 
wir nun aber sehen, daB in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle der 
Organismus die Einwirkungen einer sich allm~hlich abandernden Um"' 
welt mit erhaltungsgemafien, zweckentsprechenden, also angepafiten 
Reaktionen beantwortet, so sind das Phanomene, die gleichsam auGer" 
halb des Rahmens der sonstigen N aturerscheinungen zu liegen und 
zur Annahme besonderer zielstrebender Krafte, einer mysteriosen Ente" 
lechie usw. im Organismus zu drangen scheinen. Eben deshalb sind 
auch die Fahigkeit der Organismen zu aktiver oder funktioneller An"' 
passung, ihre daraufberuhende Selbsterhaltungs- und Selbstregulations" 
fahigkeit und die bisherige Unmoglichkeit, diese Fahigkeiten in einer 
der kausalmechanistischen Auffassung der Lebensprozesse geniigenden 
Weise zu analysieren, die Ursachen: gewesen, die so viele in den Bahnen 
des Vitalismus festgehalten, bezw. nach erlittenen Enttauschungen in 
dieselben zuriickgetrieben haben. Es handelt sich hier also um ein 
Grundproblem des Lebens iiberhaupt, und das rechtfertigt seine ein"' 
gehende Behandlung und einen bei der Schwierigkeit und Unzugang• 
lichkeit der Voraussetzungen immerhin gewagten Erklarungsversuch. 

Es ist wohl selbstverstandlich, daB uns hier die sogenannten »in"' 
direkten«, durch Zuchtwahl bedingten, selektiven Anpas• 
sung en nicht we iter interessieren. Ich stehe vollig auf dem Standpunkt 
Kammerers, der in der Zuchtwahl und Auslese lediglich einen Ver" 
nichtungsfaktor ungeeigneter Varianten und einen Verbreitungs"' 
faktor niitzlicherVarianten zieht, der Zuchtwahl selbst aber die Fahig" 
keit abspricht, die Lebenswerkzeuge der Organism en selbst zu schaffen 
und zu vervollkommnen, also zweckmafiige und angepafite Eigen.. 
schaften derselben zu erzeugen, die bisher noch nicht bestanden haben. 
Es kann auch nicht meine Absicht sein, im Rahmen dieser ganz anderen 
Problemen gewidmeten Schrift naher auf diese Verhaltnisse einzugehen 
oder mich gar mit den Vertretern gegenteiliger Ansichten, insbesondere 
den modernen »Selektionisten« und »Neo .. Darwinisten« auseinander, 
zusetzen. Diese Streitfragen sind in der Literatur zur Geniige behan"' 
delt worden. Was uns hier interessiert, ist lediglich die durch Wechsel"' 
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wirkung zwischen dem Organismus und den AuBenweltsfaktoren zu, 
stande kommende, von Roux als »funktionelle Selbstgestaltung 
des ZweckmaBigen« bezeichnete Anpassung. Bei ihr erfolgt die 
zweckentsprechende, nach Roux »dauerfahige« Abande~ng der Re, 
aktionsfahigkeiten und Eigenschaften vollig unabhangig von irgend, 
einem Anderen Prinzip - also auch der Zuchtwahl - lediglich auf 
Grund der Einwirkungen der Umwelt und der Gegenwirkungen von 
seiten des Organismus. Man kann diese Anpassungen deshalb auch als 
»direkte« den durch die Zuchtwahl bewirkten indirekten gegeniiber' 
stellen. 

Nun ist es allerdings lange Zeit iiblich gewesen \ die eigentlichen 
, Anpassungen in unserem Sinne wieder in direkte oder passive 

(Geoffroysches Prinzip) und funktionelle oder aktive (Lamarck
sches Prinzip) zu unterteilen. Nach dieser Auffassung handelte es sich 
z. B. um direkte und passive Anpassung, wenn die leb. S. durch che
misch-physikalische Wirkung geandert, z. B. die Haut durch ultra$ 
violette Strahlen gebraunt worden ist, dagegen um funktionelle und 
aktive Anpassung, wenn die leb. S. sich durch geanderte Betatigung 
selbst geandert, z.B. ein Muskel sich durch Obung gestarkt hat. Kam" 
merer hat aber mit Recht betont, daB diese passiven'und aktiven An$ 
passungen vielfach ineinander iibergehen und scharfe Grenzen zwischen 
ihnen nicht bestehen, da ja auch die direkten oder passiven Anpassungen 
Gegenreaktionen der leb. S. und damit geanderte Funktionsleistungen 

I 
bezw. Tatigkeit veraussetzen. Um so mehr wollen wir im folgenden 
diesen kiinstlich konstruierten Gegensatz ganz fallen lassen und unter 
Anpassungserscheinungen lediglich die durch Wechselwirkung zwi$ 
schen Organismus und Umweltsfaktoren entstehenden zweckmaBigen 
Abanderungen verstehen, die man, weil es sich dabei um eine durch 
das »Bediirfnis« geweckte Aktivitat der Organismen, also letzten 
Endes um Funktionsleistungen handelt, auch als aktive oder 
funktionelle Anpassungen bezeichnen kann. 

Wir sprechen demnach auch von der »Fahigkeit des Organis
m us (bezw. der leb. S.) zu aktiver Anpassung« oder auch injetzt 
wohl nicht mehr miBzuverstehender Weise von der »aktiven An" 
passun:gsfahigkeit« desselben. Auf ihr beruht letzten Endes auch 
die Selbsterhaltungsfahigkeit und Selbstregulation der Orga" 
• Vgl. hierzu Kammerer, Allgemeine Biologie, 2. Au£1., 1920, S. 303. 
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nismen, nicht mind~r'~ll das, was man als Regenerationeni Regu' 
/ . 

lationen, 1\.u-s-gleichsprozesse usw. bezeichnet hat. All diese 
J I 

Phanom~e' haben mit den eigentlichen Anpassungserscheinungeh im 
engeren 'sinne ja das gemeinsam, daB sie den Organismus unter ver:~ 
anderten Bedingungen, seien es nun solche der Umwelt, des Klimas, 
der Emahrung oder der eigenen Korperbeschaffenheit - z. B. beim 
Verlust von Gliedem oder Organteilen, bei Verletzungen usw. - in 
den Stand setzen sollen, sich den veranderten Verhaltnissen gegeniiber 
zu behaupten; nur so kann ja der Fortbestand des Lebens und der Art 
ermoglicht werden. DaB die Grenzen dieser so aufgefaBtenAnpassungs .. 
fahigkeit auBerordentlich verschieden sind je nach der Organisations" 
hohe, dem Alter, der Konstitution der betreffenden Organismen, nicht 
minder der Intensitat und Nachhaltigkeit der veranderten Bedingungen; 
an die die Anpassung vollzogen werden soU, ist selbstverstandlich, 
ebenso, daB dieser Anpassung oft recht enge Grenzen gezogen sind 
und sie demnach in vielen Fallen versagen muB; aber all das anded 
nichts an dem grundsatzlichen Charakter ihres Vorhandenseins und 
ihrer »Erklarbarkeit« vom Standpunkte einer kausal .. mechanistischen 
Auffassung der Lebenserscheinungen. 

Da wir uns nun bei fliichtiger - weil eben nur den gegenwartigen 
Zustand des Organismu~ ins Auge fassender - Betrachtung iiber die 
komplizierte Genese seiner derzeitigen Reaktionsfahigkeit kaum ge" 
niigend Rechenschaft geben, gewinnen wir in den meisten Fallen ak,;. 
tiver Anpassung Ieicht den Eindruck, als ob fiir die leb. S. und ihre · 
Abkommlinge im Gegensatz zu den anorganischen Naturkorpem die · 
Moglichkeit bestande, trotz gleicher Beschaffenheit des Ganzen und 
der T eile und insbesondere gleicher Beschaffenheit der reizempfangenil ' 
den und reizverarbeitenden Organe auf gleiche Reize dennoch in ganz 
verschiedener - je nach den besonderen, im Sinne der Erhaltung des · 
Organismus erforderlichen Notwendigkeiten -, immer aber durchaus 
zweckmaBiger Weise zu reagieren. Dieses Verhalten scheint also der 
selbstvf'rstandlichen F orderung einer kausal .. mechanistischen N atur:= 
auffassung, daB bei einer gleichen Konstellation von Ursachen 
oder Bedingungen immer die gleichen Wirkungen eintreten 
miissen, zu widersprechen und war deshalb von jeher eine· Stiitze des 
Vitalismus, der ohne Statuierung mystischer Prinzipien wie Lebens" 
krafte, Entelechien, zweck" und zielstrebende Krafte; prospektive Po .. 
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tenzen usw., die Lebenserscheinungen und speziell die Regenerations" 
und Regulationsphanomene nicht erkl.iren zu konnen vermeinte. 

Ganz abgesehen davon liegt eine Ursache der MiBdeutungen der 
Lebenserscheinungen aber auch schon darin, daB beim lebenden Orga" 
nismus Reizeinwirkungen und Reizerfolge, vom · rein energetischen 
Standpunkt aus betrachtet, so haufig in einem schreienden MiBverhaltnis 
zu einander zu stehen scheinen, und daB ein und derselbe Reiz bei an• 
scheinend gleicher Beschaffenheit des Organismus das eine Mal eine, 
nach Intensitat und Quantitat der benotigten Energie beurteilt, winzig 

· kleine, das andere Mal aber auBerordentlich groBe Leistung (Gegen" 
reaktion) hervorzurufen imstande ist. Dabei ist in vielen, wenn nicht 
den meisten Fallen augenscheinlich, daB der jeweilige Ablauf der be" 
treffenden Reaktion jeweils ein derartiger ist, wie er unter den beson" 
deren Verhaltnissen dem betreffenden Organism us »niitzlich«, also der 
Erhaltung des Lebens und der Art dienlich ist. Dieses Verhalten stellt 
also auch schon einen selbstregulatorischen Akt der betreffenden leb. 
S. dar, der bei oberflachlicher Betrachtung auBerst frappierend wirkt 
und deshalb schon manchmal zu vitalistischen H ypothesen und der 
Annahme einer iibermechanischen, d. h. auBerhalb der sonst giiltigen 
Gesetze der Mechanik stehenden spezifischen Lebenskraft gefiihrt hat. 

Aber gerade infolge dieses U mstandes kommen wir schon der Quelle 
der MiBverstandnisse und zugleich der Losung des Anpassungspro" 
blems naher. Eine einfache Oberlegung lehrt schon, daB die Reiz,. 
energie sich keineswegs direkt und aquivalent in Erregungsenergie um" 
wandeln kann, sondem nur auslosend wirkt und zwar auf die im 
Organismus aufgespeicherten Energien, oder daB, wie C. Hauptmann 
in seinen »Beitragen zu einer dynamischen Theorie der Lebewesen« das 
einmal ausgedriickthat, Menge und Form der hervorgebrachten Energie 
unmittelbar nur von der formalen Anordnung, Qualitat und Quantitat 
der im Organismus ausgelosten Prozesse, nicht aber von der Natur der 
auBeren Reizursache bestimmt werden. Damit ist das Problem dann 
schon praziser und gleichsam an der Wurzel erfaBt. Wenn die zu,. 
geleitete Reizenergie nur auslosend (ekphorisch) wirkt, kann es uns 
zunachst nicht verbliiffen, daB ein und derselbe Reiz so haufig Wir" 
kungen hervorbringt, die zu der aufgewandten Reizenergie selbst nicht 
in entsprechendem Verhaltnis stehen und auBerdem, selbst bei vollig 
gleichen auBeren Bedingungen, oft so verschieden geartet sind. Wir 
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kommen dann von selbst da:z:u, die Ursache dieser Verschieden' 
heit in den spe:z:ifisch reagierenden Anordnungen der le,b. S. 
selbst zu suchen, also des weiteren zu vermuten, daB auch die sbge' 
nann ten Anpassungserscheinungen immer von einer Dispo' 
sition rein mechanisch determinierter Krafte im Organism us 
herriihren, die aber keineswegs immer und alle zu gleicher Zeit und 
in gleicher Weise von ein und demselben Reiz ausgelost werden, son' 
dem je nach der besonderen Konstellation der auBeren und inneren 
Bedingungen, unter denen der Organismus sich jeweils befindet, in 
ganz bestimmter Auswahl und Abgren:z:ung. 

Damit ware das Problem dann mit anderen Worten auf die Frage 
:z:uriickgefiihrt, warum das eine Mal die einen spe:z:ifisch reagierenden 
Anordnungen der leb. S., das andere Mal gan:z: andere zur Auslosung ge .. 
Iangen und dadurch gan:z: andere Wirkungen und Tatigkeitsweisen erzielt 
werden? Und weiter trit~ dann auch hier wieder die Frage auf, warum 
denn diese Tatigkeitsweisen (Reak tionen), so verschieden sie im einzelnen 
unter sich auch sein mogen, im allgemeinen doch wieder als angepaBte, 
weil den Fortbestand des Lebens und der Art ermoglichende oder gar 
sichernde in Erscheinung treten? • 

Zur Beantwortung dieser Fragen scheinen mir unsere vorausgegan
genen Ableitungen die Moglichkeit :z:u bieten. W1r sehen ohne weiteres · 
ein, daB die spe:z:ifisch reagierenden Anordnungen der leb. 
S., von denen wir oben sprachen und auf welche die Rei:z:e auslosend 
wirken, unsere Engramme oder Erregungsdispositionen sind, 
daB den einfallenden Rei:z:en und ihrer auslosenden Wirkung also der 
gan:z:e ungeheure Engrammschatz gleichsam als die Gegenseite gegen
iibersteht und einer Auslosung durch sie harrt. Was entscheidet denn 
nun dariiber, welche Engramme jeweils und im besonderen Falle :z:ur 
Ekphorie gelangen? O.ffenbar ihre Genese, indem nach den Semon., 
schen Satzen die Engramme im allgemeinen durch die totale oder auch 
nur partielle Wiederkehr derjenigen erregungsenergetischen Situation, 
die seinerzeit engraphisch gewirkt, spaterhin wieder ekphoriert werden 
konnen. Sie werden also im allgemeinen von den gleichen oder ahnlichen 
Rei:z:en ausgelost, die sie seinerzeit geset:z:t haben. Das wiirde aber doch 
wieder bedeuten, daB der gleiche· Reiz jeweils die gleiche Wirkung 
hervorbringen miiBte. 

DaB dieses Ergebnis aber gleichwohlin vielen Fallen nicht eintritt, 
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der gleiche Reiz vielmehr unter - zunachst wenigstens und fliichtig be
trachtet - anscheinend gleichen Bedingungen verschiedene Wirkungen 
auslost, liegt an den mnemischen Fahigkeiten des Organismus, auf 
Grund deren jeder sogenannte Originalreiz nicbt etwa nur die soge~ 
nannten, ihm ailein entsprecbenden Originalerregungen ekphoriert, son' 
dem stets gleichzeitig auch,je nach den. Besonderheiten des Falles und 
der gesamten Situation, eine groBe Zahl von mnemischen Erregungen, 
die friiher gesetzten und nunmehr gleichfalls mitekphorierten Engram~ 
men ihre Entstehung verdanken. Es werden also auch stets Erregungs~ 
dispositionen ausgelost, die sich auf Geschehnisse des Vorlebens- je 
nachdem his weit zuriick in die entlegensten Zeiten der Stammes
geschichte - zuriickfiihren. Das sind aile diejenigen, welche seinerzeit 
von ahnlichen Reizen, wie die vorliegenden Originalreize sie darsteilen, 
hinterlassen wurden, auBerdem aber aile die weiteren, mit denen sie 
bezw. die ihnen entsprechenden Erregungen sich in der Folgezeit zu 
Engrammsystemen verkniipft (assoziiert) haben, auf die sie bei spaterer 
eigener Ekphorie also ihrerseits ebenfalls ekphorisch wirken usw. Im 
allgemeinen lost also jeder in irgendeinem Augenblick unseres Lebens· 
einwirkende Originalreiz bezw. Ori_ginalreizkomplex in uns einen Er~ 
regung~komplex aus, der nicht lediglich dieser originalen Reizwirkung 
entspricht, sondem auBerordentlich viel reichhaltiger und komplizierter 
zusammengesetzt ist, weil aile die .genannten mnemischen Erregungen, 
oft in ungeheurer Fiille und Verzweigung iiber aile Zeiten des Vorlebens, 
mitekphoriert und mit den ersteren zu einer resultierenden Er
regung durch ZusammenschlieBung und Homophonie ver
schmolzen werden. Aber damit ist immer noch nicht erklart, wieso 
ein und derselbe Reiz zu verschiedenen Zeiten im gleichen Organism us 
ganz verschiedeBe Reaktionen hervorbringen kann, denn auch aile die 
von ihm ausgelosten mnemischen Komponenten und damit die gesamten 
'ausgelosten Erregungskomplexe, die dertatsachlich ausgelosten Reaktion 
vorstehen, konnten doch jeweils immer noch die gleichen sein. 

Die Losung dieser Schwierigkeit liegt offenbar darin, daB zu den 
verschiedenen Zeitpunkten, wenn die an sich gleichen Reize einfailen, 
die erregungsenergetische Gesamtsituation des betreffenden Organis~ 
mus jeweils eine ganz verschiedene ist. Derselbe steht ja injedem Augen
blick seines Lebens unter einer solchen Fiille von Reizen und Reiz
komplexen, daB die bier in Rede stehenden gleichen Reize jeweils nur 
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einen mehr oder weniger unbedeutenden Bruchteil derselben aus-. 
machen konnen. Es wird also ganz von demjewetligen Starkeverhaltnis 
der auf die Weise zusammentreffenden Erregungen usw. abhanged, wie 
weit sich in diesem Gemisch der einzelne Reiz ( und die ihm entsprechende 
Erregung) durchsetzen und mehr oder weniger weitgehende Wirkungen 
hervorbringen kann. Vor allem hangt von der jeweiligen erregungs
energetischen Gesamtsituation und all den Verkniipfungen mit unserer 
Vergangenheit, die sich dabei infolge Ekphorie mnemischer Kompo~ 
nenten bilden, unsere »Stimmung«, unsere »Laune«, unsere »Geneigt.o 
heit« uns von irgendwelchen plotzlich auftretenden, wenn auch be
kannten Reizeindriicken (Geschehnissen) iiberraschen zu lassen usw. 
ab. Dadurch wird, z. B. infolge der etwa auftretenden psychischen 
Hemmungen, der Wirkungsgrad derselben aber weitgehend beein
fluBt. 

Eben deshalb lost z. B. ein und derselbe Reizkomplex, also etwa der 
Anblick einer uns vertrauten Person oder gar ihr unerwartetes Erscheinen 
in unserem Arbeitszimmer, d~r Anblick eines BUdes, einer Photographie, 
an die sich bedeutsame Erinnerungen fUr uns kniipfen, oder auch ein 
mnemischer, durch irgendwelche Ekphorien bewirkter Reizeindruck, 
z. B. die Erinnerung an irgend ein Geschehnis unseres Vorlebens, je 
nach unserer Laune und Stimmung jeweils ganz verschiedene Reak" 
tionen in uns aus, bald solche der Lust und freudigen AnteUnahme, 
bald solche der Unlust, selbst heftigster Abwehr; oder aber die son
stigen uns gerade beschaftigenden Eindriicke sind so lebhaft, daB wir 
die neu hinzutretenden vollig unbeachtet lassen und zunachst wenig
stens von ihnen gar nicht beriihrt werden. 

Ganz abgesehen davon sind wir aber auch, wenn ein und derselb~ 
Reizeindruck unter sonst ganz gleichen Bedingungen zu verschiedenen 
Zeiten unseres Lebens auf uns zur Einwirkung gelangt,in der Zwischen .. 
zeit selbst »andere« geworden, haben andere Erlebnisresiduen in un$ 
aufgespeichert, andere Erfahrungen gesammelt und je nach Umstanden 
in bezug auf eben diesen Reizeindruck andersartige Assoziationen ge .. 
bildet, so daB wir ihm bei abermaligem Auftreten ganzlich verandert 
gegeniiberstehen ~nd ihn mit ganz anderen Reaktionen beantworten. 
All diese Oberlegungen zeigen immer wieder, daB jeder als Erfolg eines 
Reizeinfalles schlie6lich resultierende und nach der Zahl seiner Kampa .. 
nenten unter Umstanden auBerst komplizierte Erregungskomplex im 
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allgemeinen mit der weit ukrwiegenden Mehrzahl seiner Kompo
nenten in der Vergangenheit, dem Vorleben des betreffenden Organis" 
mus und seiner 'Ahnen wurzelt und hierdurch in erster Linie sein Ab,. 
lauf und die ihn schlieBlich manifestierende Reaktion bestimmt wird. 
Die Reizeinwirkungen des gegenwlirtigen Augenblicks stellen eigent
lich nur die auslosenden Momente fur diese mnemischen Komponenten 
dar, wahrend sie nur mit einem ganz geringen Bruchteil der von ihnen 
bewirkten Erregungen in der Gegenwart wurzeln. 

Streng genommen ist selbst diese letztere Formulierung nicht ganz 
zutreffend; denn wir gaben uns ja an fruherer Stelle schon Rechenschaft 
daruber, daB auch ein sogenannter Originalreiz nur dann eine Gegen" 
reaktion im Organismus hervorzurufen iin Stande ist, wenn er spezifisch 
reagierende Anordnungen der leb. S. vorfindet, die fiir die ihm ent" 
sprechenden Erregungs•(Schwingungs• )formen bereits ein entsprechen" 
des Resonanzvermogen besitzen. Und wir haben uns das in der Weise 
zu erklaren versucht, daB wir von der Annahme ausgingen, all die 
verschiedenen Reize (bezw. Reizkomplexe) setzten sich im allgemeinen 
aus verhliltnismaBig wenigen und einfachen Reizkomponenten zu,. 
sammen, die der leb. S.langst vertraut sind und auf diese Weise »Be-

. kanntschaftsreaktionen« in ihr auslosen. Aile scheinbar neuen oder 
hochgradig veranderten Reize stellen auf diese Weise nur Neukombi" 
nationen, andersartige Zusammenstellungen dieser letzten unteilbaren 
Komponenten dar. Jedes Reagieren der leb. S. auf irgendwelche Reize 
ware, soweit wir ihr Verhalten den einzelnen Komponenten gegenuber 
in Betracht ziehen, also bereits eine mnemische Leistung, jedes der" 
artige »Erkennen«, bildlich(l) gesprochen, fur die leb. S. ein »Wieder" 
erkennen« und ebenso jedes tatsachliche Erkennen unseres psychischen 
Seins ein ebensolches Wiedererkennen; allerdings in den meisten Fallen 
ein uns vollig unbewuBtes, ·weil die den einzelnen Reiz- und Erregungs" 
komponenten entsprechenden mnemischen, d. h. reproduzierten Er" 
regungsablaufe in unseren jeweiligen BewuBtseinsinhalten jeder fur sich 
allein keine Manifestation besitzen. Unser BewuBtsein vermittelt uns 
gunstigstenfalls nur die Manifestation der durch Verschmelzung (Ho" 
mophonie) all der einzelnen Komponenten entstandenen zusammen" 
gesetzten Erregungen, sofern sie dann eben geniigende lntensitlit und 
Quanti tat besitzen, um die Schwelle des BewuBtseins zu iiberschreiten. 
Neu undfremd sind uns (d. h. unserem BewuBtsein) und unserer leb. S. 
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also nur die Manifestationen des vorliegenden z:usammengesetzten Er .. 
regungskomplexes, altgewohnt und »vertraut« - aber nicht unserem 
BewuBtsein, sondem den spezifischen Strukturen der leb. S. - dag~gen 
die einz:elnen, denselben z:usammensetz:enden Komponenten. 

Aber selbst wenn wir uns um die Aufdeckung dieser Verhaltnisse, 
wi~ sie sich bei einer z:urz:eit allerdings noch vollig unmoglich scheinen .. 
den Analyse der anscheinend eine Einheit bildenden Reiz, und Er" 
regungskomplexe in ihre letzten und unteilbaren Komponenten ergeben 
wiirde, einstweilen weiter nicht kiimmem wollten, uns vielmehr mit 
der Annahme abfinden wiirden, daB die jeweils vorliegenden Original .. 
reize und Originalerregungen wirklich neue und in der Gegenwart zum 
erstenmal auftretende Phanomene darstellten - wie sie es als Ganzes 
und physische »Gestalten« aufgefaBt,ja auch tatsachlich tun-. so bleibt 
doch die oben besprochene Tatsache bestehen, daB sie jeweils eine groBe 
Zahl mnemischer der jiingsten wie altesten Vergangenheit entstammen.. 
der Engramme mit ekphorieren und so die Vergangenheit und 
ihre Geschehnisse bezw. die sich daraus ableitenden »Er .. 
fahrungen« in die Gegenwart einbeziehen. Was bedeutet das 
aber fiir die als Resultanten dieser z:usammengesetzten Erregungsablaufe 
sich ergebenden Gesamterregungen und die ihnen entsprechenden Er" 
regungsmanifestationen, also die Leistungen, mittels deren wir letz:ten 
Endes und nunmehr in eventuell auch direkt wahrnehmbarer Weise 
auf die betreffenden originalen Reizeinwirkungen reagieren? Offenbar 
die Tatsache, daB die betreffenden Erregungsablaufe, Erregungsmani"' 
festationen und damit unser ganzes derzeitiges Verhalten und 
Geharen das Ergebnis nicht nur der derzeitigen, sondern 
auch aller vorausgegangenen, zu den betreffenden origi" 
nalen Reizeinwirkungen in irgend welchen mnemischen Be" 
ziehungen stehenden Geschehnisse und Erlebnisse bez:w. 
Erlebnisresiduen darstellen. Das ist mit anderen Worten nur eine 
Umschreibung des uns !angst vertrauten Satzes, daB wir mit all unserem 
Tun und Lassen, mit all unseren Empfindungen, Gefiihlen und Stre• 
bungen in der Vergangenheit wurzeln, nur daB diese Erkenntnis hier 
auf Grund unserer Ableitungen auch auf das rein physische Geschehen, 
also aile Leistungen der Organismen und ihrer Teile ausgedehnt und 
auch das psychische Geschehen auf die rein physischen Vorgange und 
die Eigenart der Erregungsablaufe in der nervosen Substanz z:uriick" 
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gefiihrt wurde ,..... mag man diese Betrachtungsweise im iibrigen als 
psychophysische oder als physiopsychische bezeichnen. 

Aile Leistungen des Organism us, einerlei ob motorischer, plastischer, 
sekretorischer,psychischerArt,stehenalso unter der unausgesetzten 
Kontrolle und regulierenden und tatigen Mitwirkung aller 
entsprechenden vorausgegangenen Leistungen, stellen, so auf
gefaBt, jeweils nur eine kleine, unbedeutende Modifikation derselben 
dar - zum mindesten, wenn wir an das Verhalten der einzelnen die 
betreffenden Erregungsablaufe usw. zusammensetzenden Komponenten 
denken -,fallen deshalb im allgemeinen nicht aus dem Rahmen der 
bisherigen Leistungen heraus, sondern schmiegen sich denselben, so
weit das eben die Besonderheit der Bedingungen zulaBt, soweit wie 
moglich an. Damit kamen wir ganz von selbst wieder zu dem Problem 
der aktiven Anpassungsfahigkeit der leb. S. zuriick. Aber es ist zunachst 
doch nur ein rein intuitives Fiihlen oder )\hnen, wenn wir nunmehr 
bereits zu erkennen glauben, daB in dem eben geschilderte1;1 Zusammen
wirken originaler und mnemischer Erregungen die Ursache dafiir ge
legen sei, daB dfe jeweils resultierenden Erregungsablaufe und sie mani
festierenden Leistungen der Gegenwart als angepaBte und erhaltungs
gemaGe Reaktionen erscheinen. Wir miissen versuchen, die uns noch 
mehr oder weniger unbewuBten Beweggriinde dieses unseren intuitiven 
Fiihlens {raisonnement instinctif der Franzosen) aufzudecken und durch 
klare und exakt formulierbare Erkenntnisse zu ersetzen. Das wird nicht 
ganz Ieicht und his in die letzten Konsequenzen hinein wohl auch nicht 
ganz moglich sein. 

'Wir sagten: die originalen, dem gegenwartigen Augenblick ent
stammenden und unsem Korper und »Geist« zu irgendwelchen Gegen
reaktionen {Leistungen, Handlungen, Empfindungen, Gedanken usw.) 
veranlassenden Erregungen setzen sich mit einer unter U mstanden 
auBerordentlich groBen Zahl entsprechender gleichzeitig ekphorierter 
mnemischer Erregungen zusammen, die im allgemeinen also solchen 
Geschehnissen und Erlebnissen unserer ontogenetischen und phylo
genetischen Vergangenheit entstammen, bei denen der Organism us unter 
gleichen oder ahnlichen Reizwirkungen gestanden hat. In den hinter
lassenen Erregungsresiduen {Engrammen) derselben ist demnach alles 
deponiert, was sich als Konseq u~nzen seines friiheren Ver
haltens unter ahnlichen Bedingungen fiir den Organismus er" 
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geben hat, insbesondere die Eigenart seiner auf die gemachten » Er" 
fahrungen«- tatsachlich und bildlich zu verstehen- slch griinden.:r 
den Reaktionsbereitschaften und Reaktionsweisen, diese im weitesten 
Sinne als Manifestationen aller in Betracht kommenden Erregungs" 
ablaufe aufgefaBt. Aile die beziiglichen » Erfahrungen« der Verga n g en" 
heit werden also in dem jeweils vorliegenden simultanen Erregungs" 
komplex, unter dessen Einwirkung der Organismusjeweils in irgend"' 
einem Augenblicke seines Lebens steht, mit den Originalerregungen 
des J etz t durch Homophonie zu einer einzigen Erregung verschmolzen. 
Dieser resultierende Erregungsablauf stellt demnach die energetische 
Resultante all der Einzelerregungen dar, wie sie sich aus den 
Gesetzen der Superposition und Interferenz von Schwingunge~ ergibt, 
oder wie sie, wenn wir weniger an die Erregungsablaufe (Schwin" 
gungen), als an die in ihnen sich ausdriickenden Krafte und Strebungen 
denken, unter dem Bilde eines Krafteparallelogramms, bezw., da 
es sich um mehr als zwei Krafte handelt, eines Kraftepolygons vor:~~ 
gestellt werden kann. 

Jedenfalls stellt namlich die endgiiltige, zusammengesetzte Erregung 
die energetische Resultante aller Einzelerregungen dar, d. h. ist das 
einzig moglich und streng kausal determinierte Ergebnis ihres homo" 
phonen Zusammenwirkens, wobei jede Komponente mit dem ihrer 
»Starke«, »Intensitat«, »GroBe«, »Bedeutung«, oder wie man das sonst 
ausdriicken will, entsprechenden Anteil in dem Resultat enthalten ist. 
Es ist ohne weiteres klar und nur eine andere Ausdrucksweise, wenn 
wir, um einmal in dem der Mechanik entlehnten Bilde des Krafte,. 
polygons zu bleiben, die Bildung einer Resultierenden durch. 
geometrische Summierung der einzelnen an einem mate" 
riellen Punkt ansetzenden Krafte, wie das eben im Kraftepolygon 
geschieht, als eine vollende'te Anpassung an die besonderen 
Bedingungen dieses.Systems bezeichnen, in dem auch bier jede 
einzelne Komponente mit einem ihrer Starke und Richtung genau ent:~~ 
sprechenden Anteil im Gesamtresultat beriicksichtigt ist. Vor allem wird 
auch bier- und das ist eigentlich der springendste Vergleichspunkt -
eine etwa noch neu hinzutretende Komponente (die also einer Original" 
erregung des Jetzt entspricht) die bisherige aus den iibrigen Kompo
nenten (die den mnemischen Erregungen entsprechen) gebildete ResuJ, 
tierepde nicht etwa lediglich nach sich umformen, sondern nur soweit 
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ahandern, d. h. ihr eine andere GroBe und Richtung verleihen, als ihrer 
Bedeutung "im Gesamtkonzert aller Komponenten (Krafte) entspricht. 

SchlieBen wir von dem physiologischen hezw. physischen, in der 
. intimsten Struktur der leh. S. nach streng mechanischen, wenn uns im 
einzelnen auch noch unhekannten Gesetzen ahlaufenden, unter dem 
ohigen Bilde aher recht gut vorstellharen ProzeB nun weiter, so liegt 

.gewiB der SchluB nahe, daB auch in der der Reihe dieser Erregungs$ 
ahlaufe parallellaufenden Manifestationsreihe -denken wirder 
Anschaulichkeit halher zunachst, a her ja nicht ausschlieBlich (!) an eine 
psychische Manifestationsreihe - eine ehensolche energetische 
Resultante entstehen muG, d. h. daB auch die hetre.ffende psychische 
oder sonstige Reaktion eine Phanomenfolge darstellt, in der sowohl die 
momentanen originalen Reizeinwirkungen (Erregungen) als auch aile 
die auf friihere »Erlehnisse« in Gestalt hinterlassener Engramme sich 
zurii.ckfiihrenden mnemischen Erregungen in einer ihrem » Werte«, ihrer 

.»Starke« und »Bedeutung« genau entsprechend.en Weise heriicksichtigt 
sind. Eine solche Reaktion wird uns aher- wie ohen die Resultierende 
des Kraftepolygons- im allgemeinen als angepaBte erscheinen miis~ 

·sen, weil sie einmal die momentanen Reizeinwirkungen mit dem ibn en 
gehii.hrenden Anteil in Rechnung setzt, anderseits aber auch aile die 
frii.heren Geschehnisse und Gegenreaktionen desOrganismus, auf Grund 
deren ibm damals und his jetzt seine Erhaltung 1.md sein Fortleben 
moglich war, in einer genau ihrem Wert entsprechenden Weise zur Gel~ 
tung kommen und das Resultat, das nun ausschlieBlich in der Gegen
wart liegt und sich ev. noch his in die Zukunft hinein erstreckt, mit 
beeinflussen laBt. Der genannte »Wert« ist aher selbstverstandlich von 
der »Starke« der hinterlassenen Erregungsdispositionen (Engramme) 
abhangig, die wieder der Ausdruck der Intensitat, Quantitat und mehr 
oder weniger haufigen Wiederholung der Erregungen ist, die sie seiner~ 
zeit gesetzt hahen. . 

War also das friihere Verhalten ein angepaBtes und erhaltungs~ 
gemaBes - und das folgt ja zunachst aus der damit allerdings Ieider 
noch nicht »erklarten« Tatsache, daB der Organismus sich his dahin, 
phylogenetisch aufgefaBt, erhalten konnte -, so muG auch das jetzige 
aus ibm abgeleitete, all seine »Erfahrungen« berii.cksichtigende und nur 
Jn den den momentanen Reizeinwirkungen entsprechenden Kompo~ 
nenten mehr oder weniger abgeanderte Verhalten ein angepaBtes sein. 
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Dieser Gedankengang scheint schliissig, diirfte aber, auf seine letzten 
Voraussetzungen zuriickgefiihrt, niemals vollig in einer jeden Zweifel 
und jede weitere Fragestellung ausschlieBenden Weise beweisba~ sein. 
Wir konnen eben aus der physischen, bezw. physiologischen, ganz 
einerlei ob wirklich beobachteten oder lediglich erschlossenen Be:~~ 
obachtungsreihe, die ja nur eine Seite der sich abrollenden komplexen 
Gesamterscheinungen darstellt, nicht einfach in die psychische oder eine 
sonstige unserer Beobachtung direkt - aber unter allen Umstanden 
von ganz anderem Standpunkte und mittels ganz anderer Einstellung 
a us - zugangliche Manifestationsreihe (Reihe gleich Folge von Phano~ 
menen bezw. Beobachtungen derselben gesetzt) substituieren; Wir 
konnen nur schlieBen, daB Vorgangen in der einen analoge, oder besser 
gesagt zugeordnete (korreliierte) Vorgange in der anderen Beobach" 
tungsreihe (Phanomensfolge) entprechen werden, demnach auch weiter 
folgem, daB der Bildung energetischer, als Anpassungserscheinungen 
aufzufassender Resultanten in der einen Reihe ebensolche Resultanten; 
in der anderen Reihe (von anderem Standpunkte betrachteten Phano" 
mensfolge) entsprechen (zugeordnet) sein werden, aber verstehen, 
sinnenfallig begreifen, gleichsam mit unserem geistigen Auge wahr" 
nehmend durchschauen konnen wir diese Zusammenhange nicht. 
Wollten wir das oder konnten wir das, so miiBten wir den Umwand .. 
lungsprozeB bezw. SubstitutionsprozeB aus der einen in die andere 
Reihe mitempfinden, mitfiihlen, die gegenseitige Zuordnung gleich" 
sam Teilchen fur T eilchen »anschauend« verfolgen konnen. Das ist a her 
unmoglich, weil diese heiden Phanomenfolgen der komplexen und in 
sich einheitlichen psychophysischen Geschehnisse in Wirklichkeit gar 
nicht als solche isoliert bestehen, sondem Kunstprodukte sind, dadurch 
entstanden, daB unser subjektives lch dem Gesamtphanomen auf Grund 
einer besonderen »Seheinstellung« jedesmal von ganz: verschiedenem 
Beobachtungsstandpunkte aus gegeniibertritt. 

Zur weiteren Erlauterung dieser in der physiologischen und psycho:~~ 
logischen Literatur schon des ofteren behandelten Frage kann ich mich 
hier auf die Zitierung folgenden Ausspruch Semons beschranken: 
»Wir erblicken in einer Erregung und ihrer Empfindungsmanifestation 
nicht zwei getrennte Objekte, die sich unserer Beobachtung darstellen, 
sondern dasselbe Objekt von zwei verschiedenen Standpunkten aus 
betrachtet, als Empfindung vom Standpunkte des unmittelbar hinge" 
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nommenen BewuGtseinsvorgangs, als Erregung dagegen hochst mittel
bar durch die verwickelten Empfindungssynthesen hindurch; die uns 

· dazu fiihren, daB wir Komplexe von Farben, Tonen, Drucken usw. als 
. Korper zusammenfassen, und, indem wir die Ruhe oder Bewegung 
solcher Korper unterscheiden und daraus ein MaG fiir geleistete Arbeit 
gewinnen, zur Bildung solcher Be griffe, wie Energieerscheinungen oder 
energetischer Vorgang fortschreiten.« 

Wir miissen uns hier also mit der Feststellung einer Schranke 
unseres Erkenntnisvermogens begniigen und uns damitzufrieden 
geben, daB uns die obenstehenden Erwagungen doch wenigstens die, 
wenn vielleicht zum Teil auch nur intuitive Oberzeugung verschafft 
haben,daG die Ursache derAnpassungserscheinungen in dem 
erwahnten Zusammenwirken originaler und mnemischer 
Komponenten gelegen ist und der Anpassungsmechanismus 
sich nach allgemeingiiltigen physikalischen bezw. mecha .. 
nischen Gesetzen in der intimsten, unserer direkten Beob .. 
achtung wohl fiir immer entzogenen Struktur der leb. S. voll" 
zieht. 

Wrr sagen also: unser jetziges Verhalten- natiirlich nicht nur unser 
psychisches; unsere obigen Ableitungen gelten ja fiir alle Arten von 
Erregungsablaufen der leb. S. und ihre Manifestationen - ist angepaGt, 
weil bei seinem Zustandekommen jederzeit alle »Erfahrungen« (En.. 
gramme), die auf Grund friiherer ahnlicher Erlebnisse gesammelt wur .. 
den, mit herangezogen werden und so die gegenwartigen Reaktions" 
weisen dem mitwirkencfen, regulierenden, kontrollierenden EinfluG des 
vergangenen Geschehens und Verhaltens unterstellt werden. Ob wir 
uns dieser Verwertung der Erlebnisse und Erfahrungen aus unserer und 
unserer Vorfahren Vergangenheit bewuGt sind oder nicht - die erstere 
Moglichkeit kommt ja ohnehin nur bei psychischen Manifestationen 
in Betracht -, ist fiir die in Rede stehenden Verhaltnisse ganz neben .. 
s~chlich; das BewuGtsein tritt hier hochstens als verstarkendes, ent" 
sprechende Entschliisse und Willensbetatigungen in sich tragendes 
(nicht etwa »veranlassendes«) akzessorisches Moment auf, indem es 
auch diese auf Grund streng determinierter F aktoren (Erregungsablaufe) 
entstandenen psychischen F aktoren lediglich zusammenfaGt und »uns« 
in einer wohl fiir immer unfaGbaren Weise zur Kenntnis bringt. Worauf 
es ankommt, ist lediglich der U mstand, daB die dem vergangenen Ge" 
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schehen entstammenden Reaktionsfahigkeiten (Erregungsdispositionen, 
Engramme) der leb. S. durch die entsprechenden Reize der Gegenwart 
mit ekphoriert werden und so in unzahligen Fallen ohne unser,

1 
d. h, 

unseres BewuGtseins Zutun oder auch n~1r Kenntnisnahme durch Ver"' 
wertung der Ergebnisse friiherer Erregungen eine angepaGte Reaktions.s 
weise- man denke z. B. auch an die Regenerationen nach Verletzungen
bewirkt wird. 

War also dasfriihere VerhalteneinangepaGtes und zweckentsprechen"' 
des, so wird, innerhalb gewisser Grenzen natiirlich nur, auch das gegen" 
wartige Verhalten ein solches sein miissen. Hier laGt sich einwenden: 
gewiG, auf diese Weise mag sich durch das geschilderte Zusammenif 
wirken originaler und mnemischer Komponenten aus dem AngepaGt.s 
sein der friiheren Entwicklungszustande der Organismen die Angepafit., 
heit und weitere Anpassungsfahigkeit ihrer jetzigen Zustande und 
Reaktionsweisen erklaren; warum waren denn aber diese voraus11 
gegangenen Zustande angepaGte? - Nun, aus dem gleichen Grunde 
wie oben, weil auch hier wieder die Zustande, die ihnen vorausgingen, 
vollste Anpassung an die Umweltsfaktoren aufgewiesen haben miissen, 
sonst hatten sie das Leben nicht his zu dem betreffenden Zeitpunkt er" 
halten und fortfiihren konnen usw. usw. So kamen wir also zu dem 
SchluG, daG alles AngepaGtsein irgendwe.lcher jetzigen oder 
friiheren Zustande der Organismen und ihrer Teile sich stets 
auf eine ebensolche Beschaffenheit der ihnen in -der Phylo" 
genese v or a us ge gang en en und ihrer ontogenetischen Reproduktion 
vorstehenden Lebensformen zuriickfiihren miisse, und gelangten so 
niemals ans Ende unserer Fragestellung, denn immer muB doch noch 
einanderer, selbstverstandlich angepaGter Zustand vorausgegangen sein. 

Wir miissen auf diese Weise in der Phylogenese also immer weiter 
zuriickschreiten, his zu den U~:formen des Lebens und der leb. S.
und vielleicht noch weiter dariiber hinaus. Denn gerade bei dieser Ab"' 
leitung wird uns kaum etwas anderes iibrig bleiben, als uns auf den 
Boden der allerdings noch nicht bewiesenen, wenn auch wahrschein" 
lichen und logisch beinahe zu fordernden Anschauung zu stellen, daB 
das Leben aus dem Unleben irgendwann und irgendwo einmal hervor" 
gegangen und sich dann weiter entwickelt haben miisse - und viel,. 
leicht.auch jetzt noch tut, ohne daG wir Kenntnis davon haben. Dann 
brauchen wir bei obiger Ableitung also nicht etwa bei d~r hypothetischen 
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Ursubstanz des Lebens {dem Urplasma usw.)haltzumachen, sondem 
miiBten ihr AngepaBtsein an die Besonderheit ihrer Umweltsfaktoren 
wieder aus dem gleichen Verhalten der vorausgegangenen Zustande, 
die sich dann als die »Zwischenformen« zwischen Leben und Unleben 
darstellten, ableiten, nicht minder deren entsprechendes Verhalten aus 
solchem der anorganischen Naturkorper, die ihnen vorausgingen; und 
wenn wir auch hier den Entwicklungsgedanken weiterfiihrten, schritten 
wir auf diese Weise zuriick his zur ersten geformten und strukturierten 
»Substanz« - im Gegensatz zur ungeformten, unstrukturierten Ur~ 
materie, dem letzten unteilbaren, eigenschaftslosen, weil einer »spezi~ 
fischen Struktur« noch entbehrenden und deshalb fiir unser Erkennen 
und Begreifen ewig unfaBbaren Urprinzip aller Dinge und alles Ge~ 
schehens - und miiBten aus deren AngepaBtheit an die Besonderheit 
ihrer Existenzbedingungen dann sukzessive die aller hoheren Ent. 
wicklungsformen his zur hochsten, dem Menschen der Jetztzeit hinauf 
begriinden. Aber selbst dann tauchte noch die Frage auf, wie denn die 
letzte homogene, nunmehr wirklich unteilbare, eigenschaftslose und 
deshalb unseren Fragestellungen nie el.ne Antwort erteilende Urmaterie 
zu ihrer AngepaBtheit an die Besonderheit der Bedingungen, denen 
auch sie in irgendeiner Weise unterworfen sein muB, gelangte; aber 
hier hort das Problem i!-Uf ein naturwissenschaftliches zu sein und wird 
zu einem metaphysischen, iiber a!le Erfahrungen und Erkenntnismoglich~ 
keiten hinausgehenden, mit dem sich die Philosophen abqualen mogen. 

Der Physiologe dagegen braucht sich um diese ungelosten und an~ 
scheinend unlosbaren Fragen der entlegensten Perioden der Entwick~ 
lungsgeschichte der Materie nicht weiter zu kiimmern; er kann seine 
Betrachtung mit der nach vorstehender Ableitung als angepaBt aufzu~ 
fassenden, im anderen Faile ja nicht moglichen Ursubstanz des Lebens 
beginnen und aus ihrer Obereinstimmung mit den Besonderheiten ihrer 
Daseinsbedingungen dann in der Weise, wie wires getan haben, Schritt 
fiir Schritt die aller weiteren und hoheren Entwicklungsformen und 
.stufen »erklaren«. 

DaB in der unendlichen Entwicklungsreihe von der Urmaterie his 
hinauf zum Mensch en nur angepaBte, d. h. erhaltungsgemaB eingerichtete 
Substanzen, Stoffe und Korper, einerlei ob tote oder lebende vorkommen 
und sich erhalten konnten, folgt schon aus der einfachen, wenn s:lamit 
auch natiirlich noch nicht erklarten Tatsache, daB sie vorhanden waren 
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und sind, sich entwickelt haben und weiter noch entwickeln, oder daB, 
wie Albrecht das ausdriickte (Vorfragen der Biologie 1899), »die in 
jedem Zeitpunkt existierende Welt als Ganzes (und auch in all ihren 
Teilen) fiir diesen Moment die ,beste', aber auch die nach ihren Voraus" 
setzungen, Ausgangsstrukturen usw. einzig mogliche ,Welt' dar-
stellt.« . 

Ich mochte der hier abgeleiteten Entstehungsweise der Anpassungs" 
fahigkeit und Anpassungen auch noch von einer anderen Seiteher beizu,. 
kommen suchen. Man sagt so haufig, daB man durch Erfahrungen 
klugwerde und erkenntdamit an, daB man ausden Geschehnissen 
und Erlebnissen der Vergangenheit Richtschnuren fiir das 
Verhalten in der Gegenwart und Zukunft gewinnt. Darin,liegt 
eben das Wesen und die Bedeutung der Erfahrungen. Sie haben zur Folge, · 
daB ein und dieselben Einwirkungen der Umwelt, seien sie nun durch 
Naturvorgange oder das Verhalten usw. unserer Mitmenschen und 
anderer Geschopfe bedingt, von denen wir friiher, gleichsam unwis" 
send, ahnungslos und unvorbereitet, deshalb oft sehr zu unserem Nach" 
teil iiberrascht wurden, nach einer Reihe derartiger »Erfahrungen« in 
uns gleichsam einen anderen Menschen vorfinden. Wir reagieren auf 
dieselben Einwirkungen, dieselbe Konstellation auBerer Bedingungen 
eben auf Grund der durch diese Erfahrungen geanderten inneren 
(eigenen) Konstellation dann ganz anders wie friiher, sind je nachdem 
miBtrauischer, vorsichtiger, zuriickhaltender oder auch · schrieller und 
praziser, zum mindesten bedachtiger und iiberlegender, mit einem Wort 
))kliiger« geworden und haben so in vielen Fallen gelernt, Schadigungen 
und Hemmnissen, die sich uns und unserer Lebensfiihrung friiher ent" 
gegenstellten, aus dem Wege zu gehen oder ihnen ihre Scharfe zu 
nehmen. 

DaB diese veranderte Reaktionsweise immer nur das Ergebnis einer 
bewuBten oder gar verstandesgemaBen Oberlegung sei, mag manchem 
selbstverstandlich erscheinen, ist aber durchaus unrichtig; mindestens 
ebenso oft ist unser entsprechendes Verhalten ein rein instinktives, ent" 
spricht unbewuBten Erregungsablaufen und Sammelengrammen (Homo• 
phonien), ist demnach intuitiver Art und beruht auf )>Schliissen«, d. h. 
in diesem Faile abstrahierenden ZusammenschlieBungen originaler und 
mnemischer Erregungen durch Homophonie, welche sich in unserer Hirn• 
tatigkeit unterhalb unserer BewuBtseinsschwelle, also im UnbewuBten 
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vollzieht. MitBumcke (das UnterbewuBtsein,l922) glaube ich,daB man 
ein besonderes UnterbewuBtsein als Gegensatz zum OberbewuBtsein 

· entbehren und mit bewuBten und unbewuBten Seelenzustanden aus~ 
kommen kann, was nicht hindert, verschiedene Grade der BewuBtheit 
anzunehmen. Aber einerlei ob bewuBt, unterbewuBt oder unbewuBt, 
jedenfalls riihrt unser .verandertes Verhalten daher, daB die betreffen• 
den Originalerregungen nun gleichzeitig die Residuen (Engramme) der 
gleichartigen friiheren Erlebnisse, die unseren diesbeziiglichen Erfah, 
rungen zugrunde liegen, mitekphorieren und diese mnemischen Er~ 
regungen nunmehr unsereReaktionsweise mitbestimmen.Die resultieren~ 
den Erregungsablaufe und die ihnen entsprechenden Handlungen sind 
dann solche, die a us den friiheren Erlebnissen gleichsam das F azit, die 
Folgerung ziehen und ·uns deshalb, wie uns das bei bewuBten oder gar 
iiberlegten Handlungen auch selbstverstandlich erscheint, bei unbewuBt 
bleibenden Erregungsablaufen undZusammenschlieBungen (bildlich ge~ 
sprochen »Schliissen«) aber genau in der gleichen Weise seine Giiltigkeit 
behalt, als durch die friiheren Geschehnisse modifizierte und zurecht .. 
geriickte, d. h. eben angepaBte und zweckentsprechende erscheinen; und 
zwar um so mehr, je reichhaltiger und umfassender unser entsprechen" 
der Erfahrungsschatz (Engrammschatz) inzwischen geworden ist. 

DaB diese Genese auch fiir ganz unbewuBte Anpassungen und 
Selbstregulierungen zutrifft, zeigt folgendes Beispiel. Stellen wir uns 
einen ge ii bte n Radfahrervor, der vollig in andere Gedanken versunken, 
die Landschaft oder den Himmel beobachtend oder die Landkarte stu~ 
dierend, plotzlich vor seinem Rad ein Hindemis, Ziegelstein, tiefe 
Chausseefurche und dergleichen auftauchen »sieht«-schon dieses Sehen 
braucht nicht bewuBt zu sein, kann hinterher oft kaum mehr erinnert 
werden-; er macht eine anscheinend ganz unbedeutende, wie »zufal .. 
lige« Bewegung zur Seite mit entsprechender Gewichtsverlegung zur 
Seite und Drehung der Lenkstange und eilt weiter, sofort die kaum 
unterbrochene Beschaftigung oder Gedankenkette wieder aufnehmend. 
Dieser ganze sich in wenigen Sekunden, selbst Bruchteilen einer Sekunde, 
abspielende Vorgang verlauft vollig automatisch, instinktiv; in vielen 
Fallen merkt der Radfahrer kaum etwas davon und behalt auch keine 
.frinnerung daran, und doch handelt es sich hier um einen auBerst 
komplizierten Bewegungsmechanismus, der das koordinierte, der er" 
forderten Ausweichbewegung und dem Halten und Bewahren des · 
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Gleichgewichts his ins kleinste Detail angepafite Zusammenwirken einer 
ganzen Reihe motorischer Zentren, Nerven, Muskeln usw. erfor<,{ert, 
also einen verwickelten nervosen, motorischen und psychoinotorischen 
Apparat in Tatigkeit setzt: wie kompliziert, das merkt oft zu seinem 
Leidwesen der Anfanger, dessen Radfahrversuchen solch plotzlich auf
tauchende Hindernisse trotz verzweifelter Gegenwehr und Inbetrieb"' 
setzung aller Verstandesfunktionen und Willensenergie nicht selten ein · 
plotzliches Ende bereiten. 

Die automatisch funktionierende Geschicklichkeit und Fertigkeit, 
mit welcher der geiibte Radfahrer solche und ahnliche Schwierigkeiten 
und Hindemisse meistert, stellt demnach ein HochstmaB von Anpas .. 
sungsf.ihigkeit, Selbstregulierungsf.ihigkeit und »zweckentsprechendem 
Verhalten« dar und beruht auch hier natiirlich nur darauf, daB im Lauf 
der Lem .. und Obungszeit und der weiteren Radfahrpraxis sehr haufig 
ahnliche Situationen aufgetreten sind, immer besser gemeistert wurden 
und in den motorischen Zentren usw. entsprechend koordinierte und 
assoziierte Engrammkomplexe hinterlieBen, die bei ahnlichen neuauf., 
tauchenden Situationen jedesmal mitekphoriert werden. Die energe" 
tischen Resultanten dieser mit den originalen, den Besonderheiten der 
jeweiligen Situation Rechnung tragenden Erregungen zusammengesetz"' 
ten Erregungsablaufe rufen dann eben die vollendet angepafiten Aus
weichbewegungen hervor, haben also eine regulierende, die Erfahrun .. 
gen der Vergangenheit fiir die Gegenwart nutzhar machende Wirkung. 

Auf diesem Zusammenwirken originaler und diesbeziiglicher mne" 
mischer Erregungen beruht all das, was wir Geschicklichkeit, 
Fertigkeit, Gewandtheit, Geistesgegenwart, Schlagfertig" 
keit usw. nennen. Bei alledem kann das Bewufitsein und eine ge" 
wisse Oberlegung beteiligt sein, braucht es aber keineswegs. Oft ver, 
laufen - das gilt nunmehr naturgemafi nicht nur fiir den Radfahrer -
auf uns einstiirmende Ereignisse und unsere Gegenreaktionen so schnell, · 
daB unser Bewufitsein nachhinkt, »wir« erst hinterher wissen, bezw. 
»erfahren«, was passiert ist und wie wir uns verhalten haben und unsere 
Geschicklichkeit je nachdem selbst bestaunen. Es hat eben in uns 
»gedacht«, gearbeitet, gehandelt, und unser Bewufitsein meldet uns 
erst hinterher, was geschehen ist und wie geschickt wir uns aus der 
Affiire gezogen, unter Umstanden unser Leben gegeniiber ernsten Be" 
drohungen gerettet haben. Ahnlich wie beim Radfahren liegen die 
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Verhaltnisse auch bei 'Vielen anderen Sportarten und sonstigen Betati~ 
gungen, wo es gilt, sich schwierigen und plotzlich auftauchenden 
Situationen gewachsen zu zeigen. Man denke z. B. an den Automobi~ 
listen, der im GroBstadtgewiihl in oft unerlaubt raschem Tempo seinen 
Wagen steuert, den Rc:nnfahrer, der jeden Augenblick in Kollision mit 
seinen Konkurrenten geraten kann, den Flieger, ·der bei stiirmischem 
Wetter, plotzlich einfallenden Windboen usw. sein Flugzeug steuert. 
All diese Geschicklichkeiten, gleich ebenso vielen, weil haufig sich ganz 
autonutisch vollziehenden Selbstregulationen, sind das Ergebnis der 
Obung, Wiederholung und Erfahrung, d. h. des erworbenen Engramm~ 
schatzes, seiner kontrollierenden und regulierenden Mitwirkung bei 
allem spateren Geschehen auf Grund der Homophonie der betreffen~ 
den originalen und mnemischen Erregungen und der Bildung der ener~ 
getischen Resultanten. Man braucht sich zum Vergleich nur einen un~ 
erfahrenen Anfanger vorzustellen, der eben diesen Engrammschatz 
noch entbehrt. Er stehe in seinem diesbeziiglichen Verhalten nur unter 
der Einwirkung des Augenblicks und der Originalerregungen des 
Jetzt; und wie hil£los ist er oft trotz Aufbietens allen Scharfsinns, wie 
ungelenk, wie sehr von der Situation beherrscht, statt- eben auf Grund 
entsprechender Erfahrung- iiber ihr zu stehen. 

Diese Ableitungen haben einen viel weiteren Geltungsbereich, als 
man•zunachst annehmen mochte. Hierhin gehort z. B. das grundver~ 
schiedene Verhalten der in der GroBstadt aufgewachsenen Kinder 
einerseits und der nur zu gelegentlichem und erstmaligem Besuch in die 
GroBstadt kommenden Landkinder anderseits den groBstadtischen 
Verkehrsgefahren gegeniiber, die scheinbar achtlose, fast selbstver~ 
standliche, ihnen selbst kaum bewuBte Ruhe und Sicherheit, mit der die. 
ersteren sich im dichtesten Wagengewiihl und Gedrange bewegen, das 
unbeholfene, angstlich ~berlegende und doch oft so unzweckmaBige 
Verhalten der letzteren, die manchmal kaum den von Fuhrwerken aller 
Art besetzten StraBendamm zu iiberqueren wagen und es gleichwohl 
oft nur dem rettenden Arm des in seiner Mitte postierten Schutzmanns 
verdanken, daB sie nicht unter die Rader geraten. Etwas ahnliches gilt 
iibrigens auch fiir die beiderseitigen Erwachsenen, wenn diese ihre 
Lebenserfahrungen im allgemeinen auch schori. geschickter und even~ 
tuell vorsichtiger gemacht haben; desgleichen auch noch fiir aile mog~ 
lichen anderen GroBstadtgefahren, z. B. auf sittlichem, moralischem, 
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-"''ltinkt Ph~ .... .,; .. 
gesundheitlichem Gebiet, denen sich der eingeborene und a.t<klimatisierte ~ 
GroBstadter meist viel mehr gewachsen und angepaBt zeigt, als 

1
der 

landgeborene und erst in hoherem Alter in die GroBstadt eingewanderte. 
All das sind offenbar Anpassungserscheinungen und fiihren 

sich immer auf diesel ben oben besprochenen U rsachen zuriick. Aller• 
dings handelt es sich bei den bisher erwahnten Beispielen nur um 
individuell (ontogenetisch) erworbene Anpassungen, aber gerade 
weil wir hier ihre Genese in ihrem ganzen Verlauf verfolgen, den 
mnemisch noch unberiihrten Zustand mit dem spateren, durch einen 
entsprechenden Engrammschatz ausgestatteten vergleichen konnen und 
auf diese Weise gleichsam in das innerste Getriebe und die stete Steige
rung des sich entwickelnden Anpassungsvermogens hineinsehen kon" 
nen, sind diese Beispiele so instruktiv. Sie lehren uns verstehen, wie 
nun auch die gewohnlich als Anpassungserscheinungen bezeichneten,. 
auf ererbte phylogenetische Erwerbungen zuriickfiihrenden Akkli
matisationen, Regulationen, Regenerationen und sonstigen 
Ausgleichsphanomene zustande kommen. Dieselben konnen zum 
Teil jedenfalls das psychische Gebiet mit einbeziehen, indem Menschen 
mit besseren intellektuellen und Charakteranlagen im Leben sich Ieichter 
in alle moglichen Verhaltnisse schicken, d. h. ebe1;1 sich ihnen anpassen 
konnen, als gegenteilige, liegen groBtenteils aber auf dem Gebiet der 
motorischen, psychomotorischen, plastischen, Stoffwechselreaktionen 
usw.; daB sie auch hier in Wirksamkeit treten, liegt daran, daB die 
mnemischen Fahigkeiten, in unserem Sinne als Reproduktionsvermogen 
einmal oder mehrmals stattgehabter Erregungszustande aufgefaBt, 
keineswegs nur der nervosen Substanz, sondern, wenn auch in gerin~ 
gerem Grade, jedweder Form der leb. S. zukommen und psychische 
Vorgange, geschweige denn BewuBtseinszustande bei dem geschilder
ten Zustandekommen der Anpassungen iiberhaupt keine Rolle zu 
spielen brauchen. Deshalb ist auch bei allen an.deren Formen der leb. S. 
der Anpassungsmechanismus der gleiche, wie bei der nervosen Substanz, 
nur ist sein Wirkungsbereich hier, ihren geringeren mnemischen Fahig• 
keiten entsprechend, ein viel enger begrenzter. 

Bei diesen auf die Erbanlagen, also die ere r b t e Konstitution 
sich zuriickfiihrenden Anpassungserscheinungen bezw. phylogene" 
tischen Selbstregulationen entstammt der regulierende Engramm" 
schatz groBtenteils der Phylogenese his zuriick zu den entlegensten 
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·"Zeit~ii; Wlii.'·c.....Jm aber meist durch ontogenetische Erwerbungen ver
vollstandigt und abgeandert. Zu diesen Anpassungserscheinungen 
gehoren insbesondere die Regenerations-, Reparations- und 
Kompensationsphanomene, also z. B. der Ersatz verloren gegan~ 
gener OrganteUe nnd Glieder bei niederen Tieren, die WundheUungen, 
die oft auch wieder weitgehende Anpassungsfahigkeit an inzwischen 
veranderte Bedingungen fiir die zu regenerierenden Teile erkennen 
lassen, usw. 

Es ware nicht schwer, unsere vorausgegangenen Oberlegungen auf 
diese Phanomene anzuwenden und sie auf Grund derselben zu erklaren 
- gerade auf diesem Gebiet hat iibrigens Semon schon bedeutsame, 
wenn auch noch nicht his in die letzten Konsequenzen fortgefiihrte 
Vorarbeit geleistet -, aber das wiirde den Umfang dieser Schrift allzu"' 
sehr belasten und soli deshalb in spateren Arbeiten versucht werden. 

Wie schon angedeutet wurde, konnen wir auch· auf dem Gebiet 
der hoheren, unter der Kontrolle und Spiegelung des BewuBtseins 
sich vollziehenden psychischen Leistungen derartige Anpassungs"' 
erscheinungen und Selbstregulationen in groBer Zahl beobachten. 
Wenn wir plotzlich im Leben in irgendeine neue Situation, eine andere 
Umgebung, unter an<;lere Menschen gestellt werden, irgendeine neue 
Aufgabe beruflicher, wissenschaftlicher, kiinstlerischer Art zu losen 
haben, als Folge davon dann komplizierte Denkakte, lange Ober"' 
legungen, schlieBlich eine zu einem bestimmten Vorhaben und von ihm 
diktierten Handeln fiihrende EntschlieBung zu leisten haben, so stellt 
die Gesamtheit der psychophysischen Ablaufe, die dann in unserem 
Gehim vor sich gehen, ebenfalls das Ergebnis eines weitgehenden 
Anpassungs== und Regulationsvermogens an die Besonderheiten der 
neugestellten Bedingungen unseres psychischen Lebens dar, aber unter 

. vollster Beriicksichtigung unseres bisherigen Verhaltens, unserer his" 
herigen Kenntnisse und Erwerbungen und unserer individuellen Eigen" 
art. Auch hier wirken die entsprechenden Originalerregungen der 
jeweils in der Gegenwart vorliegenden und uns unsere Aufgabe zu" 
weisenden Situationen und Konstellationen nicht fiir sich allein, son" 
dem im weitesten Umfange in Verbindung mit den gleichzeitig aus" 
gelosten, auf die Vergangenheit und friihere Geistesarbeit auf verwandten 
Gebieten sich zuriickfiihrenden Engrammen, also all dem, was wir auch 
hier wieder Erfahrungen, dann in erweitertem Sinne Kenntnisse,Wissen, 
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U rteilsvermogen, wissenschaftlichen, kiinstlerischen Instinkt, Phantasie, 
Kombinationsvermogen usw. nennen und sich in entsprechenden En
grammen, Engrammkomplexen und Engrammsystemen der nervosen 
Substanz eingegraben hat. · 

Die sich auf Grund der gleichzeitigen und sukzessiven Ekphorien, 
Erregungsablaufe und Assoziationen ergebenden Gedankenketten 
(Erregungsketten bezw. ihre psychischen Manifestationsketten) scheinen 
uns dann das Ergebnis unserer bewuBten und, wie wir meinen, be, 
absichtigten Oberlegungen zu sein und erwecken in uns den Glauben, 
daB wir auf Grund einer »freien« WillensentschlieBung zu unserem 
schlieGlichen Verhalten, Handeln oder SchlieBen gelangt seien. DaB 
das in den meisten Fallen, vielleicht (I) miissen wir sagen, immer eine 
grobe Tauschung ist - zum mindesten, wenn wir den Begriff der Freio~ 
heit nicht sehr erheblich einschranken -, kann hier nur angedeutet 
werden. BewuBtsein, Wille, Aufmerksamkei t sind im allgemeinen 
nicht die Ursache unseres Denkens, Wollens, Aufmerkens, nicht etwas 
Primares und Veranlassendes, sondem etwas Hinzutretendes, Abgelei" 
tetes, Symptomatisches; so sind sie lediglich Begleitformen, besondere 
Ausdrucksformen, wenn man so sagen will, Phanomene unserer Gehim" 
tatigkeit, die nur unter ganz bestimmten, von der Intensitat und Q.uan
titat (Wirkungsbereich) der betreffenden erregungsenergetischen Ab,. 
laufe abhangigen Bedingungen als Begleiterscheinungen psychophy' 
sis·cher Prozesse auftreten. 

Daraus folgt schon ohne weiteres, daB die psychischen Prozesse 
keineswegs immer mit ihnen verbunden sein miissen; man denke nur 
an die »unbewuBten« Seelenzustande, die sich als weiter nichts dar
stellen, als entsprechende Ekphorien und Erregungsablaufe in der ner" 
vosen Substanz unserer GroBhirnrinde usw., deren Manifestationen 
aber infolge zu geringer Eaegungsintensitat usw. nicht die BewuBt .. 
seinsschwelle iiberschreiten. Das hindert aber nicht, daB in ihrem wei" 
teren Verlauf dann doch solche Erregungsablaufe auftreten, welche den 
»Schwellenwert« des BewuBtwerdens erreichen und sich nun in trieb .. 
artigen Handlungen, Reflexen oder den falschlich so genannten »frei" 
steigenden«Vorstellungen auBern konnen. Oder man erinnere sich der 
uns ofters auch gegen unseren Willen verfolgenden »Zwangsvorstel" 
lungen« als Gegenteil der »willkiirlich« gelenkten Vorstellungsablaufe 
usw. So gibt es also auch bei unbewuBten psychischen Vorgangen 
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etwas unserem »bewuBten« Aufmerken, Denken, Wollen Verwandtes 
und so pflegen wir in solchen Fallen ja auch zu sagen, es denkt, merkt, 
will in uns, und wollen damit andeuten, daB unser BewuBtsein als das 
Ergebnis einer komplizierten Synthese der aufeinander folgenden psy
chophysischen Zustande dabei ursachlich nicht, eher in der Rolle eines 
beinahe passiven Zuschauers beteiligt ist. Wir suchen die eigentliche 
Ursache also mehr in dem Spiel irgendeines zwangslau6g abrollenden 
Mechanismus in uns, dem unser sogenanntes »Ich« als etwas »Selb-

. standiges« und manchmal geradezu Feindliches gegeniiberstehen kann. 
Diese vermutete oder behauptete Selbstandigkeit unseres Ichs unse" 

rem Gehirnleben gegeniiber ist natiirlich eine grobe Tauschung, wie denn 
iiberbaupt unser so auBerordentlicb hocb geschatztes I c b be w u B t s e in 
nur eine eventuell binzutretende und abgeleitete, keineswegs aber die 
einzige Ausdrucksform des psychiscben Lebens oder gar d~s psycbische 
Leben schlecbtweg ist; es ist viefmebr nur eine der moglicben Erscbei" 
nungsformen desselben, allerdings die einzige, die uns durcb »Intro
spektion« direkt zuganglich ist. Aber das scblieBt unbewuBte Erregungs
ablaufe, ibre weiteren Ekphorien, Verkniipfungen und kombinatorischen 
Assoziationen keineswegs aus. Gerade desbalb gibt es auch ein unbe
wuBtes, intuitives SchlieBen (raisonnement instinctif); und bau6g ist 
es so, daB uns erst das Endergebnis dieser unbewuBten Gehirnarbeit, 
eben der fertige ScbluB oder EntschluB oder Wille zum BewuBtsein 
kommt und nun auch von einem bewuBten Wollen usw. begleitet oder 
gar diktiert zu sein scbeint. Dieses tauscbt uns dann die ursachlicbe 
Bedeutung unseres IchbewuBtseins und aus ibm geborenen Willens 
vor, weil nun die entsprecbenden zusammengesetzten Erregungsablaufe 
einen geniigend boben Grad von Intensitat und Quantitat erreicbt 
baben, um die BewuBtseinsscbwelle iiberschreiten zu konnen. Dem 
Spiel dieser unbewuBten Erregungsablaufe der nervosen Substanz sind 
natiirlicb diejenigen j edweder leb. S. analog, nur daB bier die Ver" 
baltnisse an sicb wegen der geringeren mnemiscben Fahigkeiten auBer" 
ordentlich viel einfacber gelagert sind. 

Eben wegen dieser Analogie - icb sage absichtlich Analogie und 
nicht etwa Homologie, denn die Verbaltn~sse der hoheren, kompli" 
zierteren Dinge, die sicb aus niederen, einfacheren heraufentwickelt 
haben, lassen sich niemals vollig auf die letzteren iibertragen; dagegen 
geben sie in vielen Fallen bedeutsame Anhaltspunkte fiir ihre Beur" 
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teilung und ihr Verstandnis - geht man zur Beurteilung der Erregungs
prozesse und ihrer Folgen fiir jedwede Form der leb. S. am einfachsten, 
stets von den Erregungsablaufen der nervosen Substanz aus. In ~iese 
gewahrt uns die sogenannte lntrospektion {lnnensicht) wenigstens einen. 
gewissen Einblick; anderseits muB man sich natiirlich hiiten - das kann 
zur Vermeidung von MiBverstandnissen nicht oft genug betont wer
den -,die psychischen Begleiterscheinungen, BewuBtseinsphanomene, 
Gedachtnisleistungen usw., welche mit den Erregungsvorgangen der 
nervosen Substanz sehr hau6g, a her auch keineswegs immer verbunden 
sind, nun auch den Erregungsvorgangen der anderen Formen der leb. S. 
zuzusprechen. Bei ersteren stellen sie auf Grund von Verhaltnissen, die 
uns wohl fiir immer unbegreiflich sein werden, die ihnen eigentiimliche 
Manifestations- bezw. Reaktionsweisen dar. Diesen entsprechen bei 
letzteren die motorischen, plastischen, Stoffwechselreaktionen. Wenn 
wir im iibrigen auch hier von mnemischen Fahigkeiten und Leistungen 
sprechen, so sollen damit - auch das muB noch einmal besonders her
vorgehoben werden- den elementaren Formen der leb. S. keineswegs 
hohere, denen der nervosen Substanz entsprechende Gedachtnisleistun .. 
gen im engeren und spezi6schen Sinne zugesprochen, sondem lediglich 
ausgedriickt werden, daB auch diese auf Grund der Tatsache, daB aU:ch 
bei ihnen Erregungsvorgange entsprechende Strukturveranderungen in 
Gestalt von Erregungsdispositionen {Engtammen) hinterlassen, befahigt 
sind, spater bei entsprechender Ekphorie diese Erregungsablaufe und 
damit auch die ihnen entsprechenden Reaktionen emeut ablaufen zu 
lassen, mit anderen Worten zu »reproduzieren«. Damit ist dann ohne 
weiteres gesagt, daB alles weitere, was den Ablauf der einzelnen Er
regungen, das Zusammenwirken von originalen und mnemischen (re
produzierten) Erregungen, ihre Homophonie, die Bildung energetischer 
Resultanten anbelangt, hier wie dort seine Giiltigkeit behalt, nur auBern . 
sich die Ergebnisse jeweils in ganz anderen, fur die betre.ffende leb. S. 
typischen und spezi6schen Reaktionsweisen. 

Unter diesem Vorbehalt wollen wir die entsprechenden Vorgange 
in der Substanz unserer nervosen Zentralorgane noch einmal kritisch 
betrachten. lrgendein, z. B. von einem Sinnesorgan zugeleiteter Reiz 
lose hier einen, wegen zu geringer Intensitat und Quantitat uns noch 
vollig unbewuBten Erregungsvorgang aus, dieser ekphoriere wieder 
die entsprechenden mnemischen Erregungen, diese wjeder andere usw. 
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usw.; so bilden sich schlieBlich die kompliziertesten Erregungsablaufe 
auf Grund von Assoziationen, kombinatorischer Verkniipfung von 
Komponenten der verschiedensten Engrammschichten, Homophonien 
und den sich daraus ergebenden energetischen Resultanten, alles, ohne 
daB unser BewuBtsein und das bewuBte Denken und Wollen dabei be~ 
teiligt zu sein oder auch nur Kunde davon zu haben braucht; schlieB
lich kommt dann als Endresultat dieser unbewuBten Enegungsablaufe 
und ihrer sukzessiven Ekphorie endlich auch einmal ein Erregungs~ 
vorgang zustande, haufig selbst jetzt noch ohne Beteiligung bezw. Her-

. vorrufung des BewuBtseins, der nun weitere Folgezustande und Mani' 
festationen, z.B. motorische Impulse und Muskelkontraktionen, Hand
lungen und Handlungsketten hervorrufen und so unser Verhalten der 
AuBenwelt gegeniiber in vielen Fa~en bestimmen kann, ohne daB 
»wir«, d. h. bier unsere BewuBtseinszustande, selbst aktiv dabei be
teiligt sind. Das beweisen die vielen in unserem Leben vorkommenden 
Faile, in denen wir uns lediglich durch plotzlich entfaltete, instinktive 
(unbewuBte) Geistesgegenwart, Gewandtheit, Schlagfertigkeit, also 
mehr oder weniger komplizierte Reflexbewegungen, unangenehmen 
oder auch gefahrlichen Situationen entziehen konnten. 

Oder aber ein dem resultierenden Erregungsablaufin derpsychischen 
Manifestationsreihe entsprechendes Ergebnis, z. B. irgendein SchluB 
oder Gedanke, irgendeine Kombination bisher· einzeln bestehender, 
unverkniipfter Beobachtungen und Vorstellungen, also z. B. ein geist
reicher Einfall, ein Witz, eine geniale Ideenkombination, eine Erfin
dung usw. tritt uns erst in diesem Stadium der ablaufenden Prozesse -
weil je nachdem erst in diesem Endstadium die konstituierenden Er
regungsablaufe bezw. der sie zusammenschlieBende Erregungskomplex 
geniigende Intensitat und Quantitat aufweisen - ins BewuBtsein, als 
friiher sogenannte »freisteigende«Vorstellung (Her bart), als der Aus
fluB einer, wie man friiher manchmal meinte, gleichsam aus dem Nichts 
geborenen wissenschaftlichen, kiinstlerischen, gottlichen Inspiration, 
die besonders dem Genie zueignen sollte. 

Hier konnte man einwenden: widerspricht die eben vertretene Auf-
fassung, nach der bei einem komplizierten, nach und nach immer weitere 

_ Teile der nervosen Substanz einbeziehenden Erregungsvorgang auf ein
mal, am Ende usw. eine Vermehrung seiner Energie nach Intensitat und 
Quantitat eintreten konne, nicht dem Gesetz von der Erhaltung bezw. 

128 



Konstanz der Energie? Die· Antwort muG Iauten, daG selbstverstandlkh 
die Energien, die an irgendeiner Stelle dieses komplizierten und unter 
Umstanden iiber weit ausgedehnte Gebiete des Gehims und Korpers 
sich erstreckenden Erregungsablaufs auftreten, in keiner Weise aqul• 
valent der primaren, den AnstoG fur die ganze Kette von Vorgangen· 
gebenden Reizenergie sein konnen und demnach in den verschiedenen 
Stadien des Prozesses auch untereinander nicht aquivalent sind. Zu 
jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle des Ablaufs entstammen sie 'Viel~ 
mehr den potentiellen, dem Emahrungsstrom entnommenen Energien 
des Organismus bezw. der beteiligten Gewebe, auf welche die an~ 
kommende Erregungswelle immer und iiberall, in jedem kleinsten, 
gleichsam als selbstandiges Energiemagazin aufzufassenden Teilchen, 
nur auslosend wirkt. Die Starke und Reaktionsbereitschaft deran Ort 
und Stelle jeweils vorhandenen Erregungsdispositionen {Engramme), 
das davon abhangige Hinzutreten mnemischer Komponenten zu dem 
im fortgesetzten Ahlauf befindlichen Vorgang ist dann an jeder Stelle 
fur die jeweilige lntensitat und Quantitat des sich hier aus diesen ver~ 
schiedenen Komponenten zusammensetzenden Erregungskomplexes -'
und die dabei auftretenden »kinetischen« Energien- verantwortlich. 
Es hangt also nur von den inneren Bedingungen des Systems ab, ob 
die dasselbe durcheilende Erregungswelle an der einen oder andereil 
Stelle so starke Energien auslosen kann, daG sie di~ BewuGtseinsschwelle 
iiberschreiten und sich nunmehr auch in psychischen Reaktionen mani~ 
festieren kann. 

DaG im iibrigen auch den oben erwahnten Inspirationen und 
genialen Einfallen als Ausdruck der weitgehendsten Anpassungs~ 
fahigkeit und Selbstregulationsfahigkeit der leb. S. und ihrer Ahkomm~ 
linge eine strenge und zwangslaufige Determinierung durch 'VOr
hergehende und sie als Endergebnis zeitigende originale und mnemische 
Erregungsablaufe der nervosen Suhstanz, also die Residuen ihres ganzen 
bisherigen Werdegangs und Bildungsprozesses zukommt, is~ selbstver~ 
standlich. Der U nterschied des genial en gegenuber dem »gewohnlichen« 
Mensch en liegt nur darin, daG bei dem ersteren auf Grund der Besonder~ 
heiten seiner Phylogenese, der Reduktionsteilungen der Keimzellen, 
den en erseinleben und seine Anlagen verdankt, und der Amphimixis,tnit 
einem Worte seiner Abstammung ( und davon abhangigen Veranlagung), · 
sowie der Besonderheiten seines bisherigen ontogenetischen· Lebens, 
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die unter Umstlinden als unterstiitzendes Moment hinzukommen, das 
Urmaterial der geistigen Fahigkeiten, der ererbte und indi~ 
viduell erworbene Schatz entsprechender Erregungsdispo• 
sitionen (Engramme) ungeheuer viel reichhaltiger ist und damit 
auch schon ganz von selbst eine unendlich viel groBere Moglichkeit 
seiner kombinatorischen,je nachdem natiirlich auch unbewuBten Asso' 
ziation vorliegt.Wir sprechen hier einstweilen ja nur von den Erregungs• 
ablaufen der nervosen Substanz als solchen, die mit dem BewuBtsein 
direkt und zunachst gar nichts zu tun haben brauchen. 

Dazu kommt beim Genie dann aber jedenfalls noch die in irgend"' 
welchen Eigenschaften der nervosen Substanz begriindete Moglichkeit 
leichterer Ekphorie mnemischer Erregungen und ihrer kombinatorischen 
Verkniipfung, sicher auch eine groBere engraphische Aufnahmefahig"' 
keit, als physiologische Grundlage der Wahrnehmungs .. , Beobachtungs"' 
und Merkfahigkeit, die den bestehenden Engrammschatz unausgesetzt, 
also auch ohne bewuBte Absicht und gewolltes Zutun von seiten des 
betreffenden, erganzt_ und bereichert, sowie eine starkere engraphische 
Haftbarkeit als Grundlage eines den Durchschnitt iiberragenden Ge"' 
dachtnisses - diesmal im engeren und eigentlichen Sinne verstanden. 
So wird das Urmaterial des seelischen Lebens, aus dem natiirlich auch 
der geniale Mensch, genau wie jeder andere, schopfen muB, namlich 
sein Engrammschatz, unausgesetzt groBer, reicher, vielseitiger und 
mannigfaltiger. U nd das gleiche gilt dann auch fiir die in ihm ruhenden 
Moglichkeiten zu kombinatorischen Verkniipfungen, mogen sie sich· 
nun als geistvolle Ideen, Einfalle, Erfindungen oder wissenschaftliche 
und kiinstlerische Hochstleistungen darstellen. Alexander von 
Hum b o 1 d t sagte einmal, daB der Reich tum der N aturwissenschaften 
nicht in der Fiille, sondem der Verkniipfung der Tatsachen bestehe; 
dementsprechend, konnten wir hinzusetzen, liegt die Eigenart des 
genialen Menschen eben darin, diese Verkniipfungen in der reich" 
haltigsten, ungeahntesten, fiir andere oft kaum faBbaren und, was das 
charakteristischste ist, vielfach fiir ihn selbst kaum bewuBten Weise 
vornehmen zu konnen. Diese Auffassung kommt einem Gedanken von 
Laplace entgegen, nach dem die Entdeckungen in der Verkniipfung 
solcher Ideen bestehen, die zueinander passen und his dahin allein 
standen. Also auch in der Geistesarbeit des genialen Menschen ist alles 
stretig determiniert und die determinierenden Erregungsablaufe unter"' 
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scheiden sich von denen anderer Menschen nicht prinzipiell, sondern 
lediglich dem Grade nach. . 

Es sieht so aus, als seien wir hier etwas vom Thema abgekomlllen; 
a her das ist nur scheinbar der Fall; denn wir gingen von dl:m Gedanken 
a us, daB es im Wesen der erregungsenergetischen Ablaufe der nervosen 
- aber weiter auch jedweder lebenden - Substanz und dem eigen
artigen, wenn auch durch die Natur der Vorgange durchaus vorge
schriebenen Umstande,daB immer originate und mnemischeErregungen 
zusammenklingen, begriindet ist, daB den so durch Homophonie zu
stande kommenden energetischen Resultanten auf seiten der erregungs
energetischen (physischen) Teilreihe des komplexen psychophysischen 
Phanomens ebensolche energetische Resultanten auf seiten der psy
chischen Manifestationsreihe gegeniiberstehen, bezw. ihr zugeordnet,
korreliiert sind. Und eben deshalb erscheint uns dieses Endergebnis 
auch als das Resultat der fur sein Zustandekommen maBgebenden Be
dingungen der Gegenwart u n d der ganzen Vergangenheit. Daraus er,. 
geben sich dann aber die Voraussetzungen fiir das, was wir auf Grund 
vorausgegangener Oberlegungen als Anpassung, zweckentsprechendes 
Verhalten, richtiges, vemiinftiges Denken, SchlieBen, EntschlieBen, 
Wollen bezeichnet haben. Und ;>elbst die Hochstleistungen genialer 
Menschen erscheinen uns, von diesem Standpunkt aus betrachtet, nur 
als die Resultanten der jeweils vorliegenden und erregten Einzelkompo" 
nenten und deshalb in dieser Auffassung ebenfalls als auf vergangenes 
und gegenwartiges Geschehen sich griindende Anpassungserscheinun
gen an die Besonderheit der lebensbedingungen, allerdings in voll
endetster und oft mehr der Erhaltung der Art als des betreffenden 
Einzelindividuums dienender Weise. 

Auch sie stellen letzten Endes nur die allerdings auf das Hochst" 
maB gesteigerte Fahigkeit des Menschen dar, sich unter den jeweiligen 
komplizierten Bedingungen seines Daseins nicht nur zu behaupten, 
sondem a us ihnen auch gleichsam das Beste und fur die Erhaltung und 
Hoherentwicklung desMenschengeschlechtsGeeignetste herauszuholen •. 
Aber auch all diese mehr ode_r weniger ~eitgehenden Anpassungen 
und Selbstregulationen des geistigen lebens sind ledlglich das Ergebnis 
der unausgesetzten Erregungsablaufe der nervosen Substanz und ihrer 
Homophonien, von denen das BewuBtsein allerdings nur zum kleinsten 
Teil Kenntnis hat und vielfach nur das fertige Resultat in einer den 
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Betreffenden selbst oft verbliiffenden Weise iibernimmt und »meldet«. 
Gerade diese unbewuBten, rein intuitiven Ablaufe sind in ihren 
Ergebnissen · oft prompter und treffender, als die mit starkerer Her
vorrufung von BewuBtseinsphanomenen verbundenen, weil sie un
beeinfluBter, ohne die bei bewuBten Ablaufen so Ieicht auftretenden 
Hemmungen und Gegenvorstellungen einer irregefiihrten »Vemunft« 
verlaufen. 

Aber auch dann, wenn all diese Vorgange in der nervosen Substanz, 
di~ von irgendeiner besonderen Situation unseres Lebens ausgelost 
werden, infolge geniigender Starke von Anfang an bewuBt verlaufen, 
'wir also bewuBt denken, griibeln, iiberlegen, um zu einem zweckent
sprechenden, d. h. wieder den besonderen Bedingungen der Situation 
gerecht werdenden, also angepaBten Resultat zu gelangen, sind es letzten 
Endes doch immer wieder die gleichen Prozesse, nur daB hier infolge 
groBerer lntensitat und Q!tantitat der betreffenden Erregungsablaufe 
und damit zusammenhangenden Grades der Aufmerksamkeit - die 
ebenfalls nichts Primares, Ursachliches, sondem etwas Abgeleitetes, 
folgendes ist- von Anfang an das BewuBtsein mitbeteiligt ist und 
?>Wir« selbst also auch Kenntnis von dem haben, was in »uns« vorgeht, 
zum Teil jedenfalls vollig ohne unser Zutun. Ob dann in solchen Fallen 
unsere bewuBte Gehimtatigkeit und die aus ihr geborene Vemunft auf 
Grund einer gewissen; wenn auch vielleicht beschrankten Willens
freiheit vielleicht (!) doch in der Lage ist, ihrerseits determinierend, 
also mitbestimmend in den streng determinierten FluB des Geschehens 
. in der leb. S. einzugreifen und auf diese Weise unserer Ichsynthese viel
leicht doch auch ein gewisser mitbestimmender und von vomherein 
auf ein bestimmtes, uns vorschwebendes »Ziel« hinarbeitender EinfluB 
auf unser jeweiliges. Verhalten eingeraumt werden kann, ist eine 
Frage von weittragendster Bedeutung, die ich hier aber nicht weiter 
behandeln kann. Es scheinen mir hier einige besondere Verhaltnisse 
vorzuliegen, gerade wenn wir diese Frage vom erregungsenergetischen 
Standpunkt und dem der Mnemelehre betrachten, die die eben ange
deutete Moglichkeit, selbstverstandlich unter strengster Wahrung des 
Kausalitatsprinzips nahelegen, a her die ·ourcharbeitung dieser mir zwar 
·in den wesentlichen Umrissen vorschwebenden komplizierten und von 
unserem engeren Thema weit abliegenden Gedankengange muB ich 
fiir eine spatere Arbeit zuriickstellen . 
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Aber ganz abgesehen davon legen uns aile bewuBt ver1aufenderi 
und zu einem zweckmaBigen und angepaBten Verhalten als Endergebnis 
fiihrenden Gedankenketten und Oberlegungen - denen physio~sy.t 
chisch gesprochen entsprechende erregungsenergetische Resultanten 
auf Grund der Homophonie originaler · und mnemischer Erregungen 
zugeordnet sind - den Mechanismus der Anpassungen, also ihre Ges1 
nese und Kausalzusammenhange klar. Diese psychischen Prozesse sind 
nun einmal die einzigen Funktionsleistungen der leb. S., in deren zu,; · 
gehorige Erregungsablaufe und Wirkungsweisen wir durch die lnttoll' 
spektion wenigstens einen gewissen, wenn auch nur von einem be~ 
stimmten Standpunkt aufgenommenen und eben deshalb beschrankten 
Einblick gewinnen konnen. Deshalb ist auch ihre diesbeziigliche An~ 
lyse fur die Erklarung des Zustandekommens der Anpassungen und 
der ZweckmaBigkeit unseres Verh~ltens so bedeutsam, weil sie uns den 
SchluB nahelegt, daB auch die nicht unter BewuBtseinskontrolle veri 
laufenden Anpassungen nicht nur der nervosen, sondem jedweder leb. 
S. in gleicher Weise und nach denselben GesetzmaBigkeiten erfolgen. 

Dabei miissen wir uns allerdings von der gewiB naheliegenden Auf:-. 
fassung fernhalten, daB nun im Gegensatz zu den rein re.flexmaBigen 
niederen Anpassungen bei diesen hochsten Formen menschlicher bezw: 
psychischer Anpassungsfahigkeit unser lch, unser BewuBtsein das 
ursachliche und treibende Moment sei. Nicht unser BewuBtsein ist der 
Quell unseres Fiihlens, Denkens und Wollens, sondem der ungeheure 
Schatz unserer latenten Erregungsdispositionen (Engramme) und das, 
was auf Grund der jeweiligen Ekphorien in ihm vor sich geht, arbeitef 
und ablauft, in einem Worte, sich manifestiert. Das k6nnten uns unter 
anderem auch die lnstinkte, Triebe und aus ihnen sich ergebenden 
Strebungen und Aktionsbereitschaften lehren, die so oft' ohne und 
selbst gegen unseren Willen uns zu gleichwohl angepaBten Gedanken~ 
ketten, Wiinschen und Handlungen veranlassen und beim »unvemiinf~ 
tigen« Tier einen in diesem Sinne noch viel weitreichenderen EinfluB 
ausiiben. 

Gerade weil uns die psychischen Vorgange und ihre Beobachtung 
durch lntrospektion einen so tiefen und geradezu unersetzbaren Ein" 
blick in wenigstens eine Seite des physiologischen Geschehens ermog" 
lichen und sich daraus verallgemeinemde Schliisse iiber das Verhalten 
jedweder leb. S., den Mechanismus ihrer funktionellen Erregungsabot 
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liufe und das Zustandekommen der dabei zutage tretenden Anpas
sungen und Selbstregulationen ableiten lassen, gehort auch die Be" 
obachtung und das Studium dieser psychischen Vorgange, also die 
Psychologie zum unentbehrlichen Riistzeugund Handwerks .. 
zeug des Biologen und Physiologen, und wir konnen uns nicht 
damit einverstanden erklaren, wenn neuerdings die PhUosophie immer 
mehr die Psychologie fur sich allein in Anspruch nehmen und aus ihr 

. einen Ableger der Philosophie machen mochte. Auch heute noch gilt 
die bekannte These von Johannes Muller: »nemo psychologus, nisi 
physiologus«, die Bunge zwar in den Satz: »nemo physiologus, nisi 
psychologus« umformte, damit aber gleichwohl die Zusammengehorig
keit von Physiologie und Psychologie erst recht bekraftigen wollte. 

lch will die vorstehenden Ableitungen und Gedankengange nicht 
noch weiterfiihren. Je mehr man sich in sie hineindenkt und an ihnen 
weiterbaut- sie selbst konnten ja kaum mehr als die ersten Anregungen 
fur die weitere synthetische Arbeit geben -, um so mehr vertieft sich 
die Erkenntnis, daB uns unsere spekulative Gedankenarbeit1 an die 
Pforte gefiihrt hat, die uns das Ratsel der aktiven Anpassungs .. 
fahigkeit derOrganismen, damit also auchihrerSelbsterhaltungs .. 
fahigkeit und Selbstregulationsfahigkeit, also das eigent .. 
liche und letzte Geheimnis des Lebens erschlieBt, das eben 
deshalb, solange es nicht aufgedeckt wird, immer wieder einem un
fruchtbaren Vitalismus Nahrung zufiihren wird; oder daB wir, wie wir 
vielleicht sogar sagen diirfen, diese Pforte bereits durchschritten haben 
und ungeahnte und sich sicherlich noch erweitemde Einblicke in eine 
bisher unserem Verstandnis kaum zugangliche Seite des physiologischen. 
Geschehens und des Mechanism us der Lebenserscheinungen gewonnen 
haben. 

Den Weg zu dieser Pforte haben uns Semon und bereits vor ihm, 
wenigstens andeutungsweise, Hering gewiesen, indem sie uns erkennen 
lehrten, daB wir das physiologische Geschehen im Organismus nur 
dann richtig erfassen und unter Anerkennung der Giiltigkeit des Kausal" 

• »Eine theoretische Erkenntnis ist spekulativ, wenn sie auf einen Gegenstand 
oder solche Begriffe von einem Gegenstande geht, zu welchen man in keiner 
Erfahrung gelangen kann. Sie wird der Naturerkenntnis entgegengesetzt, welche 
auf keine anderen Gegenstande oder Pradikate derselben geht, als die in einer 
moglichen Erfahrung gegeben werden konnen« (Kant). 
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prinzips begreifen konnen, wenn wir das friiher in ihm Gewesene und 
Abgelaufene und die davon zuriickgebliebenen Spuren (Merkmale, 
Engramme) und ihre Wirksamkeit mit in den Kreis unserer Be• 

- I 
trachtungen ziehen. Nur so konnen wir die zahlreichen Unklarheiten 
und Ratsel im gegenwarigen Verhalten der Lebewesen begreifen und 
losen und verstehen, daB die bei fliichtiger Betrachtung vielfach sich 
ergebende Regel .. und Gesetzlosigkeit vieler Lebenslaufe eben doch 
nur eine scheinbare ist. Eine solche lage z. B. vor, wenn ein und der .. 
selbe Organismus auf den gleichen Reiz das eine Mal in dieser, das 
andere Mal in einer ganz anderen, im allgemeinen aber angepaBten 
und zweckentsprechenden Weise zu reagieren vermochte. Aber die ge .. 
nannte Betrachtungsweise lehrt uns, wie an weiter zuriickliegender 
Stelle ausfiihrlich begriindet wurde, daB auch hier kein blindes Spiel 
des Zufalls oder zielstrebende,jenseits alles naturwissenschaftlich Greif., 
baren stehende iibersinnliche Krafte walten, sondern gleichfalls strengste 
GesetzmaBigkeiten und strengste Determinierung durch liickenlose 
Kausalzusammenhange vorherrschen. So legten die genannten Forscher 
den ersten Stein zur Erkenntnis, daB die Fahigkeit der Organismen, in 
der G e g en wart auf gleiche Reize in anscheinend verschiedener Weise 
zu reagieren, sich aus der Vergangenheit, dem Leben der Ahnen und 
Urahnen eben dieser spezifischen Lebensformen, ableitet und auf der 
Verschiedenheit des ehedem aufgespeicherten Engrammschatzes und 
der in ihm ruhenden und jeweils, je nach der Besonderheit der Reiz,. 
einwirkung und ihrer Begleitumstande, bald in der einen, bald in der 
anderen Komponente ekphorierten Erregungsdispositionen beruht. 

Je mehr sich diese Erkenntnis vertieft, um so mehr wird auch das 
letzte Bollwerk eines miBverstandenen Vitalismus fallen. Denn wie 
schon Semon mit Recht bemerkte, hat gerade die Unmoglichkeit, die 
reizphysiologischen Erscheinungen allein auf Grund der synchronen 
Reizwirkungen zu verstehen, und die damit verbundene Enttauschung 
so manchen zu einer Riickkehr in die Bahnen des Vitalismus getrieben. 
Speziell muBte in diesem Sinne das Scheitern der Versuche wirken, 
auf Grund der bisherigen Betrachtungsweise des physiologischen Ge" 
schehens die Anpassungen, Regulationen, Reparationen, Regenera" 
.tionen usw. in einem der kausal~mechanistischen Auffassung der Lebens
prozesse entsprechenden Sinne zu erklaren. DaB wir demgegeniiber 
auf Grund der Gedankengange Semon s und unse.rer weiteren, sich 
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dar an anschlieBenden Oberlegungen bereits zu einer gewissen Einsicht 
in diese komplizierten Phanomene gelangt sind und fiir die Zukunft 
noch weitere Einsichten erhoffen konnen, diirften die vorstehenden 
Ausfiihrungen gezeigt haben. 

So kann man auch hier die vorausschauende Einsicht Eugen Al
brechts bewundem, der schon 1899 (a.a.O.) schrieb, daB die ge
nannten Anpassungs- und Regenerationserscheinungen zwar neue, noch 
vollig unanalysierte Phanomene darstellen, daB sie aber keineswegs zur 
Statuierung einer besonderen GesetzmaBigkeit, einer teleologischen 
Forme! oder spezi6schen Lebenskraft notigten; daB vielmehr nach all 
unseren Kenntnissen all diese 'Phanomene recht scharf an bestimmte 
Strukturen, bestimmte Wege gebunden seien, nach begrenzten Modis 
der Auslosung und innerhalb enger Grenzen in strenger GesetzmaBig
keit abliefen, entsprechend den einmal gewonnenen und vorhandenen 
Moglichkeiten mehr oder weniger spezi6scher Erregung und spezi~ 
fischer Antwortfahigkeit auf Reize und entsprechend dem augenblick~ 
lichen Zustand, in dem die Organe sich be6nden. Und es klingt wie 
eine Vorahnung, wenn er schon damals, ehe S em on s Arbeiten tiber 
die Mneme vorlagen, die Vermutung aussprach, daB das alles Be~· 
dingungen seien, die in ihrer Entstehung und ihrem Wesen 
einer mechanistischen Analyse jedenfalls nicht ohne 
weiteres unzuganglich erschienen. 

An mehrfach genannter Stelle hat AI b r e c h t iiberhaupt so treffende 
AuBerungen zur Frage der Regenerationen (und ihrer Einschatzung) 
gemacht, die nach unserer Auffassung weiter nichts sind, als ein auf dem 
Gebiet der p 1 as tisch en Reaktionen liegender Spezialfall der Anpassun~ 
gen, daB ich nicht umhin kann, hier noch einige derselben folgen zu 
lassen. So spricht er von der Hypothese der Organismenteleologie und 
fahrt fort: »Diese Hypothese stiitzt sich zurzeit vomehmlich auf den 
Ausfall einer Anzahl von Versuchen iiber Regenerationen, welche iiber~ 
raschende und scheinbar unerklarliche Resultate ergaben. Wenn der 
Triton die exstirpierte Kristallinse in vollkommenster Weise vom Iris~ 
rande her regeneriert, oder wenn Turbularien auf vier verschiedene 
Weisen immer wieder. zur Regeneration (bezw. Reparation) ihrer Ten
takel gelangen, so liegen hier tatsachlich Vorgange vor, die mit unseren 
gewohnlichen Vorstellungen iiber Modi, qrenzen und "Auslosungen 
regenerativer Vorgange nicht gedeutet werden konnen.« 
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»Indessen kann nicht zugegeben werden, daB diese und ahnliche 
Versuche auch nur fur den relativ engen Kre.is der ,Regenerations-· 
prozesse' zur Einfiihrung einer besonderen GesetzmaBigkeit, eiper 
teleologischen Formel notigten. Sie stellen vorlaufig vollig unanalysierte 
Phanomene dar, ahnlich wie etwa seinerzeit die Regenerationen von 
Teilstiicken der Hydra, des Regenwurms usw., die uns infolge langerer 
Bekanntschaft heute schon fast ,verstandlich' scheinen; Phanomene.
zu deren Beurteilung uns gegenwartig die Kenntnis der vorhandenen 
Regenerationsmoglichkeiten und Bedingungen vollig mangelt, und 
welche vermutlich unsere Vorstellungen von den ,Regenerationskreisen' 
bei niederen Wesen ebenso bedeutend erweitem werden, wie · etwa 
Trembleys beriihmte Versuche. Wir werden also besser tun, uns vor .. 
laufig auch hier mit der Einsicht unserer ungeniigenden Erforschung 
dieser komplizierten Vorgange zu beruhigen- oder vielleicht neue Ex,; 
perimente zu verlangen -, anstatt hinter die unanalysierte Erscheinung 
eine ,spezifische GesetzmaBigkeit', statt einer spezifischen ,Kraft', wie 
unsere Vorfahren vielleicht getan hatten, oder statt jener geheimnis
vollen Beziehung zum ,Ganzen', die bei Johannes Miiller eine so 
groBe Rolle spielte, zu setzen.« 

Man ersieht aus den vorstehenden Zitaten, wie weit Albrecht den 
damaligen, teilweise jedenfalls noch stark vitalistisch beeinfluBten Auf,. 
fassungen der genannten Phanomene voraus war; anderseits geht gerade 
aus seinen Ausfiihrungen hervor, daB er, obschon er zwar die Aufkla
rung derselben fur moglich hielt, doch selbst- und wohl auch die Mehr
zahl seiner Zeitgenossen- von einer wirklichen Losung derselben noch. 
weit entfernt war. Und das diirfte wohl dem damaligen- um die Wende 
des Jahrhunderts vorliegenden- Stande der Wissenschaft entsprochen 
haben. Hering, der manchem vielleicht den Weg zurWahrheit hatte 
zeigen konnen, viar in Vergessenheit geraten, und Semon auf diesem 
speziellen Forschungsgebiet noch nicht hervorgetreten. Erst bei letz"' 
terem findet sich dann meines Wissens der erste emsthafte Versuch, das 
Problem der aktiven Selbstregulationen zu losen, und. es ist nach den 
vorstehenden Ableitungen ohne weiteres klar, daB ihn nur die An
schauungen, die er sich iiber die mnemischen Eigenschaften der leb. S~ 
gebildet hatte, dazu befahigen konnten. Es ist nicht meine Absicht, an 
dieser Stelle in eine kritische Wiirdigung seiner entsprechenden Ver" 
suche einzutreten, aber einige wenige Gesichtspunkte aus seinen Art~ 
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beiten mtill ich doch herausgreifen, die zeigen, wie nahe er der Losung 
war. So spricht er (Die Mneme, S. 212) von der Homophonie und 
speziell von den Fallen, in denen die mnemische Erregung und die neue 
Erregung sich nicht vollkommen deck en: » Es treten dann, « fahrt er fort, 
»Reaktionen auf, die man nicht anders deuten kann, wie als 
Reaktionen auf die Inkongruenz der mnemischen und der 
Originalerregungen.« Hiermit hat Semon, ohne sich dessen viel" 
Ieicht selbst bewuBt zu sein, eine ausgezeichnete Definition der An.. 
passungsphanomene gegeben. Denn bei ihnen allen handelt es sich 
letzten Endes doch darum, eine »lnkongruenz« zwischen dem auf das 
Vorleben und die ihm entstammenden Erwerbungen und Eigenschaften 
sich griindenden Vermogen eines Organismus und irgendwelchen in 
der Gegenwart auftretenden, neue 'und andere Strukturen~ Reaktions .. 
weisen usw. erfordemden Einwirkungen der Umwelt auszugleichen. 
lnsofem konnte man aile Anpassungserscheinungen auch als »Aus .. 
gleichsphanomene« bezeichnen. 

Dementsprechend bezeichnet Semon auch selbst die genannten 
Reaktionen als solche, die darauf gerichtet seien, die lnkongruenz zu 
beseitigen. Er fuhrt aus, daB man »aufHomophonie aus dem Auftreten 
objektiv wahrnehmbarer Reaktionen schlieBen konne, deren Charak .. 
teristikum darin liegt, daB sie sich genau1 entsprechend der Kon" 
gruenz oder Inkongruenz des orginalen Erregungszustandes 
mit einem friiher einmal bei demselben Organismus (oder seiner 
Vorfahren) vorhanden gewesenen Erregungszustand modifi., 
zieren, fiir dessen Ekphorie als mnemischer Erregungszustand jetzt . 
wieder die Bedingungen vorhanden sind. Dieser letztere Erregungs .. 
zustand kann sich bei der gleichzeitigen Gegenwart der entsprechenden 
Originalerregungen dem auBenstehenden Beobachter am leichtesten 
durch Reaktionen manifestieren, die an eine etwaige Inkongruenz an .. 
kniipfen. Von diesen Reaktionen sind am beweisendsten fur die An~ 
wesenheit und Wirksamkeit von Homophonie diejenigen, die bewir"' 
ken, daB die Inkongruenz beseitigt wird.« 

Wie der Organismus bezw. seine Reaktionsweisen es nun fertig 
bringen, diese Inkongruenz jeweilig tatsachlich zu beseitigen, wie hier 
die ursachlichen Zusammenhange gelagert sind, das sind weitere Fra" 
gen, die auch Semon noch nicht, zum mindesten nicht generell beant.. 
1 Die Sperrungen riihren von mir her. 
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wortet hat. Er konstatiert zunachst nur die unverkennbar vorliegenden 
Tatsachen als solche; immerhin hater eine Darstellung der Regenerations' 
prozesse gegeben, die zeigt, daB er der Losung bereits sehr nahe ke• 
kommen war. Hier heiBt es unter anderem: » Wir sehen, daB bei opera" 
tiver Entfemung von Teilen des sich entwickelnden Organismus im 
iibrigbleibenden Rest nach einiger Zeit ( oder in seltenen Fallen sofort) 
neben den ihm zugehorigen Ablaufsreaktionen plastische Reaktionen 
auftreten, die bei aller von Fall zu Fall vorhandenen Verschiedenheit 
das eine Gemeinsame haben, daB sie schlieBlich eine Wiederherstellung 
der durch den Eingriff gestorten Voraussetzungen bewirken, d. h. eine 
Kongruenz herstellen zwischen dem morphologischen Zustand des 
operativ veranderten, dabei aber in der Entwicklung fortfahrenden 
Restes des Organismus und dem morphologischen Zustand desselben 
Stadiums, wie ihn seine Vorfahren und unoperierten Geschwister durch"' 
laufen und den er selbst erreicht haben wiirde, wenn kein Eingriff statt"' 
gefunden hatte. Letzterer Zustand ist uns aus dem Stadium der normalen 
Ontogenese bekannt.« 

A us der Darstellung des Regenerationsprozesses, die Semon die sen 
Ausfiihrungen folgen laBt, geht hervor, daB er die Losung des Pro"' 
blems und damit auch die der Anpassungserschein~ngen iiberhaupt 
zwar schon »intuitiv« vorausgesehen, in die letzten Zusamq1enbange 
aber nocb keinen geniigenden Einblick gewonnen hatte. So sagt er an 
anderer Stelle auch selbst, daB man noch auBerordentlich weit von dem 
Endziel, die Lebenserscheinungen in all ihren uns entgegentretenden 
AuBerungen auf rein physikalisch~chemischer Grundlage beschreiben zu 
konnen, entfernt sei,aber er sebe eine entfernte Moglichkeit die .. 
sem fernenZiele naher zu kommen, wenn man die bisher jeder 
mechanischen Analyse widerstrebenden Regulationen als 
Ausgleichsprozesse zusammenwirkender originaler und mnemi"' 
scber Erregungen auffasse und weiter erforsche und gewisse Haupt' 
ratsel des organischen Geschehens auf die mnemischen Fahigkeiten der 
reizbaren Substanz zuriickzufiihren suche. 

An anderer Stelle hat Semon auch selbst einmal andeutungsweise 
»von der Fahigkeit des Organismus zu einer aktiven Anpassung 
an auBere Bedingungen« gesprochen, begniigt sich aber beziiglich 
der Erklarung ihres Zustandekommens mit der Bemerkung, »daB sie 
sich in einem Teil der Faile aus der Wirkung der Funktion, zum anderen 
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Teil aus der Beschaffenheit des ererbten Engrammschatzes 
erklare, wie er in einer spateren.Fortsetzung der Mneme darlegen 
werde.« Diese Fortsetzung, wie wohl noch so manche andere, sicherlich 
bedeutsame Arbeit des hervorragenden Forschers und Gelehrten, hat 
sein allzu fruher tragischer T od 1 verhindert; zwar erschienen noch die 
»Mnemischen Empfindungen« und eine hinterlassene Arbeit: »Be~ 
wuBtseinsvorgang und GehimprozeB«, aber in diesem sind die An, 
passungs~ und Regenerationsphanomene nicht mehr weiter behandelt. 

Semon ist m. E. der Losung des Problems der aktiven Anpassungs~ 
fahigkeit und damit auch der Selbsterhaltungs~ und Regulationsfahigkeit 
der Organismen am nachsten gekommen. lm Gegensatz waren und sind 
auch heute noch die genannten Probleme fur viele ein »Noli me tan~ 
gere«, dessen Ergrundung sie mit einer gewissen Scheu aus dem Wege 
zu gehen scheinen. So sagtz. B. Kranichfeld im 31. HeftderVortrage 
und Aufsatze uber Entwicklungsmechanik der Organismen (1922): 
»Welche Wege die Natur einschlagt, urn die Selbstregulation zustande 
zu bringen, werden wir wohl niemals erkennen.« Auch Ruzicka 
(A. A. 0.) beschaftigt sich mit der Frage nach dem Zustandekommen 
der Restitutionen, denen er die Reparation, Regeneration, Kompen~ 
sation, Morphall~xis und anderes Ersatzgeschehen, also aile Regu~ 
lationsphanomene zurechnet. 'Nicht uninteressant, weil fur den gegen" 
wartigen Standpunkt vieler Biologen im allgemeinen wohl kennzeich~ 
nend, ist die Art und Weise, wie er noch im Jahre 1919 die his dahin 
untemommenen Losungsversuche und diesbezuglichen Theorien be~ 
urteilt: »Aber Roux erkennt, wie spater auch Oskar Hertwig, an, 
daB das Reservekeimplasma zugleich Vollkeimplasma ist, daB es also 
das typische Ganze in noch unentwickeltem Zustande vor" 
stellt, aus welchem sich das defekte entwickelte Ganze restituiert, wo" 
durch er im allgemeinen zeigt, daB eine mechanistische Losung der 
Restitutionen »prinzipiell« moglich ist. Gleichzeitig hat er freilich an" 
1 Semon nahm sich am 27. Dezember 1918 in seiner Wohnung in Miinchen das 
Leben. Man fand ihn ins Herz geschossen auf einer deutschen Flagge im Zim• 
mer seiner Frau, die dreiviertel Jahre vorher gestorben war. In seinem hinter• 
lassenen Tagebuch heiBt es: »lch fiihle das Alter und das Sinken meiner geisti• 
gen Energien. Nicht die ganze, nicht die halbe blieb mir, Lanze nicht und Schaft. 
Also SchluB gemacht. Den wassrigen Jammer mache ich langer nicht mit.« So 
fiel mit dem moralischen Zusammenbruch des deutschen Volkes auch das Letzte, 
was ihn an das Leben fesselte. 
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erkannt, daB die Rolle des sogenannten »zwecktatig arbeitenden« 
Restitutionsfaktors dem Reiz zufallen muG ..•. Den Reiz identifiziert 
Roux mit der Storung; die Art der Storung bestimmt seiner Meinung 
nach zugleich von selber die Art der Regulation, die U rsache entspricht 
dem Effekte, und daher ist auch die sogenannte ZweckmaBigkeit der 
Restitutionsvorglinge nach Roux mechanisch begreiflich; er faBt die 
letzteren als morphologische Selbstregulationen und zwar nur von be .. 
schrankter Leistungsfahigkeit auf, die einzig und allein »kausal« ver
mittelt werden. Ober die Art der anzunehmenden Korrelationen auBerte 
er sich 1913 ausfiihrlicher. Doch blieb diese philosophische Ableitung, 
obzwar ihre Unumganglichkeit fiir die mechanistische Deu" 
tung offensichtlich ist, his jetzt eine Hypothese, fiir welche durch 
naturwissenschaftliche Untersuchungen noch keine konkreten Belege 
herbeigeschafft wurden. Roux selbst erwartet diese von der Zukunft.« 

Ruzicka untemimmt in der zitierteri. Arbeit dann selbst einen Ver" 
such zur Losung des Restitutionsproblems, der in dem Satze gipfelt, 
daB zum Ersatz des Verlustes weiter nichts notig sei als die Aktivierung 
der Entwicklungsfahigkeit ( wie sie z. B. durch den Reiz der Operations~ · 
wund.flache bewirkt werde), weil »samiliche Entwicklungsvorgange, 
sei es ontogenetische, sei es restitutive, ultimal progressive Prozesse . 
sind, die automatisch his an ihr Ende, d. h. his zur Erschopfung. der 
durch die urspriingliche Ausgangskonstitution und den Stoffwechsel 
unter Mitwirkung der AuBenfaktoren gegebenen Moglichkeiten spezi., 
fischer physikalisch~chemischer Reaktionsketten verlaufen.« In manchem 
bewegt sich Ruzicka also in Gedankengangen, die, wenn auch von 
ganz anderen Gesichtspunkten ausgehend und in ganz anderer T ermino" 
logie, doch zu ahnlichen Schliissen gelangen, wie sie Semon s sukzessiver 
Ekphorie der ererbten topogenen Engrammsukzessionen, ihrer Mit" 
wirkung bei der ontogenetischen Reproduktion und seinem darauf 
fuBenden Losungsversuch des Regenerationsproblems zugrunde liegen. 
Aber auch Ruzicka vermag uns nicht zu erklaren, warum denn letzten 
Endes die von ibm sogenannte morphochemische Konstitution der 
neugebildeten Zellen an der Regenerationsstelle .»als ein Kom promiB 
aus den Konstitutionen der friiher an dieser Stelle gewesenen und der 
Konstitution der zuriickgebliebenen Zellen, selbstverstandlich unter 
Mitwirkung der AuBenfaktoren« erscheint, ahnlich wie auch Semon 
die Frage offen gelassen hat, warum denn die von .ibm sogenannten 
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»Reaktionen auf die Inkongruenz irgendwelcher mnemischen 
und Originalerregungen« fiun auch tatsachlich ausgerechnet die Be' 
seitigung dieser Inkongruenz - und nicht etwa irgendein anderes Er' 
gebnis zur Folge haben. 

So hat auch Ruzicka, ahnlich wie Semon, das Problem lediglich 
in groBen Umrissen und andeutungsweise skizziert, dem weiteren Rah, 
men seiner Theorie der Lebens' un~ Stoffwechselprozesse eingefiigt, 

, aber sein Losungsversuch ist doch eigentlich nur eine weitere, wenn 
auch vertiefte neue Problemstellung an Stelle der alten, namlich 
die, warum denn nun als U rsache der Regulationen der von ihm so' 
genannte »KompromiB« usw.-' bei Semon die Beseitigung der »In' 
kongruenz« - eintritt, was also mit anderen Worten die bewirkende 
Ursache fiir das entsprechende, im Interesse der Erhaltung der Indi
viduen und der Art so bedeutsame Vermogen der Organismen sei? 

Dieses schon weit enger begrenzte und praziser gefa6te Problem 
hat auch Ruzicka nicht zu losen vermocht, wahrend ibm Semon in 
seinem erwahnten Erklarungsversuch der Regenerationen schon wesent' 
lich naher gekommen ist. A her auch bei letzterem fehlt noch der SchluB
stein im Gebaude, vor allem auch die Verallgemeinerung auf aile aktiven 
oder funktionellen Anpassungen, von denen in Semons Arbeiten iiber 
die Mneme usw. kaum die Rede ist, und die Einsicht, daB es sich bei 
diesen allen um die Wirkung ein und desselben Grundprinzips 
handelt. 

Dieses Grundprinzip glauben wir bier, um das noch einmal zu~ 
sammenfassend zu sagen, in denS. 114 .ff. entwickelten Ableitungen 
iiber die Bildung der energetischen Resultanten auf Grund der 
Homophonie originaler und mnemischer Erregungen und der 
sich daran anschlieBenden Oberlegung, daB diesen energetischen 
Resultanten in der Reihe der erregungsenergetischen 
A b Ia u f e { einerlei ob beobachtet oder lediglich erschlossen) en t" 
sprechende energetische Resultanten in der Manifestations~ 
reihe. der Reihe der komplexen Phanomene zugeordnet sein 
miissen, gefunden zu haben. Auf Grund dieser Resultanten, die damit 
atich das zusammengefaBte Ergebnis, die Integration gleichsam 
aller diesbeziiglichen Einwirkungen der Vergangenheit -
bezw. der sich aus ihnen ableitenden mnemischen Erregungen- und 
der Originaleinwirkungen der Gegenwart darstellen, erklart 
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sich dann der von Ruzicka so genannte »KompromiB« aus der Kono~ 
stitution der friiher an dieser Stelle gewesenen Zellen, welche die Ver" 
gangenheit und die von ihr hinterlassenen Engramme verkorpern, ynd 
der Konstitution der zuriickgebliebenen, in ihrer Entwicklungsfahigkeit 
wieder reaktivierten und, indem sie diesem Entwicklungsreiz (Wund"' 
flache des Operationsstumpfes) folgen, die Gegenwart bezw. deren Ein"' 
wirkungen verkorpernden Zellen des sich zunachst bUdenden Granu .. 
lationsgewebes, erklart sich in gleicher Weise, daB die von Semoll 
zitierten »Reaktionen« usw. tatsachlich zur Beseitigung der Inkono~ 
gruenz und damit mehr oder weniger vollendeter Anpassung an die 
Besonderheit der jetzt vorliegenden Bedingungen fiihren. 

Dabei verdient nochmals ausdriicklich hervorgehoben zu werden, 
daB es bei all diesen Reaktionen als Manifestationen irgendwelcher Ero~ 
regungen zunachst vollkommen gleichgiiltig ist, zu welcher Art von 
Reaktionen (psychischen, motorischen, plastischen usw.) sie gehoren; 
die Giiltigkeit unserer Ableitung wird dadurch in keiner Weise beriihrt. 
Aber anderseits ist gerade die psychische Manifestationsreihe diejenige, 
bei der infolge der groBeren Kompliziertheit der mitwirkenden Fak,. 
toren, insbesondere der weitgehendsten engraphischen Empfanglichkeit 
und Reizbewahrungsfahigkeit (demnach auch der darauf beruhenden, 
in diesem Falle tatsachlichen Gedachtnisleistungen) die genannten 
Folgezustande sich am ausgesprochensten entwickeln konnen, demnach 
die Anpassungserscheinungen den hochsten Grad erreichen und uns 
obendrein durch die BewuBtseinszustande und die Introspektion einen 
wenigstens partiellen Einblick ermoglichen.- So werden sie einerseits 
geradezu zum Priifstein der Richtigkeit unserer Hypothese und ander"· 
seits gestatten sie uns auch das anschaulichste Bild oder Gleichnis der 
Vorgange, die wir ihnen entnehmen wollten. 

GewiB scheint uns die auBerordentlich weitgehende Anpassungs .. 
fahigkeit unseres Geisteslebens, unsere Fahigkeit, uns in aile moglichen 
Verhaltnisse zu schicken und immer wieder die »Kongruenz« zwischen 
uns und der U mwelt herzustellen, sei es dadurch, daB wir uns »um"' 
stellen« oder unertragliche Verhaltnisse in. unserem Sinne abandern, 
von unserem BewuBtsein, unserer Vernunft, unseren Willensent" 
schlieBungen diktiert zu sein, die wir den Erregungsvorgangen anderer 
Formen der leb. S. als Manifestationen nicht zusprechen konnen. Aber 

· es hraucht wohl kaum nochmals betont zu werden, daB wir uns bier einer 
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Tauschung hinge ben, daB unsere sogenannte BewuBtseinsspiegelung in 
diesem Sinne nur eine Vorspiegelung falscher Tatsachen bedeutet, in
dem sie uns (unser Ichgefiihl) eben als Ursache und Triebfeder all 
der komplizierten, in der intimsten Struktur der nervosen Substanz 
~ich abspielenden Mechanismen vortauscht, wahrend dieses, unser ver
gottertes Ich, nur die Folge bezw. Begleiterscheinung, das Ergebnis 
dner komplizierten Synthese einiger dieser energetischen Ablaufe dar
~tellt. 

Insbesondere gelten ahnliche Oberlegungen auch fiir unseren 
Willen. Auch hier diirfen wir lediglich vom Standpunkte einer kausal; 

• mechanistischen Betrachtungsweise an das Problem herantreten. Denken 
wir an eine Feder, die gespannt ist und durch eine Sperrvorrichtung 
,am Losschnellen gehindert ist. In ihrem Spannungszustande (umso 
JD.ehr, je starker sie gespannt ist), in der aufgespeicherten potentiellen 
Energie als anderem Ausdruck fiir ihre »Spannkraft«, liegt die »Ten~ 
.denz« loszuschnellen, ihre Entladungsbereitschaft begriindet. Wir konn
ten in iibertragener Weise, wenn auch etwas trivial, geradezu sagen, 
~s sieht so aus, als ob die Feder losschnellen, sich entladen »wolle«, 
?>mochte«. Dasselbe Gleichnis kann auf jeden Korper angewandt wer
den, der auf Grund aufgespeicherter Energie der Auslosung derselben 
durch einen entsprechenden Reiz »harrt« und sie dann, wenn die Ent
Jadung einmal angeregt ist, auch tatsachlich »will«. Insofern ware das 
»will« hier eine metaphorische Umschreibung etwa der Wachstums
tendenz jedweder durch geniigende Ernahrung und den ontogenetischen 
ReproduktionsprozeB zu entsprechenden plastischen Reaktionen ver
anlaBten Zelle eines tierischen (natiirlich auch pflanzlichen) Organis
mus, demgemaB auch des ganzen Organismus; des weiteren auch der 
Entladungsbereitschaft bezw. des »Funktionsdranges« jedweder auf 
Grund entsprechender Erregungsdispositionen, aufgespeicherter Ener
gien und zugehoriger funktioneller Beanspruchung »funktionsbereiten« 
leb. S. Auch hier konnten wir in iibertragener Weise sagen, sie »will«, 
~ie »mochte« in Aktion treten. 

Wir brauchen diese Betrachtung nur his zu den N euronen des 
GroBhims weiterzufiihre~. Solange wir bei Aussagen iiber ihre Tatig~ 
keit in der physischen bezw. psychophysischen Phanomenreihe bleiben, 

• ist nicht der geringste U nterschied gegeniiber den vorstehend geschilder~ 
ten Verhaltnissen zu konstatieren. Auch hier gibt es nur aufgespeicherte' 
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Energien, Entladungsbeteitschaften und sich darauf griindenden mehr 
oder weniger starken Funktionsdrang. Bei allen psychophysischen Ab• 
laufen, bei denen unser BewuBtsein gar nicht oder nur ganz'neben~er 
beteiligt ist (alle unbewuBten Triebe, lnstinkte, Handlungeti, kurz 
alles, was sich in dem von vielen falschlich sogenannteri UnterbewuBt
sein - das in Wahrheit eben ein UnbewuBtsein ist- abspielt) konnen 
wir deshalb nur von potentiellen Energien, Entladungstendenzen, T en• 
den zen zum Fortschreiten der einmal im Gange be6ndlichen Erregungen, 
Ablauf der zugehorigen Reaktionen und Reaktionsketten usw. spre'chen, 
denen unser »lch« vollig unwissend gegeniibersteht. Nun seheti wir 
aber, daB von einer gewissen Intensitat und Quantitat der zu Ent
ladung bereiten Erregungsenergien. ab dieser Funktionsdrang und die 
entsprechende tatsachliche funktionelle Betatigung so »stark« wird, 
daB sie die BewuBtseinsschwelle iiberschreitet, d. h. eben mit bewuBten 
psychischen Manifestationen verbunden ist, und in eben diesem · Be• 
wuBtsein der, wenn einmal eingeleitete, sich mit Notwendigkeit voll• 
ziehende »AbfluB« der betreffenden Energien und demnach auch dfe 
entsprechende psychische Manifestation von dem Gefiihl einer ent
sprechenden Willensbetatigung begleitet ist, das »uns«, die wir im 
jeweiligen Einzelfalle iiber seine Genese auf Grund der Erregungs• 
vorgange in der intimsten Struktur der nervosen Substanz vollkommen 
unorientiert sind, seine diktatorische und damit unsere vermeintliche 
diktatorische Macht vortauscht. Daraus folgt, daB auch dieses Gefiihl 
des Wollens lediglich eine Vorspiegelung falscher Tatsachen ist; indem 
auch es nicht U rsache, sondern etwasAbgeleitetes und Hinzutret~ndesist. 

Fiir die bier in Rede stehenden Verhaltnisse der Bildung der ener• 
getischen Resultanten, des darauf beruhenden Anpassungsvermogens 
der leb. S. usw. konnen wir diese akZessorischen BewuBtseins• und 
Willensphanomene also vollig auBer acht lassen und unser Interesse 
lediglich den supponierten zugeordneten Vorgangen im mateiiellen 
Substrat unseres Geisteslebens zuwenden. Diese, bezw. die dort sich 
vollziehenden Homophonien von Erregungen, die Bildung der. ener
getischen Resultanten, der abstrahierenden Sammelengramme usw. sind . 
die Ursachen der Anpassungen und Selbstregulationen auch unseres . 
. Geisteslebens, nicht unser BewuBtsein und unser Wille. Damit entfallt 
dann aber auch jede prinzipielle Schranke gegeniiber den Erregungs• 
vorgangen und entsprechenden Folgezustandenjedweder anderen Form 
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der leb. S. Die Unterschiede sind nur solche des Grades und der Kom
plikation. Und die Fahigkeit der Reizbewahrung auf Grund enb 
sprechender Engramme, die Bildung energetischer Resultanten auf 
Grund originaler und mnemischer Erregungen usw. (alles Fahigkeiten, 
die, wenn auch in geringeremMa6e als der nervosenSubstanz, doch auch 
der leb. S. schlechtweg zukommen), sind auch dort die Ursachen der 

· Anpassungen und Selbstregulationen. Hier wie dort unterstellen sie das 
gegenwartige Geschehen dem regulierenden und sichtenden Einflu6 

· der Vergangenheit. 
· Auf Grund unserer Ableitungen hatten wir das Problem der aktiven 

Anpassungsfahigkeit also schon wesentlich weiter gefi.ihrt, als esSe m on 
und Ruzicka getan haben; m. E. his an die Grenze, wo die schon 
erwahnte Schranke unseres Erkenntnisvermogens, i.iber die ich S. 116 ff. 
nachzulesen bitte, einsetzt und uns, fast mochte ich sagen, wohl fur 
immer, noch weiteres Vordringen, wenn auch nicht weitere Fragen und 
Problemstellungen verwehrt. Aber auch demjenigen, dem unsere Ge~ 
dankengange nicht schli.issig genug erscheinen, der in ihnen noch keine 
Losung des Anpassungsproblems ersehen kann oder will, konnten sie 

. m. E. doch wenigstens die Oberzeugung verschafft haben, da6 fi.ir das 
· genannte Problem eine kausabmechanistische Losung mog:~ 
lich sein muB und man ebendeshalb keinesfalls berechtigt ist, den' 
jenigen, der an eine solche Anpassungsfahigkeit einstweilen - solange 
allseits befriedigende Beweisfi.ihrungen ihrer Kausalzusammenhange 
vielleicht doch noch ausstehen - nur »glaubt«, mit Schlagworten 
wie »mystische Spekulation« und »transzendente Teleologie« in Acht 

. und Bann zu tun. 
Oberdiesen Punkt denken die N eo:~Darwinisten bezw. Selek

tionisten allerdings ganz anders. Und ich mochte deshalb -- eben 
. wegen der Gegensatzlichkeit ihres Standpunktes - zum Schlusse noch 
einmal kurz auf ihre Anschauungen und ihre Stellungnahme zum 
Anpassungsproblem zuri.ickkommen. Da mir die Ansichten, wie sie 
H. W. Siemens in seinem a. a. 0. schon genannten Buche i.iber Kon:~ 

. stitutions:~ und Vererbungspathologie (1. Auflage 1921) vertreten hat, 
geradezu typisch fi.ir diese Denkwdse und Ideenrichtung zu sein 
scheinen, mag .es geni.igen, wenn ich zur Charakterisierung derselben 
einige Zitate aus- dieser Schrift folgen lasse 1 : »Die Darwinisten rech .. 
1 Die Sperrungen riihren zum Teil von mir her. 
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nen mit der Tatsache, daB aus bislang noch unbestimmten (,idio' 
kinetischen') Ursachen heraus irgendwelche Veranderungen des Idio11 
typus entstehen, die, wie schon Darwin sagte, richtungslos sind. ~·on 
diesen neuentstandenen Idiovarianten gehen nun alle unangepaBten 
zugrunde, wahrend die wenigen, welche die Anpassung ,yermehren, 
eben durch diesen Umstand erhalten bleiben und reichlich Nachkom" 
menschaft mit zum Teil denselben Vorziigen erzeugen. So wird durch 
die Auslese richtungslos entstandener Idiovariationen das 
Zustandekommen der Anpassung mechanistisch erkllirt. Die 
Lamarckisten dagegen rechnen mit'von vomherein erhaltungsgemaBen 
Variationen, die immer dann entstehen sollen, wenn die Eltem ge .. 
zwungen sind, sich neuen Umweltsverhaltnissen anzupassen; die Fahig" 
keit dieser Eltem bezw. ihrer Erbsubstanzen zur Anpassung auch an 
auBergewohnliche Verhaltnisse setzen sie also ohne weiteres voraus, so 
wie es Lamarck schon getan hat; sie versuchen also gar nicht 
die Anpassung zu erklaren. Wahrend aber das richtungslose Neu"' 
entstehen idiotypischer Anlagen durch zahlreiche Beobachtungen und 
Experimente bewiesen werden konnte, ist die Vorstellung einer 
unbegrenzten Anpassungsfahigkeit aller Lebewesen eine 
mystische Spekulation, die mit Naturwissenschaft nichts 
mehr zu tun hat und der ,Selbstentstehung von Energie' 
{J.enz) gleichkommt. Denn wenn auch jede Art auf mannigfache 
haufiger vorkommende Anderungen der Umwelt anpassungsgemaB zu 
reagieren vermag, so muB doch diese beschrankte Reaktionsfahigkeit 
selbst erst irgendwie in der Erbmasse entstanden sein. Die Tatsache, 
daB die lebenden Wesen die Fahigkeit zur Anpassung innerhalb 
einer bestimmten Breite besitzen, gibt nicht eine Erklarung der 
Anpassung, sondern bedarf selbst einer Erklarung.Wahrend aber diese 
Erklarung vom Darwinismus durch die wohlbewiesene Idiokinese und 
die darauf folgende Selektion der Passendsten in leichtverstlhid"' 
licherWeise gegeben wird, endet der Lamarckism us unentrinn111 

·bar bei einer transzendenten Teleologie, nach der die Lebe" 
wesen von vornherein die Fahigkeit zur Hoherentwicklung 
immanent in sich tragen sollen.« 

Und an anderer Stelle heiBt es: »Manche Autoren mogen sich wohl 
zur lamarckistischen Hypothese hingezogen fiihlen, weil· es ihnen 
widerstrebt, die N atur re.in naturwissenschaftlich zu be"' 
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trachten und demgemaB die Entwicklung der gesamten Lebewelt mit 
Darwin einfach mechanistisch, als Folge von Ursache und Wirkung 
aufzufassen. Das metaphysische Bedurfnis, daB sich in solchem 
Widerstreben kundtut, soli gewiB nicht gering eingeschatzt werden, 
am wenigs~en in der Gegenwart, wo man vielfach selbst eine pseudo~ 
naturwissenschaftliche ,Losung der Weltratsel' ernst nimmt; bei der 
Losung rein naturwissenschaftlicher Probleme, wie es das Problem der 
Entstehung neuer Erbanlagen ist, ist aber die Metaphysik nicht am 
Platze.« 

Es ist nicht meine Absicht, mich hier mit den Ansichten von 
H. W. Siemens, die den unseren in so vielem entgegengerichtet sind, 
auseinanderzusetzen; all diese Streitfragen sind ja his zum OberdruB 
von heiden Seiten her in der Literatur behandelt worden; nur einige 
Bemerkungen mogen gestattetsein. Wie auch H.W.Siemensobekannt 
sein wird, hat gerade die Erkenntnis, daB durch die Auslese richtungs~ 
los und zufallig entstandener Idiovariationen das Zustandekommen der 
Anpassungen mechanistisch nicht erklart werden konne, so viele ver~ 
anlaBt, dem Selektions~ bezw. Zuchtwahlprinzip als Erklarungsprinzip 
oder doch allein ausreichendem Erklarungsprinzip fur das Zustande~ 
kommen der Anpassungen den Riicken zu kehren. Warum hat denn 
z. B. 0. Hertwig seh1 Werk tiber das Werden der Organismen »eine 
Widerlegung von Darwins Zufallstheorie« betitelt und seine 
diesbeziiglichen Gedankengange in seiner Schrift: » Z u r A b wehr des 
'ethischen, des sozialen, des politischen Darwinism us« noch 
weiter vertieft und begriindet? Sicherlich nicht aus einem »metaphysi~ 
schen Bediirfnis« heraus, sondem im Gegenteil aus dem Bestreben, die 
Natur rein naturwissenschaftlich und nicht als das Spiel eines unhe~ 
rechenbaren Zufalls zu betrachten. Und unserer Meinung nach wiirde 
gerade der Versuch, lediglich dem Zufall, der »Richtungs~osig~ 
keit« und damit zusammenhangenden Gesetzlosigkeit in der 

0 Struktur und Reaktionsfahigkeit der Lehewesen zu vertrauen, wie es 
in einem der springendsten Punkte der Entwicklungstheorie die Selek~ 0 

tionisten bezw. Neo~Darwinisten tun miissen, unentrinnbar »bei einer 
transzendenten Teleologie« enden. Diesen von H. W. Siemens gegen 
die »Lamarckisten« erhobenen Vorwurf glauben wir ihm also mit Recht 
und Billigkeit zuriickgeben zu konnen. 

Aber derartige Auseinandersetzungen haben ja wenig Sinn. So 
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mochte ich lieber zum SchluB noch den Lesem dieser Schrift an einem 
ebenfalls schon ofters in der Literatur behandelten Beispiel zeigen, mit 
welch ungeheuerlichemZusammentreffen der allerunwahrscheinlichsten 
Zufalle und einer geradezu »gesetzmaGigen« Verkniipfung dieser an 
sich zusammenhangl~sen Zufalligkeiten iiber langere Perioden phylo" 
genetischer Entwicklung die Selektionisten rechnen miissen, um das 
Auftreten bestimmter angepaBter Lebensformen zu erklaren. 

Lamarck hat bekanntlich die Eigenart im Bau der Giraffe, also 
den ungewohnlich Iangen Hals und die hohen Vorderbeine damit er" 
klart, daB die Tier art, aus der die Giraffe sich nach und nach entwickelt 
bezw. umgewandelt hat, etwa durch besondere tellurische Verhaltnisse 
und damit zusammenhangenden Wechsel der Vegetation usw. genotigt 
wurde, an immer hoheren Baumen zu weiden, sich also immer hoh~r 
emporzurecken, um auch die hoherstehenden Blatter zu erreichen. So 
hat sich durch Abanderung der Organe infolge abgeanderter funktio" 
neller Beanspruchung und einer ganz allmahlichen Kuinulierung der s~ 
erzielten Abanderungen im Lauflanger Generationsfolgen der Wechsel 
der Artmerkmale und die Anpassung der neuen Formen an die in~ 
zwischen eingetretene Veranderung der Umweltsfaktoren vollzogen, 
Es handelt sich hier also um ein Schulbeispiel einer durch das Bediirfni~ 
geweckten aktiven Anpassung auf Grund andersartiger funktionelleJ: 
Erregungen. Es ware sehr Ieicht, unsere Ableitungen iiber die Enb 
stehung dieser Anpassungen auf diesen konkreten Fall anzuwenden 
und zu zeigen, daB unter den beim Suchen der Nahrung in den be" 
notigten Organen und Gewebsteilen jeweils zusammentreffenden mne~ 
mischen und Originalerregungen die Komponenten, welche mit dem 
Bediirfnis der Tiere, sich immer hoher emporzurecken und den Hals· 
immer Ianger auszustrecken, zusammenhangen, mit der Zeit einen immer 
starkeren EinfluB gewinnen und deshalb in den energetischen Resul~ 
tanten alsErgebnis dieser zusammenklingendenErregungen auch immer 
mehr zur Geltung kommen miissen. Das wiirde dann weiter heiBen, 
daB die diesen energetischen Resultanten entsprechenden plastische~ 
Reaktionen nun immer mehr auch solche werden, in denen die das 
Langenwachstum der Vorderbeine und des Halses und die Kraftigung 
und Volumenszunahme {Arbeitshypertrophie) der dabei beteUigten 
Muskeln, Sehnen, Bander, Knochen usw. bewirkenden Komponente~ 
immer starker hervortreten. Natiirlich diirften die so erzielten Abande" 
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rungen der Form" und Gestaltverhiltnisse (als Ergebnis der plastischen 
Reaktionen), bezw. die Engramme und Engrammkomplexe (Struktur
eigentiimlichkeiten), in denen sie in der intimsten Struktur ihren Aus" 
druck gefunden haben, mit dem Able ben des betreffenden T ragers nicht 
einfach, gleichsam ergebnislos fur die Art, wieder verschwinden, son• 
dem mussen auf dem U mwege uber die somatische Induktion der Keim" 

• zellen auch noch in der nachsten Generation usw. eine Nachwirkung 
%eigen, wenn auch zunachst vielleicht nur in dem Sinne, daB bier dann 
von vomherein eine geste~gerte Disposition fur den Erwerb der 
gleichen Reaktionsfabigkeiten und Gegenwirkungen den Einwirkungen 
der Umwelt gegenuber vorhanden ist. 

Man wird eine derartige Obertragung einer im Leben einer Gene" 
ration auf Grund unausgesetzter Wiederholung und Obung erworbenen 
bezw. abgeanderten Reaktionsfahigkeit auf die nachste Generation ge~ 
wiB als » Vererbung erworbener Eigenschaften« bezeichnen und eine 
solche, der derzeit herrschenden Richtung in der Biologie entsprechend, 
mit mehr oder weniger Entriistung- je nach dem mehr oder weniger 
selektionistischen Standpunkt des betreffenden- zuruckweisen bezw. 
fiir unmoglich erklaren. Aber was heiBt bier schlieBlich unmoglich und 
wie will man diese Unmoglichkeit beweisen? SchlieBlich kann man 
diese Frage ja auch einmal in diesem, statt dem gewohnlichen umge .. 
kehrten Sinne stellen. Gerade das bier vorliegende konkrete Beispiel 
e~er » Vererbung erworbener Eigenschaften« konnte doch zeigen, daB 
viele mit diesem Begriff eine ganz irrige Vorstellung verbinden. Vor 
allem handelt es sich bier - ein Satz, dem iiber den einzelnen, gerade 
vorliegenden konkreten Fall hinaus Allgemeingiiltigkeit zukommen 
diirfte- gar nicht um die Vererbung einer wirklich neuen Eigen" 
schaft, wenigstens nicht, sobald man die ihr zugrunde liegenden Re~ 
aktionsfabigkeiten und Reaktionsweisen in ihre Komponenten zerlegt, 
sondem nur darum, daB unter einer Fiille von Erregungsmoglichkeiten, 
welche die Eltemgeneration und auch die vorausgegangenen Genera" 
tionen schon besaBen, einige immer starker und haufiger beansprucht 
werden, demnach auch in den energetischen Resultanten immer starker 
hervortreten und damit die definitiven Reaktionsweisen - in diesem 
Faile auf dem Gebiet der plastischen, bezw. Wachstumsreaktionen
immer mehr in ihrem Sinne beeinflussen. Es handelt sich mit anderen 
Worten also nur um eine Verschiebung in den Gleichgewichtsverhalt.. 
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nissen und dem gegenseitigen Krafteverhaltnis der einzelnen Ko~po' 
nenten (Engramme, Strukturbesonderheiten), wie sie fiir die plastischen 
Reaktionen der Tiere, speziell das Langenwachstum der Vorderbeipe 
und des Halses ursachlich sind. 1st es wirklich so ganzlich unvorstellbar, 
daB eine derartige geringfiigige und wirklich neue Elemente gar nicht 
in sich schlieBende Abanderung der Struktur, sagen wir einmal des 
Plasmas des Zelle i b s nicht schlieBlich (bei geniigend haufiger Wieder' 
holung und Intensitat) doch auch irgendwie in der Struktur ~es zu~ 
gehorigen Zellkerns, daipit dann schlieBlich aber auch des Keimplas
mas einen irgendwie entsprechenden (korreliierten) Ausdruck findet? 

U nd wie will man das Auftreten einer derart gesteigerten Dispo• 
sition fiir gewisse Erregungen und die zugehorigen Reaktionsablaufe, 
also in unserem Beispiel einer Disposition fiir stlirkeres Ungenwachstum 
der Vorderbeine und des Halses, in der nachsten Generation denn -
sagen wir jetzt einmal - »wideflegen«, statt des sonst iiblichen »be, 
weisen«? Zweifelsohne wird, wenn wir nur eine Generation im Auge 
haben, beides nicht moglich sein. N aturgemaB sind die diesbeziiglichen 
Differenzen zwischen der Parentalgeneration und der nachsten Filial, 
generation, selbst im giinstigsten Faile, viel zu klein, als daB sie nicht 
als normale Schwankungen um den Mittel wert herum aufgefaBt werden 
konnten. Erst wenn nun die betreffenden Differenzen sich in einer 
langeren Reihe von Generationen immer in gleichem Sinne wieder• 
holen und durch Kumulierung steigem, also eine ausgesprochene Ortho .. 
genese (bestimmte Entwicklungsrichtung in immer dem gleichen -Sinne) 
nachweisbar wird, schlieBlich in unserem Beispiel die Ausgangsform 
nach mehr oder weniger Ianger phylogenetischer Weiterentwicklung 
nun tatsachlich zur Giraffe geworden ist- wir wollen die »Beobacht• 
barkeit« dieses Geschehens einmal fiir moglich annehmen -, dann be .. 
weist eben die in diesem End- und Gesamtresultat sich ausdriickende 
Haufung und Zusammenfassung (Integration) all der kleinsten Ent" 
wicklungsdifferentiale, die zwischen den einzelnen, einander folgenden 
Generationen zunachst nur hypothetisch vorausgesetzt werden konnten, 
daB diese nun auch tatsachlich, und zwar in stets gleichsinniger Richtung, 
vorhanden waren. Eben deshalb konnen es dann auch nicht zufallige · 
Schwankungen gewesen sein, die bald nach der einen, bald nach der 
anderen Richtung erfolgt waren, sondem die auftretenden Differenzen 
miissen sich in streng gesetzmaBiger Folge von den funktionellen Er" 
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regungen abgeleitet haben, die in der vorausgegangenen Generation 
die entsprechenden Strukturbesonderheiten in Gestalt entsprechen
der Zellplasmaengramme, dann aber auch der korreliierten Zellkern
engramme hinterlassen haben. Dadurch, daB sich das in jeder Gene' 
ration in gleicher Weise wiederholte, konnten sich die genannten Diffe$ 
renzen dann mit der Zeit zu den nunmehr auch augenfalligen, im 
Artenwandel sich ausdriickenden Verschiedenheiten nach Form und 
Gestalt summieren. Aber ich muB mich hier mit diesen skizzenhaften 
Ausfiihrungen begniigen, da es nicht in meiner Absicht liegt, das Pro
blem det Vererbung erworbener Eigenschaften, so sehr es auch zu 
unserem engeren Thema in Beziehung tritt, schon hier vom Stand$ 
punkt unserer Au.ffassung der Lebensablaufe einer eingehenden Durch
arbeitung zu unterziehen. 

. Nun zu der unglaublichen Haufung von Zufalligkeiten, mit der 
die Neodarwinisten und Selektionisten diese allmahliche Umwandlung 
einer Ausgangsform mit »normaler« Lange der Vorderbeine und des 
Halses zur Giraffe erklaren miiBten. Vorauszuschicken ist, daB doch 
wohl auch sie nicht der Meinung sein konnen, daB sich dieser Arten$ 
wandel plotzlich, gleichsam von heute auf morgen, zwischen zwei 
Generationen vollzogen haben konne, sondern hiibsch allmahlich, 
wie es die Abstammun&sgeschichte aller Lebensformen zeigt, in einer 
langeren Reihe von Generationen nach und nach starker in Erscheinung 
getreten sei. Anders zu denken, hieBe doch direkt an das Wunder 
im Entwicklungsgeschehen und der Deszendenz der Lebewesen zu 
glauben. Natura non facit saltuml Angenommen also, irgendeine Ver
anderung der Erdoberffiiche und der Vegetation im Heimatgebiet 
.unserer Ausgangsform zwinge die Tiere, ihre Nahrung an immer hoch$ 
stammigeren Baumen zu suchen. Alle solche mit »normalen«, bezw. 
kurzen Vorderbeinen und kurzem Hals miiBten also iiber kurz oder 
lang infolge Nahrungsmangel bezw. Unfahigkeit die vorhandene Nah$ 
rung zu erreichen, zugrunde gehen. Aber schon ist nach Annahme der 
Selektionisten der giitige Zufall am Werk; unter den derzeit lebenden 
Tieren sind eine geniigende Zahl, die infolge »zufallig und richtungs$ 
los entstandener ldiovariationen« im Keimgut ihrer Eltern mit ihrem 
sonstigen Anlagenschatz ausgerechnet die gerade jetzt so erwiinschten 
Anlagen fiir langere Vorderbeine und langeren Hals mitbekommen 
haben. Folglich konnen sie sich besser ernahren, als die anderen, denen 
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der Zufall weniger hold war; so bleiben sie am Leben, erhalten und 
mehren sich. 

In der nachsten Generation muB sich dieses Lotteriespiel, a her scpon 
mit einem etwas giinstigeren Ergebnis, wiederholen. A her wohlgem~rkt, 
da die Selektionisten jede Vererbung erworbener Eigenschaften gr~nd~ 
satzlich ablehnen- »die Beweise fiir die Nichtvererbbarkeit erworbener 
Eigenschaften sind so umfangreich, daB sie keinen Zweifel mehr zu,. 
lassen« (Siemens)-, kommen der nachsten Generation nicht etwa 
irgendwekhe, wenn auch noch so schwachen Nachwirkungen der ent~ 
sprechenden Erwerbungen der vorhergehenden Generationen zugute, 
sondem sie gehen aus dem unbeeinfluBten, inzwischen nur weiter~ 
gegebenen Idioplasm~ der Ausgangsform hervor. Wie nett von dem 
Zufall, daB er nun schon zum zweiten Male aus diesem ldioplasma in~ 
folge zufallig und richtungslos entstandener ldiovariationen Tiere mit 
langeren Vorderbeinen und Halsen entstehen laBt, damit die Art weiter 
existieren kann, und dabei auch gleich noch in etwas starkerem MaBej 
wie es das erstemal der Fall war, weil es die Deszendenztheorie der 
Lebewesen nun einmal so verlangt. In der dritten Generation miiBte 
sich all der Zufall in genau der gleichen, nur wiederum ein noch etwas 
giinstigeres Resultat ergebenden Weise wiederholen; und nun erst in 
der letzten Generation dieser Umwandlungsepoche, w~ nun das erste" 
mal eine wirkliche Vollgiraffe mit all ihren voll ausgepragten Merk~ 
malen und Eigenschaften in Erscheinung tritt. Wekh grandioses Konnen 
muB da der Zufall entfalten l Denn man beachte, daB auch diese Voll" 
giraffe selbstverstandlich aus dem durch all die dazwischenliegenden 
Ontogenesen vollig unbeeinfluBten und in ihnen gleichsam vollig passiv 
weitergegebenen Idioplasma der Ausgangsform hervorgegangen sein 
muB - Vererbung der inzwischen erworbenen Eigenschaften bezw. 
Dispositionen gibt es ja nicht. Der Zufall muB es hier also fertig bringen, 
aus den Keimanlagen eines Tieres mit vollig normalen Vorderbeinen 
und normaler Halsform plotzlich und unvermittelt als Ergebnis rich .. 
tungslos entstandener ldiovariationen eine Tierform. hervorzubringen, 
die ausgerechnet in allem die Artmerkmale einer Giraffe besitzt und 
dadurch in so hervorragender Weise der Besonderheit der gerade vor .. 
liegenden Emahrungsbedingungen angepaBt ist. Wie giitig vom Zufall, 
diese an sich schon staunenswerte Leistung gerade ausgerechnet in dem 
Zeitpunkt zu vollbringen, wo die Umweltsverhaltni~se sie am dringend .. 
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sten erforderten. Aber ja nicht hervorriefen, denn nach den Selek
tionisten sind die genannten ldiovariationen ja zuf.illige und richtungs
lose und werden erst nachtraglich auf Grund der Zuchtwahl der 
Umwelt angepaBt. Wie nett weiter vom Zufall, sein extremstes Konnen 
nun schlieBlich auch noch ausgerechnet in dem Moment in Erscheinung 
treten zu lassen, wo er mit demselben dem vorausgegangenen Arten~ 
umwandlungsprozeB - der eine sukzessive Kette ebensolcher, unter
einander und mit dem SchluBeffekt nach den Anschauungen der Zu
fallstheoretiker natiirlich keinerlei Kausalverkniipfungen aufweisenden 
Zufalligkeiten darstellt - in dem nunmehr vollendeten Giraffentypus 
den SchluBstein einfiigen, ihn geradezu kronen kann. 

Nun ist weiter doch selbstverstlindlich, daB der Zufall bei all diesen 
seinen Taten nicht nur die gerade passenden und erforderten ldio~ 
variation en geschaffen haben kann- dann ware es ja kein Zufall mehr -, 
sondem die betreffende benotigte Variation kann im giinstigsten Falle 
doch immer n.ur als eine unter tausenden "bezw. hunderttausenden auf, 
getreten sein. Denn je spezifischer die verlangte Form gestaltet sein 
muBte und je abweichender von der Ausgangsform, um so unwahr~ 
scheinlicher wird es, daB unter der Fiille moglicher Keimesvariationen 
nun einmal ganz' von selbst und gerade im erforderten Zeitpunkte die 
betreffende Anlagenkonstellation sich »zusammengewiirfelt« haben soli. 
Aile andem Variationen aber auBer dieser einen muBten zugrunde 
gehen. Wie ungeheuer groB miiBte demnach die Zahl der Tiere der 
Ausgangsform gewesen sein, um das durch dieses Spiel des Zufalls und 
die nachfolgende Selektion (Ausmerzung) der nicht passenden Varia
tionen bewirkte Massensterben iiberhaupt zu iiberdauern, besonders, 
da sich diese Verhliltnisse nun doch eine ganze Reihe von Generationen 
nacheinander unter immer ungiinstigeren Bedingungen wiederholen 
muBten. 

Und schlieBlich noch die weitere Frage, die schon Herbert 
Spencer Weismann vorlegte, wie namlich der Zufall es fertig bringe, 
als Ergebnis richtungsloser ldiovariationen Tierformen zu erzeugen, die 
eine so ausgesprochene harmonische Anpassung bezw. Koadap~ 
tation der abgeanderten Teile, in diesemFalle der langeren Vorder
beine und des langeren Halses, aufwiesen. Denn selbstverstandlich 
handelt es sich dabei um Abanderungen, die keineswegs nur einer 
Anlage ihre Entstehung verdanken. Mit dem langeren Hals andem sich 
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die Skelettknochen, Bander, Muskeln, Sehnen, Nerven, BlutgefaBe, 
die umschlieBende Haut usw. Der Zufall miiBte durch seine richtungs' 
losen ldiovariationen also nicht nur eine, sondem recht viele Anlagen 
und Anlagenkomplexe entsprechend umgewandelt haben, und zV.:.ar 
aile in durchaus gleichsinniger, harmonischer Weise, genau so, wie es 
das nachherige Zusammenarbeiten der ausgewachsenen Teile beim Ge• 
brauch der betreffenden Organe oder Glieder erfordert. Das Wiirfel' 
spiel der richtungslosen ldiovariationen miiBte sich aber doch, wenn 
man sich in diese Denkweise nun einmal hineinversetzen will, an jeder 
Anlage gesondert und vollig getrennt von dem der anderen vollziehen. 
Kann jemand glauben, daB selbst der allergliicklichste Zufall es fertig 
brachte, ein solch wunderbares Zusammenpassen all der einzt!lnen, zu• 
fallig entstandenen Varianten zu bewirken, und ist es wirklich mog~ 
lich, die Entstehung derartiger harmonischer Veranderungen anders als 
durch eine infolge fortgesetzten entsprechenden Gebrauchs der betref~ 
fenden Organe und Gewebe be.wirkte aktive oder funktionelle Anpas' 
sung zu erklaren? So aufgefaBt, stellen die entstehenden Koadaptationen 
sich namlich als das Ergebnis der Gegenwirkungen dar, mit denen der 
Organismus die Veranderungen der Umweltsfaktoren und die dadurch 
bedingte Veranderung seiner funktionellen Beanspruchungen beanb 
wortet, und nur auf Grund dieser Auffassung ist es moglich, zwischen 
diesen Gegenreaktionen und den sie veranlassenden »Bewirkungen« 
einerseits und anderseits zwischen den einzelnen auf diese Weise zu, 
stande kommenden Reaktionsfahigkeiten des Organismus eine unser 
Kausalbediirfnis einigermaBen befriedigende Kausalverkniipfung zu 
konstruieren. 

Auf Grund der vorstehenden Oberlegungen erscheint es mir des• 
halb nicht unberechtigt, in volliger Umkehr der von H. W. Siemens 
gegen den Lamarckism us geauBerten, weiter oben teilweise zitierten Be" 
denken, meine Schrift mit der Frage zu schlieBen, ob denn der Glaube 
mancher Selektionisten an ein so unbegrenztes Vermogen des Zufalls 
und der Gesetz~ und Richtungslosigkeit nun nicht erst recht »eine 
mystische Spekulation sei, die mit Naturwissenschaft nichts zu tun hat« 
und »unentrinnbar bei einer transzendenten Teleologie endet«? Aber 
wie diese· Frage und tausend andere, die damit zusammenhangen, vom 
einzelnen auch beantwortet werden mogen, zum mindesten konnte doch 
jeder, der das in dieser Schrift vorgebrachte und dur~hgearbeitete Ma" 
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terial vorurteilsfrei durchsieht und priift, zu der Einsicht kommen, daB 
in all den Problemen, die uns darin beschaftigt haben, und vielen wei
teren, die mit ihnen zusammenhangen, das letzte Wort noch keineswegs 
gesprochen und es .demnach sicherlich nicht berechtigt ist, schon jetzt 
ein so einseitiges Verdammungsurteil einer Richtung und Auffassung 
auszusprechen, wie es H. W. Siemens, wenn auch gewiB in gutem 
Glauben und in Obereinstimmung mit vielen anderen, getan hat. 
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