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VORWORT

Burkhard HEIM gibt in den Schriften: ,,Der kosmische Erleb-
nisraum des Menschen”, ,,Der Elementarprozefi des Lebens” und
,Postmortale Zustinde?: Die televariante Area integraler Welt-
strukturen,” auf der Basis der sechs Koordinaten seines sechs-
dimensionalen Welttensoriums R, des Teiles a (Physis) der Welt
eine eingehende Analyse der Aktualisierungsméglichkeiten des
menschlichen Lebensvollzuges. Er greift hierbei die von mir

betonte vierfache Konturierung des Seins, námlich Physis, Bios,
> Psyche und Pneuma (Geist) auf.

Der Existenzbereich a, der Physis, umfaBt die Gesamtheit aller
GesetzmáBigkeiten anorganisch-materiellen Geschehens, also sámt-
liche Varianten physikalischer und chemischer Gesetze.
Der Existenzbereich 8, des Bios, bezeichnet die Gesamtheit aller

biologischen GesetzmáBigkeiten.
Der Existenzbereich y, der Psyche, impliziert die Gesamtheit

der Gesetze psychischer Verhaltensweisen.
Der Existenzbereich 8, des Pneuma, beinhaltet die Gesamtheit

mentaler GesetzmáBigkeiten.
Diese Gliederung ist nach HEIM in einer hierarchischen Form

6>y>6>a ineinandergeftigt, wobei der Begriff ,,Existenzbe-
reich” metaphorisch zu verstehen ist.
In der vorliegenden Arbeit befaBt sich HEIM mit dem Existenz-

bereich 6, dem Bios, d. h. mit den materiellen Strukturen, die bei
Sa konstanter Form und konstanter Struktur ihre Textur im Sinne

= : 2 eines Stoffwechsels, eines Materieaustausches mit der Umgebung,
° 5 permanent ándern. Als Grundlage diente sein Beitrag in A. RESCHurge (Hrsg.): Paranormale Heilung. - Innsbruck: Resch 1977, der fir

diese Verdffentlichung neu iiberarbeitet wurde.
Los Ley

Zur Eingliederung der hier dargebotenen Gedankenginge in den
e E Kontext der diesbeziglichen physikgeschichtlichen Ansátze und

der pisaRechte, auch diedes ausmugsweisen Nachdruckes Theorien kann Band 6 dieser Schriftenreihe: illobrand von LUD-

© by Andreas Rew Veras, erUbersetzungvorbehalten WIGER: ,,Heimsche einheitliche Quantenfeldtheorie” einen guten

Gesamtherstel _

Printed in Austria Dienst erweisen. Weitere Gedankengange HEIMs sind in: ,,Der
esamtherste ineSBN ose pres Innsbruck 1982 kosmische Erlebnisraum des Menschen” und ,,Postmortale Zu-



stande? beschrieben. Das Grundwerk von HEIM: ,,Elementarstruk- INHALTSVERZEICHNIS
turen der Materie” stellt selbst an Fachexperten letzte Anspriiche. |

Die besondere Bedeutung der Heimschen einheitlichen Quanten-
feldtheorie liegt physikgeschichtlich darin, daf sie die Physik iiber Vorwort

........... o LL ONdie reine Beschreibung von feststellbaren quantitativen Ereignisab- Inhaltsverzeichnis
.......... 0
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Innsbruck, 24. Juli 1982 Andreas Rescl

1. Das gegenwártige Erscheinungsbild ................. 1
nereas esca

2. Die zeitliche Evolution des Erscheinungsbildes ........ 14

3.Allgemeine Eigenschaften und Prinzipien ............ 17

IL. EVOLUTION EINER POPULATION IM VARIABLEN
BIOTOP

...........eo_.eQe<>_ncecrecarcerecercarcarere. 20

1. Vitalisentropie und generalisierte Evolutions-
koordinaten

..........—_ecresocrerorocrcccccoo..
20

2. Phylogenesen im Evolutionsraum
...........eo_rrc...

28
3. Entelechial geschichtete Wirkungsgefiige ............ 31

III. DIE MÓOGLICHKEITEN SOMATISCHER
MANIFESTATION

.........2...cceeeceeeeeeeeeee 35

1. Die Basis... 0... ee ee ee eee es OS
2. Organisches Wachstum und Wucherung ............. 40

IV. CHARAKTERISTIKA EUBIOTISCHER PLANETEN
.... 45

1. Bedingungen planetarer Kosmogonie ............... 45
2. Die Netzstrukturen planetarer Biospháren ........... 54

V. ZEITLICHE STORUNGEN ORGANISCHER WELT-
STRUKTUREN

..... 0... ccc cece cee eee ee eee eee s
57

1. Permanente und induzierte Komplementirkorrelate ... 57
2. Die soziodkologische Paralysis der irdischen Biosphire .. 61

Anhang zu S.52 . 0... ccc cece eee eee ene 75



I. EMPIRIE DER ORGANISMEN

1. Das gegenwártige Erscheinungsbild

Werden die Ergebnisse einer makromaren physikalischen Natur-
beschreibung zusammengefaBt, dann kann festgestellt werden, daB
alle sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen in Raum und
Zeit definierte materielle Strukturen im Sinne zeitlich funktionel-
ler Wechselwirkungssysteme sind. Eine materielle Struktur erfiillt
immer ein endliches und definiertes, also geometrisch begrenztes
Volumen des reellen physischen Raumes, in welchem der jeweilige
Momentzustand des Universums gegeben ist. Die Einzelelemente
dieser materiellen Strukturen sind zugleich die Quellen der Wech-
selwirkungen, durch welche es zu einem funktionellen Zusammen- :
hang kommt; denn jede materielle Struktur mu8 als Konfigura-~
tionsfeld aufgefaBt werden, dessen Elemente durch emittierte und
absorbierte Wirkungsfelder in zahlreichen Zusammenhangen ste- |
hen. Der Zustand einer materiellen Struktur wird in jedem Fall O
durch drei Eigenschaften bestimmt, nâmlich durch die geometri-
sche Form, die innere Strukturierung (Funktion) und die Textur,
also die substantielle Zusammensetzung. Wenn Wechselwirkungen
zu einem zeitlich stationaren Zustand fiihren, dann kommt es zu
einem statisch oder dynamisch stabilen Zustand; das heift, das
Wechselwirkungssystem bleibt in seinem Zustand zeitlich kon-

.

stant. Erst wenn dieser stationdre Wechselwirkungszustand zeitlich|

gestórt wird, kónnen Labilitáten auftreten, die zu einer zeitlichen
-Zustandsánderung der Struktur fiihren, wobei unabhángig vonein-
ander Form, innere Strukturierung oder Textur variieren.
Im allgemeinen geniigen derartige materielle Systeme den physi-

kalischen Erhaltungsprinzipien und dem Entropieprinzip, sowie im
makromaren Bereich dem Kausalititsprinzip. Neben diesen mate-

riellen Prozessen werden aber noch materielle Strukturen beobach-
tet, die bei konstanter Form und konstanter Struktur ihre Textur
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| Peevanent indern, und zwar im Sinne eines Stoffwechsels, also aufgenommenen anorganischen Substanz nach dem Durchsatz ver-| eines Materieaustausches mit der Umgebung. Der interne Zustand mindert erscheint. Im Gegensatz dazu verliuft der Stoffwechsel| wird in diesem Falle erfahrungsgemáf nicht durch einen stationá- heterotropher Organismen im allgemeinen exotherm, das heiBft,ren ProzeB stabilisiert, so daf diese Strukturen stándig labil sind. die Entropie wird nach dem Durchsatz erhóht. Eine Analyse orga-Trotzdem wird beobachtet, daf sie wáhrend bestimmter Zeitinter- nischer Bestandteile der Organismen zeigt, da die materielle Basisvalle (fúr die betreffende Art typisch) existieren und sich selbst aller terrestrisch beobachtbaren Lebensvorginge die C-Chemie ist.erhalten. Dies entgegen der allgemeinen Tendenz der Umgebung,
:

Aufgrund ihrer endothermen Natur erscheinen autotrophe Or-die Entropie zu erhéhen, so da8 diese als organisch bezeichneten ganismen vegetativ (im allgemeinen stereotyp), wahrend die exo-tiberaus komplexen Strukturen wáhrend ihrer Existenzdauer dem thermen heterotrophen Organismen das Bild animalischer (meistEntropieprinzip nicht zu gentigen scheinen. Im allgemeinen wird motorischer) Formen zeigen. Dementsprechend werden eine ausauch ein weitgehend akausales Verhalten festgestellt, so daB auch vegetativen Organismen bestehende Population als Flora unddas Kausalitátsprinzip trotz der makromaren GróBenordnung eine aus animalen Organismen bestehende Population als Faunanicht erfillt wird. Charakteristisch fir diesen als Leben bezeichne- eines Biotops definiert.Fen Vorgang ist die Beobachtungstatsache, daf Organismen nur Eine sehr grofe Zahl vegetativer und animaler Organismen be-von parentalen Fortpflanzungseinheiten der gleichen Art erzeugt siedelt jeden terrestrischen Biotop optimal, derart, daB die betref-
.

werden kónnen. Nach dieser Zeugung des Organismus, also nach fenden Populationen dem jeweiligen Biotop auch optimal ange-dem Zeitpunkt des Lebensbeginns, schlieBt eine ontogenetische pañt erscheinen. Hieraus resultiert unmittelbar die Tendenz zurEvolution im Sinne eines organischen Wachstums an. Nach Ablauf optimalen Selbsterhaltung und Selbstentfaltung organischer Struk-der Lebensdauer, wahrend der sich der Organismus trotz seiner turen unter vorgegebenen Bedingungen.
.

Labilitat selbst erhilt, also nach dem Zeitpunkt des Todes, begin- Flora und Fauna erscheinen stets in enger symbiotischer Korre-nen die Prinzipien der Entropie und Kausalitat zu wirken, lation, doch werden auch die vielfiltigsten Untersymbiosen einzel-Eine allgemeine Empirik der lebenden Organismen zeigt, daB es ner Arten von Organismen beobachtet, die mit der gleichen Ziel-HB. auf den Stoffwechsel grundsátzlich zwei Klassen von Lebewe- strebigkeit auf optimale Selbsterhaltung, aber auch Selbstentfal-sen gibt, námlich autotrophe und heterotrophe Organismen. / tung der betreffenden Arten als Finalbestimmung hinweisen, so-Die autotrophen Organismen nehmen die zum Stoffwechsel fern diese Symbiosen positiv sind, also allen Komponenten (sym-notwendige Substanz unmittelbar aus der umgebenden anorgani- biotischen Partnern) gleichermaBen optimale Bedingungen lie-schen Materie, wáhrend die heterotrophen Organismen organische fern. Negativ wird eine Symbiose dann, wenn sie einen parasitirenSubstanz anderer Lebewesen aufnehmen. Auch gibt es heterotro- Charakter annimmt, d.h., wenn die als Parasiten bezeichnetephe Organismen, welche organische Substanz wieder in anorgani- Gruppe eine optimale Selbstentfaltung bei starker Reduktion odersehe Materie reduzieren. In jeder dieser Hauptklassen erscheinen Vernichtung der anderen Organismengruppe, also der Wirtsorganis-Lebewesen als offene oder geschlossene Systeme iB. auf das men, erfábrt. —oder elum im Rahmen einer nicht vorherbestimmbaren Sprossung, Derartige Symbiosen sind offensichtlich nur Sonderfaálle eineroder aber das Wachstum verliuft vollig vorherbestimmbar im Rah- allgemeinen sozialen Korrelation; denn es scheint fiir organischememe festliegenden Form,
Strukturen charakteristisch zu sein, daB stets in sich abgeschlosse-poe Energiebilanz beim Stoffwechsel untersucht, so ergibt ne, autonome, organische Entititen die Tendenz zeigen, im Sinne |sich folgende GesetzmiBigkeir: Bei autotrophen Lebewesen ver- derartiger Korrelationen iibergeordnete Entitaten als funktionelleHaft der Stoffwechsel immer endotherm, so daí dic Entropie der Strukturen zu organisieren. So sind die Einzelorganismen als Ele-

merece ii hatitii io A
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| mente symbiotischer oder staatenbildender Sozietáten ihrerseits der sozialen Korrelation zuriick. Unter einer solchen sozialen Kor-durch die Organisation von Organverbanden, und Einzelorgane relation werde im Folgenden die mehr oder minder starke Wechsel-| durch die Organisation von zelluliren Gewebselementen definiert; beziehung lebender Entitáten zu Entitáten hóherer Ordnung (orga-| wahrend die Struktur der Einzelzelle úber Organellen und Mizellen nische Strukturen) verstanden, wobei diese organischen Formenletztlich zu funktionsfáhigen organischen Molekiilen fiihrt. So er- typische eng tolerierte (also diskrete) Eigenschaften funktioneller- Scheint (nach A. STAUDINGER) die Materie einer organischen | Struktur, Textur und Morphologie im Sinne spezifischer, vonein-Struktur bis in denMolekularbereich durchstrukturiert, fiir den ander getrennter Arten aufweisen, derart, daB bei den Einzelindivi-
2

dann die Strukturprinzipien anorganischer Atomistik gelten und duen einer Art niemals eine relative (sekundãre) ZweckmiBigkeit,“is in den Bereich subnuklearer Elementarstrukturen weisen. An- sondern stets nur eine auf das Individuum selbst bezogene imma-—dererseits erscheint diese durchgehende Strukturierung keines- nente primáre ZweckmáBigkeit festzustellen ist.wegs Kontinuierlich, sondern vielmehr als eine hierarchische Struk- Die Beobachtung der Fortpflanzung von Organismen zeigt, daBecrime von Organisationsbereichen, diewiederum lamelliert sind. die Fortpflanzungsfahigkeit nach einem artspezifischen Lebensal-_ Xennzeichnet die in Klammern gesetzte Ziffer als Indizierung den ter einsetzt, und da® die parentale Fortpflanzungseinheit hereditáropen eines Organisationsbereiches, dann kónnte fir diese hierar- physische Artmerkmale, aber auch individuelle Merkmale der Vor-chische Schichtung derartiger organischer Wirkungsgefiige das fol- fahren an die Folgegeneration weitergibt, derart, daB die typischenBende Schema angegeben werden. Kennzeichen der Organismenart wahrend der ganzen Phylogenese(0) Anorganischer atomistischer Bereich &, funktionsfahige or- dieser Art erhalten bleiben. Alle diese hereditaren, also im ErbgangBanische Einzelmolekiile —> funktioneller Molekularverbund O, weitergegebenen Merkmale liegen demnach genotypisch als PotenzMizellen und Organellen —> Einzelzelle (autonom alsFinzeller) des méglichen Habitus nach der Zeugung im Keim des zukiinftigen<> Zellverbund zu spezifischem Gewebe — Gewebsverbund zum Lebewesens vor. Dieser Genotypus bestimmt deshalb die Méglich-Organ —> Organverbund zum Organismus (autonome Form: Viel- |

|

keiten der zukiinftigen Ontogenese, doch bilden die allgemeine“eller) > symbiotische oder staatenbildende Sozietaten {, Po. Symbiose zwischen Flora und Fauna, sowie die Umweltbedingun- _ulation des vorgegebenen Biotops.
gen des Biotops zusammen die Peristase der ontogenetischen Evo-in diesem Schema kénnten Viren oder Miasmen als autonome lution. Durch das Wirken dieser Peristase wird aber die Ontogenese —.Formen von (i) aufgefaBt werden. Als Folge der sozialen Korrela- so beeinfluSt, da3 die móglichen Potenzen des Genotypus sich ver-tion der eine Schichtung aufbauenden Entitáten erfillen diese schiedenartig entfalten, so da durch die Wechselbeziehung —.mmitáten Spezialfunktionen innerhalb der organischen Struktur, zwischen Peristase und Genotypus der tatsichlich manifest wer-die jedoch im Falle traumatischer Stórungen (verbunden mit dende Phánotypus geprágt wird.einem teilweisen Ausfall) von anderen Entitátendieser Schichtung Die histologischen, biochemischen und molekularbiologischenersatzweise mitiibernommen werden kónnen. Somit erscheinen Befunde weisen darauf hin, daBi alle organischen Strukturen ausdiese Schichtungen als Wirkungsgefiige, was beispielsweise amplas- zellularen Letzteinheiten (im Sinne autonom móglicher Entitáten)mareichen Gewebe des venósen Sinusknotens bzw. des Atrioventri- gewebsartig aufgebaut sind. Diese Zellen erweisen sich als diejeni-cularknotens im Myocard oder bei gewissen Ausfallen im Bereich gen lebenden Entitaten, in denen sich die Korrespondenz makro-

| des Cerebrospinalsystems recht gut zu erkennen ist. Aufgrund skopischer Strukturen in den Molekularbereich vollzieht. Im allge-
| dieses Sachverhaltes kónnen also organische Strukturen empirisch meinen umschlieBt ein semipermeables Diafragma als doppelt kon-| als hierarchisch geschichtete Wirkungsgefiige definiert werden.Die- turierte Zellmembran das Cytoplasma, dessen MizellenstrukturO se Definition geht offensichtlich allein auf den empirischen Begriff durch funktionale Wirkungssysteme der verschiedenen Enzyme auf
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| tionsmediumi), von derikturen heen fin Wasser als Reak-
|

Die Struktur des quantenmechanischen Wechselwirkungsfeldes
| Zellstoffwechsels im Sinne der ue 7 1Aobanvorginge des eines funktionell oder als chemische Baugruppe erscheinenden Pro-
| gesteuert werden. Neben diesem S stem

À ek tion derZelle teins wird allgemein von den Sequenzen der 8, in der Primár-
. strukturen primárer bis ousrrs

y von mole ularen Protein- struktur (also vom polymeren Kondensat der Elemente aus b zur
| bonukleinsiurestruktur ; ndsol he erscheinen noch Desoxyri- Polypeptidkette bestimmt).

che die Syntheseanweisu. Y che derRibonukleinsaure, wel- In Analogie hierzu bestimmen Sequenzen eines polymeren Kon-

| Syntheseketten enthalren aller Anfangsglieder enzymatischer densates von Nukleotiden die Struktur des Genoms. Empirisch
| |

28

ten, und diese Anfangssynthesen durchfiih- den vi Nukleotide aufgefunden, deren einheitli-ren. Die Gesamtheit dieser S ntheseanweisun hei i

whe BasisRibcce innWerden die.AICA ña Nyin der Desoxyribonukleinsiure (DNS) als G
gen erscneint dabei che Basis Ribose ist. Werden die fiinf C-Atome mitC (I) bisC (V)

ches sich entweder bei den Prokarion ) e diff o lokalisiert, wel- numeriert und kennzeichnet C (I) die Aldehydgruppe, dann liegt
teilt, oder aber bei den Eukarionten «i ! q im Cytoplasma ver- die betreffende Ribose in einer den Furanring ahnlichen Form vor;

Zellnukleid bildet.
einen diskreten Zellkern als denn O de Aldehyd bildet in der Form ECMOMOCIVADie G

,

eine O-Bricke von C(I) nach C(IV). Neben C(V) in der Form
— Zwanzig verschicdeneA afirecendes ene geht empirisch auf (H,C(V)OH) sind auch C(II) und C(III) Kolehydratgruppen HCOH,

einer Kondensation Ketten von Pol
u id te zunáchst im Sinne wobei jedoch C(V) das Kettenende bildet. Empirisch ist OH an

der Proteine bilden, wobei dic Annee. en als Primárstrukturen C(I) durch eine Base B substituiert, wodurch ein Nukleosid ent-

tid diese Primarstruktur des Proteinskennae e im Polypep- steht, welches durch B charakterisiert wird. Aus der groBen Zahl
=

mechanischen Eigenschaften diese. 6
ennzeic pen Die quanten- móglicher Basen kónnen empirisch in den Genomen irdischer Or-

lich die Sekundar- undTertidromukr re Pestimmen schlief- ganismen jedoch nur vier festgestellt werden, nimlich die beiden
nicht denaturierten) Proteins aber such i. un tionsfahigen (also Purine Adenin und Guanin, sowie die beiden Pyrimidine ThyminWechselwirkungs komplexes Ne. Dos Mie Quartiárstruktur eines und Cytosin, so dai in der lebenden Natur empirisch nur vier Nu-
Die zwanzig empirisch aufeefundenonA o

kleoside auffindbar sind. Wird schlieBlich im Nukleosid OH von

folgen den kurz zusammengestell wobei A seien im H,C(V)OH mit H,PO, verestert zuH,C(V)PO,H,, dann entsteht
betreffende Aminosiure stehensoll Die ik) as Symbol fúr die das betreffende Nukleotid mit zwei Phosphorsáurevalenzen. Es
elemente der Proteine sind:

| inosáuren 6, als Bau- handlet sich dabei um die Nukleotide der Ribonukleinsáure (RNS),Glyzin (8,,
), Alanin :

:

bei denen im allgemeinen die Base Thymin durch Uracil substitu-Serin a Cystein (3 vanGas ley fia) Isoleucin 615), iert ist. Die Substitution ist empirisch jedoch nicht bei den mono-
(8,5), Asparaginsiure (o ), As Mag /, Met tonn 824): Lysin meren Nukleotiden der DNS nachweisbar. Bei dieser Desoxy-Form
Gluramin (6,,), Argn a À Pagarin 632), Glutaminsãure (633), ist die Kohlehydratgruppe HC(II)OH zu C(II)H, reduziert. Mithin

—

Histamin 34
T

singin (6;;), Phenylalanin (644), Tyrosin (812), sind die DNS-Monomeren vóllig asymmetrisch strukturiert. Sym-
oan az ), Tryptophan (814) und Prolin (6,5). Zur besseren bolisieren B,, mit k<5 die Nukleotide, welche durch die Basen

rich kónnen diese Bauelemente chemischer Art aller Proteine Adenin (,, ), Guanin (8,,), Cytosin (6,3), Thymin (6,,) und Uracil
. organischer Strukturen im Rechtecksschema % = (6x)45 zusam- (6,5) gekennzeichnet sind, dann kann b durch die Zeile Boy zum

mengefaft werden, welches als ,,Matrix der Aminosiuren” eine quadratischen Schema B= (8, ), vom Typ 5 erweitert werden. So-
ematische Metapher ist. wohl in der Riboseform (8, substituierbar durch 8,,) als auch in

der Desoxy-Form kann es nun zu einer der Polypeptidkette áhn-
lichen Kondensation einer polymeren Kette auch Sequenzen der
Bor kommen, wenn eine der Phosphorsáurevalenzen einer mono-
meren Nukleotidform mit OH von HC(III)OH einer anderen Mo-



Aa.O| | °
Empirie der Organismen

Das gegenwartige Erscheinungsbild 9|

.

| | nomeren im Sinne einer Phosphodiesterbriicke verestert. Sind a samtstruktur der Doppelhelix hereditár an die synthetisierte Dop-
|

' und 8 zwei verschiedene Nukleotide, dann kann diese (nur noch pelhelix weitergegeben, so dañ bei der Zellteilung das parentalei uber eine Phosphorsiurevalenz verfiigende) Phosphodiesterbriicke Genom in der Tochterzelle wieder erscheint, und somit die paren-
| durch cine StrukturH, CG (V)(OPOOH)OC,(III)H beschrieben wer- talen Eigenschaften im Erbgang hereditir weitergegeben werden.den. Bei der Veresterung, also bei der Bildung des Kondensates Im allgeminen ist die Doppelhelix im Genom vielfach gefaltet, undwird demnach MLO frei,

zwar unabhangig davon, ob es sich um die haploiden oder dipolli-Ein derartiges polymeres Kondensat aus 8; -Sequenzen nimmt den Nukleide der Eukarionten oder um Prokarionten handelt. ;; durch H-Bricken die Sekundarstruktur einer DNS. oder RNS- Grundsátzlich kann es bei der Reduplikation einer Doppelhelix| Helix an. Ganz allgemein stellt sich empirisch heraus, da® das Ver- durch Fremdeinfliisse zu Mutationen ihrer Struktur kommen. Ent-haltnis der Basen so beschaffen ist, da die Anteile B., und 8 weder handelt es sich dabei um Transistionen und Transversionenebenso identisch sind, wie die Anteile 8, und £.,. Die Konse- komplementárer Nukleoidpaare oder aber um Deletionen undquenz hieraus kann nur die sein, daB die durch Adenin und Thy- Additionen (Einbau von Fremdmolekeln). Wahrend Transistionenmin (im Fall derRiboseform Uracil), aber auch die durch Guanin und Transversionen reversible Mutationen darstellen, bleiben Dele-und Cytosin bestimmten Nukleotide quantenmechanisch zueinan- tionen und Additionen irreversibel.der komplementár sind. Dies bedeutet, da® sich zu einer DNS- Die Synthesefunktion bezieht sich nicht nur auf die semikonser-Helix eine komplementáre Helix bildet, derart, da3 die komple- vative Reduplikation der Doppelhelix, vielmehr kénnen auchallementaren Basen mit denen der Helix quantenmechanische Briicken Elemente von B katalytisch synthetisiert werden, und dariiber hin-cine Doppelhelix entstehen lassen, Diese Doppelhelix ist dabei im- aus auch RNS-Helices sowie auch die kompliziertesten Protein-caen O strukturiert, da der C(V)-Anfang mit dem komplemen- strukturen, die aus den Elementen des Abschnittes b der Amino-táren C(IHI)-Ende einer Phosphodiesterbriicke zusammenfallt und sáuren darstellbar sind. Die Sequenzen von Paaren komplementá-umgekehrt. Die Stabilitit einer Doppelhelix ergibt sich einerseits rer Nukleotide sind demnach katalytische Gruppen, die als Worteaus den H- und Phosphodiesterbriicken der beiden Einzelkompo- eines Synthesekodes aufgefa3t werden kónnen. Sind n>1 Chiffrennenten, und andererseits aus der quantenmechanischen Komple- als Codezeichen verfiigbar, und bilden jeweils n Zeichen als Multi-mentaritat der Basen beider Helixkomponenten, wobei die quan- plettcode ein Codewort, dann existieren in diesemMultiplettcodetenmechanischen Resonanzvorgánge eine optimale stabilisierende w, =n" Codewérter, deren Wortlange durch n gegeben ist. Im FallWirkung in bezug auf die komplementáren Paare 8. Bi, und£.,, des DNS-Code der Syntheseanweisungen stehen als Chiffren diess haben. ”
Paare komplementárer Nukleotide, also (8,,, 6,4) und (8595853) mitEmpirisch erweisen sich die Genome aller Eukarionten, aber den Transpositionen (B48,) und (6,,,B8.5), also 7 =4 Zeichen zurauch diejengen dermeisten Prokarionten als DNS-Doppelhelices. Verfiigung. Es gilt also w =4", doch mu8, den Elementen von BLediglich im Fall primitivster organischer Strukturen kann auch entsprechend, w > 25 sein, so daB auf keinen Fall ein Doublett-eine RNS-Helix das Genom bilden.
code vorliegen kann. Die einzige Móglichkeit ist mit n=3 ein Tri-Die Doppelhelix erweist sich als ein autogener Katalyt, der sich plettcode mit minimalen n, was auch empirisch bestátigt werdendurch das Wirken einer Polymerase semikonservativ redupliziert. kann. Mithin stehen w, = 64 Codewérter zur Verfiigung, von denenDie beiden anderen logisch méglichen Formen der konservativen jedes aus n=3 Zeichen besteht und als ein Codon (also Wortein-und der dispersiven Reduplikation kénnen empirisch ausgeschlos- heit des Triplettcode) bezeichnet wird.der werden. Die Synthese einer Doppelhelix erfolgt dabei entwe- Die Codonen, welche fiir die Syntheseanweisung einer Protein-der ans vorgegebenen Nukleotiden oder aber aus solchen, die zuvor struktur zustándig sind, werden als ein Gen bezeichnet und die Ge-avr donzelnen Sequenzen der Doppelhelix katalytisch synthetisiert samteinheit aller Gene ist als die DNS-Doppelhelix zum Genom in-wurden. Bei der semikonservativen Reduplikation wird die Ge- tegriert, welches vielfach gefaltet als Chromosom eines eukarion-

—É;[;——e aLEE
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| tischen j
i

;

.|
-

also mit Nu leids histologisch erscheint. Das gesamte Genom ist vor synthetisierten DNS-Polymerase (Proteinbasis), deren MolekiilE m genetischen Informationsmuster identisch und k die D lhelix abfih d av b N| als Informationsmatrix einer Genkarr fect
ch und kann ie Doppelhelix abfáhrt und aus vorgegebenen monomeren Nu-

5 alle somatischen Eigenschaften 4 : auigetaBt werden, welche kleotiden durch SchlieBen der Phosphodiesterbriicken eine identi-
| in Form katalytischer § thes er etreffenden Organismenart sche DNS-Helix generiert. Ist die Doppelhelix vielfach gefaltet im
| eines Organismus ise ke die peonweisungen enthále. In jeder Zelle Chromosom lokalisiert, dann befindet sie sich zundchst in einem

| | samtorganismus im Gemom dee » plerte Information ber den Ge- reaktionsunfahigen Zustand. Wie oben erwahnt, ist H,O das Re-

| | gig von ihrer spezifischen Funkt;
eHe enthalten und zwar unabhán- aktionsmedium im Cytoplasma, in welchem auch Mineralsalze ge-

|| | Empirische Untersuchungen ton. lost sind, so dah dieses Zytoplasma elektrolytische Eigenschaften
Vergleich mit prototro hee WAL autotropen Bakteriophagen im hat. Die elektrolytisch in derwassrigen Lésung des Cytoplasma
renter Art) zeigen, dat Pre c f ammen (virulenter und tempe- dissoziierten Alkali- und Erdalkalichloride Na Cl, CI sowie Mg
gelesen werden A "a

o esc rift von einem Startpunkt aus Cl, undCa Cl, bilden zwar eine statistische Ionenverteilung, doch
empirische Bestár a Nos > Leseraster einzustellen ist. Die hangt diese Statistik von den thermischen Eigenschaften und den
des Leserasters ae 8a3cri t sich durch eine Verschiebung úbrigen elektrolytischen Eigenschaften des Cytoplasma ab. Wird
mer dahnvollstinds e , fine katalytische Information im- nun eine spezifischeGeninformation von der Zellfunktion benó-

verschoben wird so den me dasRaster um drei Nukleotidpaare tigt, dann kann zundchst die reaktionsunfáhige, also verschlossene
aber der Tripletrcode e ein odon stets drei Zeichen umfaBt, was Doppelhelix nicht direkt abgefragt werden. Jeder Gensequenz
die DNS-Información are, terisiert Zugleich wird deutlich, da scheint nun eine typische Ionenkonzentration der erwahnten Me-

gelesen werden muh dr Jewel ‘gen Startpunkt eines Gen linear tallchloride zu entsprechen, derart, daB bei Erreichen der typi-
ander. Insbesondore e > de ene nen Codonen folgen nachein- schen Konzentration der korrespondierende Abschnitt auf der
Synthese der Primmiircer” lowe ansdu tionsuntersuchungen, daB die Doppelhelix durch einen Quellprozefs reaktionsfahig und damit

Codonfolge (bezopen auf de eines Proteins colinear zur linearen chemisch fiir die spezielle Information geóffnet wird. Nunmehr
sichtlich dieser DNS-CodeschNA corepunke desGen)erfolgt. Hin- wird diese spezifische Information realisiert, so das die entspre-
tit, dh. nur eine Komponen crscheintstets eineHelixselektivi- chende Zellfunktion erfolgen kann. Beim ersten Schritt dieser
DNS zur Ablesung des hn er oppelhelix dient als Matrix- Realisation erscheint eine zuvor synthetisierte RNS-Polymerase in
nente der semikonservatives Redan rend die andere Kompo- Form einer minimalen Quartárstruktur auf Proteinbasis, zu wel-
tivitit, also die Auswahl de ME ation dient. DieseHelixselek- cher ein sogenannter o- und s-Faktor tritt. Dieser o-Faktor wáhlt
Gen andern, m1x-DNS, kann sich von Gen zu auf der Helix der Matrix-DNS als Initiationspunkt das Anfangszei-
Zwar wird bei chen des ersten Codons, wahrend der c-Faktor als Terminations-

sowohl bei de2 co semikonservativen Reduplikation, punkt das Schlu®zeichen des letzten Codons der Information an-

mus, als auch bei der Fortpflanzune des On, ogenese fase Organis- wahlt. Nunmehr wird zwischen diesem Initiations- und Termina-
lung der befruchtetenKeimzelle esamteConk urch dieTei- tionspunkt durch die RNS-Polymerase aus vorgegebenen RNS-

|
weitergegeben, doch werden andererseite S vaifieche 1; hereditar Monomeren f;, eine RNS-Helix synthetisiert, die als Boten- oder
nen partiell abgefragt, wenn spezielle S th an Informatio- Messenger-RNS (kurz mRNS) die Information nunmehr im RNS-
Zellfunktion im Gewebsverbund oef

ynthesevorgange fiir die Code enthalt. Nach dieser Transkription des DNS- in den RNS-
Funkti

Found getordert werden. Je nach der Code verla8t der o- und ¢-Faktor die RNS-Polymerase, um eintion des betreffenden zelluliren Gewebsverbundes i

8

° yerno °des Organismus werden an die Einzelzellon É run es im Soma andere Synthese zu determinieren, wahrend sich der fiir die Zeit-

Syntheseanforderungen gestellt. Bei der Red HL tionsspezifische dauer der Transkription freigegebene DNS-Abschnitt wieder ver-
ten Genoms erfolgt die DNS-Synthese d

EL p Tkation des Besam- schlieñt. Auf diese Weise werden bei gróBtmóglicher chemischerynthese durch das Wirken einer zu- Schonung des Genom (in Analogie zum Kombinationsschlo8) ge-

—]
7
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.
:CodeoFor Lo mationen abgefragt, die anschlieSend im RNS- Im Gegensatz hierzu sind die Deletions- und Additionsmutanteni dieser Seguenzen hánot all

-Sequenz eingelesen werden. Die Lange irrevers, weil sie beide Helices betreffen. So kénnen durch physiko-À formation aus der e. DNS ob der Wortzahl der Ubersetzten In- chemische Einfliisse Deletionen entstehen, doch kénnen auch
| der cigentliche Katal a À a .Fine solche mRNS ist offenbar Fremdmolekiile eingelagert werden. Bei derartigen Mutanten wird| durchfúbrt. Im all eme: ©

h 4 e orderte spezifische Synthese eine ganze Geninformation sinnlos, d.h., es werden bei der Trans-| dukt um eine enzymatische Protemner Lo bei cem Synthesepro- kription vom DNS- iiber den mRNS- in den Proteinkode die Fehl-| die mRNS durch Riicknahme der Phossh Ea lerenErstellung informationen so weitergegeben, da falsche Proteinstrukturen| die monomeren Komponenten zerfille ” a riicken wieder In synthetisiert werden. Wegen der Irreversibilitit der Deletions- und
tisierte enzymatische Proteinstruktur das Anis, oa aie synthe- Additionsmutationen wird dariberhinaus diese falsche Informa-thesekette von Vermenten zu sein, an deren Endo do fie di Syn- tion bei der Genomreduplikation auch analle Folgezellen weiter-|

zialfunktion der Zelle geforderte Materia) a e das fir die Spe- gegeben. Dies hat wáhrend der Ontogenese eines Organismus die
steht. sein Organisator zeitliche Qualititsminderung spezifischen Gewebes zur F olge, was

Hier konnte nur ein sehr kurz gefaBter und vielleicht auch teilweise den AlterungsprozeB kennzeichnet. Erscheint die irrever-gelhafter Uberblick úber diese empirischen Bola an man- sible Mutation dagegen in den parentalen Keimzellen, dann kommt
den. Es sei an dieser Stelle auf einschligive Leh hexpewer- es zum genetischen Defekt, der als Mikromutation hereditar weiter
sen.! Wesentlich fir die vorliegende Geda,kenfih ucner hee an, gegeben wird und in den Generationen des weiteren Phylogenese-
Tatsache zu sein, dag grundsitzlich chemische e oder Y die verlaufes so lange erscheint, bis er durch eine weitere Mutationpelhelix móglich sind, die Teile der codierten I o exte der Dop- kompensiert oder geindert wird. Solche durch mutagene Einfliisse
dern kónnen. So gibt es die bereits erwihnten Trama veran- entstandenen irreversiblen Mikromutationen sindstatistischerArtTransversionsmutanten. Hier wird offenbar dasVerhálenis de at und Konnen den Genotypus un wel chem sich ie Genkarte derDonatoren und H-Akzeptoren in den kom lementãro oN, Ke.H- Informationsmatrix des Genom manifestiert) positiv oder negativden eines Codezeichens gestórt. Auf diese Wee ;

en Nukleoti- in bezug auf die den Phanotypus pragende Peristase des Biotopfehlerhaften Proteinsynthese, weil auferund " Tobi - zu einer dandern. Auf diese Weise kann es zu einer selektiven Wirkung die-
eine falsche Aminosdure in die s nthevisiect > | enlinformation ser Peristase auf die betreffende Organismenart kommen. Im Fall
langt, so da die entstehende Proveinetraktur ih epridketre Be einer extrem positiven Anderung des Genotypus wire eventuell
fáhig sein kann. Derartige Mutanten cied fu mc t vol unktions- ein Zusammenhang mit der Entstehung einer neuen Art denkbar.
es scheint immerhin die Móglichkeir pe hens revertierbar, denn Betrachtet man andererseits die Ergebnisse biochemischer und
Defekt, der im Fall derTransistiong end Transvers a von dem molekularbiologischer Empirie, dann wird zundchst sofort deut-
nur auf einerHelixkomponente liegt, cine Si Molero onsmutanten lich, dai keine eindeutig definierbare Molekularstruktur auffind-
und eine synthetisierte Nuklease die Phos haldi wir un puseent bar ist, die, als reine Substanz dargestellt, die Eigenschaften des
defekten Helixabschnittes lést. Dieser elint ,

le Hells En des Lebens im Sinne eines ,,Protoplasma” aufweist. Stattdessen er-
kann dann durch eine DNS Polymerace x

inierte ©babschnitt scheint eine grofe Zahl biophorischer Struktureinheiten (nebendie zu dem nicht aufgelósten Helixabschnitr ko, i. mn dem den kollektiven zelluliren Bau- und Geristsubstanzen) in Form
Nukleotide eingefiigt und die Phoeoh di e

omplementáren
von Proteinstrukturen verschiedenen Komplexititsgrades und derwerden. osphodiesterbriicken geschlossen DNS-Doppelhelix. Jede einzelne dieser biophorischen Molekular-
strukturen weist fiir sich allein, als reines Substrat dargestellt, wie-

|

derum die Eigenschaften des Lebens nicht auf, jedoch sind die ein-
1 R. KNIPPERS: M

zelnen alsBiophore zu bezeichnenden Molekularstrukturen quan-.

: Molekulare Genetik. - Stuttgart: Georg Thieme Verlag 1974 tenmechanisch funktionsfahige Systeme, die in einer iibergeordne-
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| sation derart in Wechselbeziehung tret

|

Y bensprozeB nunmehr als Konsequenz dieses or anal dab der Le- Archaikum und (2) —> (3) spátestens im Algonkium vollzogen
| aus Biophoren erscheint und sich penimertonGefiiges haben; denn im Kambrium treten bereits die Trilobiten wie
Â FlicBelcichaewieh -.

ch materiell als dynamisch stabiles 1 berkambri : irrelkambri d| S te gewicht eines Stoffwechsels zeitlich erhilt. Die zum
Oleanus (Oberkambrium), Paradoxides (Mittelkambrium) oder

| Sto wechsel kommende Náhrsubstanz, aber auch dieAbbaupro- Protolenus (Unterkambrium) mit Sternuella und Holmia als
| 4 te sind stets wasserlóslich und diffundieren antiparallel durch beherrschende Leitfossilien auf, die aber schon verhaltnismafig
|

e ;

: :| bles Dre te Aonturierung der Zellmembran, die als semipermea- komplexe Vielzeller sind.
| sicht ausnan curch diese Doppelkonturierung in zweifacher Hin- Zwar ist das Bild der zeitlichen Evolutionsstruktur und der Evo-

| der cindfElie ye aautotrophen Lebens handelt es sich bei lutionsdtiologie iiberaus fragmentarisch, weil nur wenige Prozent

mineralischer ac “yo bstanz um diewassrigen Lésungen der Organismen petrefaktieren, bei vielen Arten die Petrefaktions-

unterworfen werden chce Enem endothermen Stoffwechsel bedingungen nicht erfillt sind, und Petrefakten bei Gesteinsum-
bereits aufbereitete organischepo 4ophen exothermen Fall kristallisationen (z.B. Kontaktmetamorphosen der Gesteine usw.)
liegt. anz In Wassriger Lósung vor- zerstórt werden, was sich insbesondere bei den áltesten Schichten

des Proterozoikums bemerkbar macht; doch kónnen trotzdem

einige empirische GesetzmáñBigkeiten der zeitlichen Evolutions-
struktur abgelesen werden. So scheint der Charakter der Evolution

2. Die zeitliche Evolution des Erscheinungsbild typostrophenhafter Natur zu sein, d.h., aus einer Art entwickeln
5 o sich mehrere neue Arten mit hoher Evolutionsgeschwindigkeit

Paláontologische Unt .
.

nicht konkret, sondern nur als allgemeiner Trend nachweisbar) in

i derpetrefaltierten Kórper von aer organische Ne. une ;

inem typogenetischen *Divergenzintervall, innerhalb dessen hie
_

das organische Leben im Verlauf erdeeschichtli ; ene, sab Evolutionsgeschwindigkeit einer neu entstandenen Art verháltnis-
- Evolution zu einer groBenArtenmano, f Ia Los a Epochen eine máBig steil abfállt, um in einen konstanten Trend der meist sehr
—

immer komplexeren organischen St e Bel Perseus und zu langfristigen Typostase zu miinden. Diese Typostasen kénnen par-
. hat. Dies wird insb d

"truxturen andererseits erfahren allel laufen, aber auch neue Divergenzintervalle hervorbringens . es , '

Leitfossilien nachgewiesen “foramAlte doe Smmenstellung i Beim Aussterben einer Art kommt a wiederum zu einem wahr-
> rec io-

o arr : : yeeaktive Methoden bestimmt werden konnte. So erscheine, e radio scheinlich nichtlinearen Ansteigen der Evolutionsgeschwindigkeit
ten Archaikum der proterozoischen Epoche nur undeutli+ Pe (jetzt mit umgekehrter Trendneigung) in einem ebenfalls verhaltnis-
bensspuren, die aber bereits im darauf folgenden Altal snk & máBig kurzfristigen Zeitintervall der Typolyse. Als Evolutionsge-
vereinzelt in konkreter Form auftreten. In dem kambrischen Ab. schwindigkeit sei die Geschwindigkeit definiert, mit der sich eine
schnitt des Paliozoi .

-

Art zeitlich verandert.
vor, derenManniefaem. liegen bereits reichhaltige Leitfossilien | im fol endenwerden der Trendverlauf der Evoluti hwivonformationen thee E >. und TTomprexitãt von Silur- und De- digkeit aus Typogenese Typostase ‘und Ty ‘lysewihrend der

;

arbon und Perm in die Formati . ypoyse wamrene ost

Mesozoikums und des Tertiár bis zum gegenwartigenErecheinunge Phylogenese einer Art als Typokline dieser Art bezeichnet. Im all-

we machobare Starkanwachsen. Beriicksichtigt man, Typostas scheint die norpergt ee “erpm wáhrendder
rihformen des Lebens (2.B. Hydren) kaum pe

e zu wachsen, um an deren Ende das Maximum zu errei-
ISE: e

D. tre-
ofaktionsfáhig sein diirften, dann kénnte der Ubergang o = A) a chen. Auch liegt die maximale Evolutionsgeschwindigkeit stets in

2) des Bildes der hierarchischen Schichtungen sich bereits im
der Typogenese, wo auch die Ubergangsformen auftreten, wie z.B.
die Ichthyostega im Devon (Fisch > Amphibium), die Seimuria im
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:
;

.| (Re or MaMDI Rene oder der Oligokyphus des Trias eine Zweig auf cine optimale Anpassung und maximale Biocoenose
| Vo a) usw ma ler) o ElArchiopteryx des Jura (Reptil+ eines Biotop gerichtet ist, wihrend der andere Zweig auf eine

au Édie Kurzfristi baitdee ehlen die Ubergangsformen, was aber
.

gróBtmógliche Unabhangigkeit von spezifischen Eigenschaften des
| & Celt der ypogenesen und die damit verbunde- Biotop, also auf gróBtmógliche Universalitát weist.| nen geringen Petrefaktionswahrscheinlichkeiten zuriickgehen kann.| Bei Organismen hóherer Komplexitát wird háufig wáhrend deron onalpbase ihrer Ontogenese ein Durchlaufen friherer Evolu-

tionszustá P ;

.

|
enese d he Er hylogenese und der Typoklinen vor der Typo- 3. Allgemeine Eigenschaften und Prinzipien8 Er betrettenden Art beobachtet. Auch geht einem Evolu-tionsschritt ean stets der áquivalente Schritt der Flora vor- Aus der vorangegangenen Empirie kónnen einige allgemeinean, was i i

;

:tium) ber h asilophyten des Silur (Ordogot und Ordovi- cigenschaften, aber auch einige Prinzipien abgelesen werden, die
t

a ne Dá rend Karbon und Perm und der im Mesozoi- hier zusammengefaBt werden sollen.u PÉ

|lich wind, Ds.Ben hos Evolution der GroBrep tilien besonders deut- a) Lebende organische Strukturen sind hierarchisch geschichtete
neh y - Dies scheint au die Tatsache zurtickzugehen, daB auto- Wirkungsgefiige, deren Materie bis in den molekularen Bereich°P So geradive Sarukturen die notwendige Lebensbasis der hete- durchstrukturiert erscheint.rotrophen animalen Organismen sind. UD ;

; b) Diese organischen Strukturen sind als Organismen fortpflan-
aus sith nºhologische Untersuchung petrefaktierter Organismen zungsfahig, wobei spezifische genotypische Artmerkmale che-

Veroleicho Àde Menerdgeschichtlichen Epochen und ein misch in der molekularen Doppelhelix der Desoxyribonukleinsáure
d E ich mit Ger Morphologie gegenwartiger Lebensformen zeigt kodiert sind und durch die identische Reduplikationsfahigkeit die-aoe « den real auf, daf die Strukturen dieserOrganis- ser Doppelhelix hereditár an die Folgegeneration weitergegebenphologisch auf nur wenige Bauprinzipien zuriickgehen rddie sich j Ss

:

! enen, werden.ie leche grationen wahrend der gesamten Evolution standig c) Es besteht die allgemeine Tendenz zur sozialen Korrelation.
schen 7

en. Ein ella Sachverhalt, der sich aus der fragmentari- d) Die im Genom kodierten genotypischen Informationsmuster
oer usammenstellung undAltersbestimmung von Petrefakten kónnen wáhrend der Zeit einer Phylogenese Mikromutationen (be-hã 6

ossilresten zu ergeben scheint, besteht darin, da8 offenbar zogen auf jeweils ein Codon) erfahren, so dai sich Artmerkmale
ne ig die in einem Divergenzintervall entstehenden neuen Arten im Sinne einer Evolution verándern. Der Verlauf des Trends dieserinsichtlich ihrer Bauprinzipienmorphologisch bereits vonPhylo- Evolutionsgeschwindigkeit ist wahrend eines Anfangs- und einessenesen vorgepragt wurden, die zeitlich vor diesem Divergenzinter- Endintervalles der betreffenden Phylogenese wahrscheinlich nichtvall lagen. linear abfallend (Typogenese und Typolyse), jedoch ist dieser
.

SchlieBlich kann noch beobachtet werden, daB in allen Evolu- Verlauf wáhrend der dazwischen liegenden Typostasekonstanttionsepochen die mittlere Nachkommenzahl einer Fortpflanzungs- (horizontal) Aufder Trendkurve (Typokline) gibt esKeine 5ingu-cinheit mit evolutorisch wachsender Komplexitát und Differenzie- jeritáten im Definitionsintervall im Sinne von Unendlichkeitsstel-
rung der Organismen abnimmt und dabej die betreff em

klinen in Richtun hsend . ore enden Typo- e) Alle Organismen sind durch eine starke Tendenz zur Selbsterhal-
:

g wachsender Evolutionsgeschwindigkeit — also
. . .in Ordinatenrichtung — eine Parallelverschiebung erfahren. Auch tung und Selbstentfaltung ihrer selbst und ihrer Art gekennzeich-

ist der allgemeine Evolutionstrend zweideutig, derart, dafi der
net:

|
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i-
| | f) Diese Erhaltungstendenz bedingt hinsichtlich der organischen Qualitaten lebender organischer Strukturen au jeden EviolaY Struktur ein konstruktives Element, welches jedoch hinsichtlich tativerfaBibare Komplemente;

Soma cines Organismus. Es
| der Umgebung hiufig in destruktiver Form erscheint. manifestiert sich stets im materiellen So

antitative Description
| g) Das individuelle Verhalten organischer Strukturen erscheint

.
scheint uns daher verniinftig zu bere eme dos vu versuchen. in der

| weitgehend akausal: doch werden die Modalititen der Verhaltens- dieser somatischen Seite des Le moprotese 1 entar n Le.
| muster weitgehend von internen Zustinden mitbestimmt. Hoffnung, eine Interpretationsmédglichkeit des ele| h) Der Freiheitsgrad akausalen Verhaltens wichst offenbar mit der bensprozesses aufzufinden.

telluno empi-

|
Komplexitãt und der internen sozialen Korrelation der organi- Zur quantitativen Analyse sind aus der Zusammens ellung empschen Struktur.

rischer Sátze a) bis 0) nur wenigeals empirische Basis quantitativer| i) Die zeitliche Evolution der Organismen erfolgt typostrophen- Description geeignet. Es handelt sich dabei lediglich um diehaft.
sagen:

o ich
j) Wahrend der Typostase einer Phylogenese wachst im allgemei- I) Organische Strukturen sind bis in den movekularen Bereichnen die K6rpergréRe der betreffenden Organismenart. -durchgehend strukturierte und fortpflanzungs e d. wihrend der
k) Einem Typostrophenschritt der Fauna geht stets ein áquivalen- geschichteteWirkungsgefiige, deren genetischer Lodeter Typostrophenschritt der Flora zeitlich voran. Phylogenese Mikromutationen erfahrt.

Luc chwindiokeit
1) Die Strukturen der Organismen gehen morphologisch auf nur II) Der zeitliche Evolutionstrend als Evo ro oline he Na
wenige Bauprinzipien zuriick. Wahrend des Embryonalstadiums der iiber der Zeit der Phylogenese aufgetragen POdieser Verlauf
Ontogenese werden bei manchen Organismen die morphologischen nichtlineares Anfangs- und Endintervall.Auc ist iseFormen friherer Evolutionszustinde nochmals durchlaufen. frei von Singularititen im Sinne von Unendlichkeitsste em

Kor
m) Entsteht eine neue Art, dann werden ihre Bauprinzipien haufig III) Organische Strukturen stehen zueinander stets in sozialevon fritheren Arten bereits vorweggenommen, so daB in diesen Fal- relationen.

daB die empirische Tat-
len bei einer synoptischen Gesamtbetrachtung der zeitlichen Evo- WegenIbis II kann man allgemein sagen, 1, Emb der Ma-
lution ein Konvergieren der Arten angedeutet wird. sache der Existenz organischen Lebens auf eine a e Selbetoe ani-
n) Mit wachsender Komplexitát nimmt die mittlere Nachkommen- terie im organischen Bereich immanente Tendenz zur Sel - Ezahl einer parentalen Einheit ab, doch kommt es zu einer Akzelera- sation zuriickzufihren ist, hinter welcher sichdas roa *

a

tion derEvolutionsgeschwindigkeit.
mentaren Lebensprozesses verbirgt. Da diese mo henVer.0) Der allgemeine Evolutionstrend ist stets einerseits auf optimale zur Selbstorganisation sich wegen i quantitativ im iv eProblem.Anpassung an einen vorgegebenen Biotop, sowie dessen maximale lauf der Evolutionsgeschwindigkeit manifestiert, wir 1e

tersu-
Biocoenose, aber andererseits auf gróBtmógliche Universalitát (al- |

stellung einer quantitativen Analyse eindeutig. Esist za unt eso Unabhingigkeit vom spezifischen Biotop) gerichtet. chen, von welchem Argument dieseEvolutionsgeschwineigeit ioInnerhalb der anthropomorphen vergleichendenAlternativlogik stimmt wird; denn in diesem Argument mu8 sich das Prinzipist die mathematische Methodik des Aspektes der Quantitáten be- elementaren Lebensprozesses manifestieren.sonders gut zur Description von Sachverhalten der materiellenWelt geeignet, weil hier exakte Kriterien und exakte Aussagenmósglich sind. Die Natur des Lebensprozesses wird jedoch in weiten
Bereichen von Qualitáten bestimmt, so daB eine durchgehende Ma-thematisierung kaum móglich sein diirfte. Allerdings haben diese

Le

di
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| pulation im variablen Biotop _ Vitalisentropie 21
|| tion N q = Ny - Ny bedingt. Hier mu3 N> O (ganzzahlig), also
| Ny cM pefordertwerden,wenn die Generationenkette wei-

| tergetuhrt werden soll, Offensichtlich ist Ny/M = R ein generativer
|

I. OL ELABIOTULATION IM Reproduktionsfaktor der die Populationbildenden Organismenart,
| wahrend N q/M = V ein Maf ihrer Vitalitat und NW/M=T ein

| Ma&B der Mortalitát darstellt. Es gilt mithin der einfache Zusam-

| In den beiden folgenden Abschnitten IL, 1. und IL, 2. soll ver- menhang
| suchewerden, die wenigen quantitativ formulierbaren empirischen V=R-T 5

r

analysieren.Derversuchte Formalizano,1 Tischen Methoden zu der die als organische Struktur aufgefaBte Population als ein durch
ganz schliissig, zumal unbekannt ist, in wieweit Oualitaren niche die generative Reproduktion und Mortalitat bestimmtes Doppel-
sammenhang mit diesen sich quantitativ duBernden smi mm

h system erscheinen láBt. Die Mortalitát kennzeichnet offenbar als
Eigenschaften stehen und diese eventuell sogar beherrschen.Ab cine selektive GroBe die Qualitét der organischen Struktur, wah-
IL, 3. ist der Textwieder verbindlich, zumal sich das Bild des ente- rend die generative Reproduktion ein quantitatives MaB3 der Indi-
lechial geschichteten Wirkungsgefiiges auch unter Anwendun viduenzahl einer Generation und somit der móglichen Besiede-

denMOSanderen, aber den Belangen der Qualititenentsprecher- lungsdichte des Biotops ist.NES odik von selbst ergibt. Es sei hier auf die Schrif?hinge- Es sei 1 S$ m< © die ganzzahlige Indizierung der Generatio-
|

nen, die simtlich im zeitlichen Definitionsintervall 0< t< 9 < ©

der Typokline, also der Existenzzeit der betreffenden Phylogenese
liegen. Fiir die Existenzdauer einer Generation gelte t, - t,,.4.=

coe.
. = <

:

- 1>1. Vitalisentropie und generalisierte Evolutionskoordinaten | ce Montar IREeo e cortpflarcungeacineheinlichken
Als indukti co

;
:

:

und T/R = Y als Wahrscheinlichkeit nicht erfolgender Fort-
I bis II aus La. ona Basis werden im folgenden die Satze pflanzung definiert werden, so da Gleichung 1 zu

be Nach I bestehe die parentale Fortpflanzungseinheit einer gege- Tm+=] la

dieAnfangspopularioncinesatTevon denen M2q wird. Die Erhaltung der Population setzt W+,, > 0 fiir alle m vor-

turelle zeitliche Verindersnsc, Pe , em derseinerseits struk- aus,so daf fiir B eine Populationsentropie A S > 1n (47 / E ¡Jen
fangspopulation aus M Or Bene"ren arf. Ist in dieser An-

|

als Entropiedifferenz zwischen m und m - 1 definiert werden

zungsfihige parentale > enthalten de oe eme fortpflan-
|

kann, welche die Populationsânderung und somit dieBesetzungs-
generation Ny > O Organismen een nn ann M in der Folge- anderung des B_ wiedergibt. AS, >0 bedeutetPopulations-
nicht zur Fortpflanzung kommen en von enen jedoch NM wachstum und AS, = 0 den isentropen Gleichgewichtszustand
sterben. Es verbleiben demnach N SO vor or_Ceschlechtsreife | eines Nullwachstums,.wahrend A Sp < 0 eine Restriktion der Po-

fir die Zahl fortofl bah; _
Parentale Einheiten, was pulation bedeutet. Diesem Verhalten entspricht R> 1 bzw. R=1

pranzungstáhiger Organismen in der Folgegenera- | oder R < 1, derart, daB der isentrope Zustand der Population“Innsbruck: Resch Vero, ada inde? Die televariante Area integraler Weltstrukturen, schwach um R=1 oszilliert. Ein Ende der Phylogenese wird
durch R =0 oder V=0 gesetzt, was Y =0 bedeutet.

|

|

*
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| ee denmoPiischenSitzen I und III aus I., 3. kann die aus tionstrend relevant, wahrend die Wahrscheinlichkeit positiver Evo-
| se als Typokline úber dom Seen’ Population, deren Phylogene- lutionsschritte durchaus wahrend einzelner Intervalle (At),, ver-

| untersucht werden soll "eani en petinitionsinervall OS t<o schwinden kann. Es mu8 daher eine Degenerationswahrscheinlich-
| gefigeaufgefado ondo eisc] BeschichtetesWirkungs- keit Ym >0 definierbar sein, die von gewissen noch unbekannten

durchstrukeuriert und durch o " in den Molekularbereich Evolutionskoordinaten E (als Folge des Spektrums der Einfliisse

táten gekennzcichner ist. Die xoe: poeationenseiner Enti- j) úber einem vondiesen Koordinaten aufgespannten Argument-
scheinenden Letzteinheiver ind

Cc
a

Ss
! e prende Entitátener- bereich abhángt, undmitsteigenden degenerativen Einfliissen an-

kularsysteme (baw. Eine ole vee tlic funktionelleMole- steigt, aber als Folge positiver evolutorischer Einflisse (ebenfalls
phore“ bezcichnet werden sollen

e

‘ Bee I, 1. als »Bio- im Spektrum der j enthalten) abfallt. Ferner muBdiese Funktion
ten in ihrer Gesamtheit alle E; ine “ S mo ekulare Letzteinhei- eindeutig und hinsichtlich der E differenzierbar sein.Erfillt Pn
ciner lebenden organischen see aften

:e:materiellen Soma diese Forderung und setzt man fiir die Anfangsgeneration ¿0=
tungsgrad des Wirkungsgefiiges bzw

ur (una ee vom Schich- = A> 0 als eine die Art kennzeichnende BezugsgróBie, dann wáre
ren Natur) bestimmer, ee seiner mi ro- oder makroma- Im (E) = m/A > 0 alsWahrscheinlichkeitsverhaltnis einMab
stehe aus 1< i< y (t)<o derarti NE ão aufgefaite Art be- einer degenerativ verursachtenDestruktion derArt. Offenbar ist
gro werden kann: denn nicht na,a 10p orem wobei» iiberaus m als Generationsziffer ein Zeitma® fiir die Lage im zeitlichenDe-
lix, sondern auch le biologischen eternos er DNSDoppelhe- finitionsintervall der Phylogenese (also der Typokline).Anderer-
Struktur des Cytoplasma Be e Y mein eiten der mizelluliren seits bezieht sich Ym auch-auf die Anpassung an B, doch ist B

ches sich iber alle Oreanismen y emeerval enthalten, wel- als zeitlich variabel zugelassen, so da3 y,, neben E auch von t

auch diese Letzteinheres m oh ere o en Art erstreckt. Da abhángt. Wegen (At), << (diesgilt in jedem Fall) kann 9,, > 9

Fortpflanzung und Red, ree er Stru quen dem Prinzip der. (E,t) eine allgemeine Vitalfunktion ¿y definieren, welche als

samtzahl » der Biophore oneAen sind, muB dieGe- Wahrscheinlichkeitsverháltnis o< e < o mitwachsender Degene-
organische Struktur in einer stindi

el y Ebro Da ferner die ration steigt und sowiederum eineVitalentropie S- 5A = alny
lich variablen B steht. and aca nae e se eziehung zum zeit-

| bezogen auf m=0 als Mas einerallgemeinen Desorganisation der

lationen wirken, sind , cae . 1 tie internensozialen Korre- organischen Struktur definiert. Der die Entropie kennzeichnende
móglich, welche dic ; Vario= WO) ANN Einfliisse Proportionalitatsfaktor sei a = const > 0.Durchdieses Ansteigen
verindert i mit der Hiafiehen e. "derartiger Einflu8 j und Abfallen von y kommt es stets zur Einstellung einesGleich-
daB die auf die Zeiteinheit bere di (t) in or Zeiteinhelt, derart, * gewichtes, welches einen vitalisentropen Zustand kennzeichnet.
ursacht durch den Einflu8 1) der

gene negra e Anderungsrate (ver- Deutlich wird dies amTeilungsverhalten der Protozoen, diesich
p(t)

J organischen Struktur mit q = 1 durch vegetative Teilungen fortpflanzen.Wahrend einer
3 j= 2 1 hij (t) ist. Diese L<co Einfliissej, welche die Gesamt- bestimmten Generationenfolge steigt y bis auf einen kritischen

Wert (hier bezieht sich y auf das einzelne Protozoon und seine

struktur zeitlich variieren, bedingen also eine ontogenetische und Teilungen), derart, da bei weiterer vegetativer Teilung kritischeeine phylogenetische Evolution, welche als Anderung der Art hin-
| Degenerationen eintreten miiBten. Dieser ProzeB wird aber durch

sichtlich der Vitalitit und Qualitat positiv oder aber negativ als De- eine Konjugationsteilung des Protozoons zuriickgenommen und +
generation wirken kann. Da die Einfliisse j stándig wirken, also

| auf den urspriinglichen Wert am Anfang der Kette vegetativer Tei-
stets. L> 0 bleibt, ist ein immer von 0 verschiedenerDegenera- | lungen vermindert. Allgemein wird die Vitalisentropie durch

|

bo
ETRE tenon

cea

tneeaespaerr Cá
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| d
;

. pv| de (S- Sa) =0 ausgedriickt, wenn B zeitlich konstant bleibt. - bedeutet dies Jim, AG; ; = 0 und in sehr guter Náherung 2Mi a| :

;
so:

PEA
: v

a
A| Liege dagegen eine “eitliche Variabilitát von B vor, dann muB sich a Jim, 2 ¡AG =fd Gj = Gj +Bi = Hj. Hier ist Bi eine Integra-| diese Variabilitat in de (S-SA)= (S -SA) + 0 ausdriicken tionskonstante und Hj =H; (t) eine Zeitfunktion, so dai co =H;

o: .
‘ ,

t
, a.

|| wobei die partielle Zeitableitung um so starker von 0 abweicht, je oder w; = fH; (t) dt +C; wird, wenn C; eine zeitliche Integra-
| katastrophenhafter sich B verándert. Da in S - Sa =alny der

tionskonstante (das Integral bleibt unbestimmt) ist. Oj beschreibt
| Faktor a = const > 0 ist, kann die Vital;

also den zeitlichen Verlauf der Gesamtinderung des biophorischen
dy ey

st, kann die Vitalisentrope auch durch Feldes der Art durch den Einflu& j, doch bleibt dieser Zeitverlauf
dt” + 0 beschrieben werden, wobei y =v (E,t) in 0< y <o stets iiber dem zeitlichen Definitionsintervall der Phylogenese. Die
definiert ist. Zur weiteren Analyse von y und der Vitalisentropen w; sind zweifellos nicht simtlich voneinander unabhangig, doch
jo zundchst die Evolutionskoordinaten E bestimmt werden. kónnen immer innerhalb dieser Gesamtheit yon L Zeitverliufen

fan Beschreibung der móglichen Evolutionskoordinaten mu w; unabhingige Klassen n, mit 1S k<n zusammengefaBt
auf die 1< ¡< co Einflii

La
.

.

hen Elem
Js L< Einfliisse zuriickgehen, welche die biophori- werden, derart, da® fiir diese Klassen n, = E aj (t) mit n > 0

schen Clemente 1 durch ihr permanentes Wirken verándern kón-
n ~

}
nen. Fiir die in der Zeiteinheit erfolgende integrale Anderung der und Mk = L(t) gilt. Stets bleibt hier n< L, sofern es von ein-
biophorischen Struktur der Art durch j ergab sich ai = Eh jo ander abhángige co gibt. Die nj sind den oi entsprechende

.
.

,
, i= ,

.. eWi Sis v Biophore sind molekularer Art und daher in ihrem Zeitfunktionen nj, (t), die wegen des Uberganges » > © hinsicht-
ue ungsbereich úberaus klein, verglichen mit dem ráumlichen Vo-

ih+ diff verb oo dan di
dn

o I
:ren ihrer eit D,die stets auBerordentlich gro8 ist, aber lic ath 1 mm arsein mússen, so e ie de existeren "
verminder: Andeeufo Zetabhangigkeit » (t) wesentlich in Klasse n

—eindeutig irke, und wat in bezugaufdie Zuord
:

' eretseits stehen nicht die Einzelelemente i j eme k ,
-

ihren molekularen Strukturen zur Diskussion, sondern der vei; nung zu positiven oder negativen Evolutionsereignissen. Durch den

che pe gosinenverlanf liber dem Definitionsintervall 0 < t< 9
| \bergang ” ll cae auBerdem die + difierenrierbar und kón-er ogenese einer i

NU

nen im Interv
<

< > angeordnet werden. Diese ver-

besagt dies daB die N evA doo nibmenart. Anders ausgedriicke
halten sich demnachwiedie unabhãn igen generalisierten Keordi

im molek 1 J (t) nderungen mikromarer Zustinde der |

) i '

sigen g

cade doren Dereich liegenden Biophore sind, wahrend die Zu- nv a abstrakten ndimensionalen e Va:
Ortung der aus

i
; egen der Unabhingiskeit der mufB es ein normiertes Orto-makromar 8

“er

en mi romaren i aufgebauten (nach 1) e Einh5'5 k
Mk
Vek den im fol

,
en organischen Struktur im Sinne des Typoklinenverlau- gona system von “in heitsvextoren (Vektoren wensen im “oigenes ” untersuchen ist. In sehr guter Naherung kénnte also eine Art den seets durch Uberstreichungen gekennzeichnet) námlich

von on enprinrip angewendet werden, welches die i mit | Ep EQ 7 PQ geben ves E Mk Demden a.als Ye” zu Funkten eines biophorischen Feldkontinuums annáhert torraum
Vn (M1) +++ >My) aufspannt. Da die Gesamtheit » bio-

dessen struktureller Zustand durch die L< ce Wirkungen stetig in phorischer Elemente i durch eine Art Korrespondenzprinzip mit
der Zeit verindert wird. Setzt man ind: fir h:.=AG.. dann | py +e zu einem biophorischen Feldkontinuum approximiert wur-

J Jot Jl?
| de, ist auch der V, als ein Kontinuum aufzufassen. Dies bedeutet

naber, daí im V, das Linienelement ds “2 d#, definiert ist,

|
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26 Evolution einer Population im variablen Biotop Vitalisentropie 27| welches auf das Zeitelement bezogen die zeitliche Ánderung des zeitlichen Anderungen des Biotops
|

synchron laufen. Derartige| durch die Nk bereits verursachten Zustandes des biophorischen Anderungen der B-Struktur sind beispielsweise azia perio em| Feldes beschreibt. Es mu also ds
- E ñ als diein (1 defi oder die durch Sakularvariationen bedingten Sen ung

:

|
de 7, als die in (1.,2.) defi

geomagnetischen Feldes, deren Existenz durch die paliomagnetinierte Evolutionsgeschwindigkeit V interpretiert werden, deren schen Gesteinsremanenzen in nicht umkristallisierten Oberfla-| Zeitverlauf yv (t) die empirische Typokline darstellt. Da im Fol- chenbereichen der Frakturzone evident ist. Die besondere Charak-| genden stets die Summation zwischen den Indizierungen k = 1 teristik von Typogenese und Typolyse mu dagegen auf die| und der Dimensionszahl des als Evolutionsraum zu bezeichnenden
n-p>0O  iibrigen Komponenten von ¥ zuriickgehen. Zusammen-| Vn durchgefibre wird, werden zur Kirzung diese Grenzen am fassend wird die Konstruktion des V,, als Evolutionsraum be-| Summenoperator fortgelassen. Aus ds folgt also die Evolutions- schrieben durchgeschwindigkeit 7= 5 N,. Von diesen n Komponenten kénnen

<< oe E.p < n, námlich Tk) = const hinsichtlich t bleiben; denn esgibt 1Sksn<e, PQ SPQ: Tk ~ &k Testets externe Einfliisse aus dem Biotop, die in gleichbleibenden O<nk <o, ds(V)=EdM, F(th= D7, 2.reitichen “aten mire> solange 5 sich in gewissen Toleranzgren- Der Definitionsbereich einer Phylogenese im V, ist mit dem deszen nichtverándert.Mit mar ~ y = const kónnte móglicherweise der
Argumentes E identisch, so da3 nunmehr fir dieVitalfunktionhorizontale Typostasenverlauf der Typokline gemag Y =y= Y = 0 (7,... , 7n t) geschrieben werden kann. Diese Vitalfunktion= const interpretiert werden, wenn y> 0 nachweisbar ist. Von (als Mañ des degenerativen Desorganisationszustandes) erftillt dasden P Komponenten kénnen grundsitzlich p- 1 durch eine Eindeutigkeitskriterium, weil positive Evolution oder Degenera-Anderung des B zum 0 werden, doch ist jeder Lebensproze8 in tion eines biophorischen Elementes aufgrund der Wahl der n un-seinen Chemismen an ein verháltnismáBig schmales Temperaturin- abhángigen Klassen durch zwei verschiedene Punkte des V, dar-tervall gebunden, welches immer deutlich tiber dem Nullpunkt der gestellt wetden. Neben dieser Eindeutigkeit mu3 jedoch von yabsoluten Temperaturskala liegen muB, weil sonst die notwendigen — noch die Differenzierbarkeit gefordert werden. Da y jedoch einenChemismen nicht gegeben sind. Nach der kinetischen Gastheorie makromaren Zustand beschreibt und sich die makroskopischeist aber der Temperaturbegriff durch eine statistisch ungeordnete ' Struktur der Gattung stetig verándert, kónnte man aus diesen em-Molekularbewegung erklárbar,die einer Maxwellverteilung unter- pirischen Griinden im makromaren Bereich y als differenzierbarworfen ist. Trotz niedrigerer mittlerer Temperatur kann doch die

| annehmen, doch ist hierdurch noch kein Differenzierbarkeitsnach-kinetische Energie der wenigen in der Spitze der Verteilung liegen- weis analytisch erbracht. Im Verzicht auf diesen Nachweis werdeden Molekiile ausreichen, iiber StoBanregungen Quantenspriinge zu im folgenden fir y die Differenzierbarkeit unterstellt.verursachen, die beispielsweise zu isomeren Anderungen in irgend- Die nj sind unabhángige Klassen von Modulationsereignisseneinem Codon der DNS-Doppelhelix und somit zu einer Anderung |

des biophorischen Feldkontinuums, deren Anzahl n als Dimen-in einer Sequenz der DNS-Codeschrift fihren. Dies wiederum |
sionszahl des abstrakten V,, demnach artspezifisch ist. Allgemei-bedeutet, da das fragliche Temperaturintervallgrundsatzlich einge- |
ne Aussagen tiber den LebensprozeB kónnen daher nur solche Ver-halten werden muñ, dafj eine der Komponenten von y nicht | knipfungen von Funktionen sein, in denen die ny nicht explizitverschwinden kann, so da® immer y > 0 und somit die Interpre- | auftreten, derart, daB die Aussagen vom artspezifischen Wert ntation tp = ¥ = const > 6 móglich ist. Gelegentliche Abweichun- | unabhángig sind.gen von diesem horizontalen Typostasenverlauf wiirden dann mit |

|
|
Lo

|
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i! .

.2. Phylogenesen im Evolutionsraum hierdurch ebenfalls eine Konstruktion des V, aus n=3 ge-
dl

. ,

neralisierten Koordinaten mdglich. Wahrend die Klasse der exter-| strukeio,Eoendung der in Gleichung 2 dargestellten Hilfskon- nen Einfliisse unmittelbar aus dem Biotop stammt und die Klasse

| des zeitlich vari

n nimmtdie Vitalisentrope im allgemeinen Fall thermischer Vorgange auf das vom Lebensprozefs selbst festge-| eitlich variablen Biotop die Form legte Temperaturintervall zuriickgeht, liegen im endogenen Fall
| de

- 6,0=0 (n solche mutagenen Prozesse vor, die tiber fehlgesteuerte Biophore (in| de > 1 => Tm» E) 3 Proteinstruktur) auf Codoneinheiten der Doppelhelix mutagen zu-

| an.Fiir jede biophorische Letzteinheit beschreibt y cine Linic im rickwirken kônnen. Aufdiese Weise wird deutlich, da alle muta-
| Viv Die integrale Gesamtheit aller dieser Linien definiert ab

genenEinflisse auf samtliche Biophore einwirken kónnen, derart,
gen des infinitesimalen Úberganges v > o zum bi sha "echo, dal auch nicht at DNS gehórige Biophore als Folge des muta
Feldkontinuum (also zur makromaren Betrach

um biop orischen genen Einflusses indirekt aufdie Doppelhelix zuriickwirken, was
des V,. Auf diese Weise kônnen | dePRL ein Volumen den endogenen Charakter derartiger mutagener Zustandsinderun-

| metrische Gebilde im V. dy ; so alle Phylogenesen als geo- gen kennzeichnet. In diesem Sachverhalt kann wiederum ein

OST<O de rola poeta t werden,deren Volumina von Argument fir die Reduktion des V auf einen Va (My, 7, 73)
spátestens dann ree o 1

ylogenese bestimmt werden. Da $ gesehen werden. Die fortgelassenen Summationsgrenzen laufen

die eubiotischen Bedingungo qem en Kosmische Verháltnisse nunmehr von k=1 bis k=3. Wegen y (n,,7,,,,t)gilt
es betr . . o .

werden, bleiben alle 9 < = d.h., auchdie Velen ae Phebe. de E Amk +8 de, also de 7 Mk E+= verde +¢

Volama at ben endlich derart, daB zu jedemdarstellenden nach Gleichung 2, und ¥ grad y = 0 nach Einsetzen in Gleichung
werden kann, welche te eneHyperfliche im V, gefunden. 3. Wegen der Vertauschbarkeit partieller Ableitungen ist div 7 =0,

hin entwickelt sich in ei
es Vo men vollstándig umschlieBt. Mit- so daB sich aus der Vitalisentropen nach einem Operatortheorem

sche Struktur zeilich ieee SO epronzicn Volumen die geometri- im V3 die Beziehung 0 = 7 grad y + y div = div (vy) ergibt.
Da Gleichung 3 von n des y

y Cbonesenabachlos bei o <00, Diese Quellenfreiheit kann jedoch nur erfiillt werden, wenn vy =
|

kann ftir die Analyse dieser Be huro t <*P 1t bestimmt wird, = 0 oder vy = const hinsichtlich der n, ist. Da keine dieser Be-

verwendet werden; denn fiir n = 35 ind , zur Vereinfachung dingungen prinzipiell erfillt zu sein braucht, kann div (#y) = 0

Vektoren als Determinanten dare e ensorprodukte von wegen div rot = 0 im V3 nur durch ¥y = rot A allgemeinerfillt
analytischen Formalismos Loheren Tenn ne an te - des tensor- | werden. Hier kann das Hilfsvektorfeld a (245 n2 73 t) als eine
Vektoranalysis im Va.

grades tritt derjenige der abstrakte vitalisentrope Vektorpotenz interpretiert werden, mit

Eine solche Redukti
3

d —

welcher die Vitalisentrope in die Form der Differentialgleichung
d h ustion der n; des V. auf n=3 wird insbeson- 7p = rot

Ai( t) 3aere auc durch die Tatsache nahegelegt, dafí die Gesamtheit der
V MATL 12973»

ana nol ande unabhangige Klassen aufgeteilt werden | iibergeht, fiir welche sich ein Lésungsansatz bietet, wenn A elimi-

nen Eine e sie “Del um die Klasse aller externen mutage- |
niert werden kann. Auf jeden Fall ist 7 l rot @ und daher $15, so

weehselbedington) -e ie Erase aller endogenen (also stoff- daB die Skalarprodukte. ¥rot @+ 0 und auch f rot-vV + 0 wegen

die Klasse spontaner oreee und schlieBlich noch um rot 7 + O bleiben. Skalarmultiplikation von Gleichung 3a mit v

Wird nun die Wirkungsweise einer dev di mutagener Prozesse. | und Subtraktion von @ rot ¥ liefert dann unter Beriicksichtigung
einer generalisierten Koordi

Jeden dieser Klassen zu jeweils o eines weiteren im V3 giltigen Operatortheorems v* y - firot V=
ordinate zusammengefaBt, dann wird = vrot A - rot v= div (7X 3). Nunmehr kann das kubische Gebiets-
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.| Fa edas iHy ogenetischeV3-Volumen SSS Ww e- firots) werden kann. Diese Konstante kann jedoch trotzdem eine Zeit-

y Ist d Fa Element d (VX A) dry dn dn3 erstreckt werden. funktion sein, welche durch eine zeitliche Variabilitit des B be-
} Volumens (so 4

er geschlossenen Oberfliche dieses endlichen dingt wird. Fihrt man fiir die Quadratwurzel dieser von den n,
dn dn =- 6Ader Integralsatz S SS div (7 xn dm des V3 unabhangigen Zeitfunktion das Symbol g (t) ein, dann| | 1ogeneinsches ve DS a hein poisOrgenismenar: ihr phy- gilt fiir die Losung der Gleichung 3a die sehr einfache Darstellung

jh EL iain ea dio deTO Meee o

durch das Veroang=de To der duran Q =v? 9, was nur in welcher g auch hinsichtlich t zu einer Konstanten wird, wenn
:|

bar ist, weil weder die Zeit en en,also Q = Aroty erfiill- die mutagene B-Struktur sich nicht zeitlich verándert. Auch ist

umkehrbar ist, und deh - sich, noch diezeitliche Evolution die Form von Gleichung 4 explizit nicht von n=3 oder n>3
| Vora aher das geschlossene Oberflichenintegral abhángig.sein orzeichen grundsátzlich nicht wechselt. Wegen fill rot ¢ undder wetteren Kúrzung f|rotv|=1 wird daher Q=tulrotol=

mm ult oder ues Qf. Da 2wangsláufig f gleichsinnig parallel
2 ro! viaverliuft, gilt fiir dievitalisentrope Vektorpotenz f= 3. Entelechial geschichtete Wirkungsgefiige

bon ae 0 x 1gerentialgleichung mit Q = v? y, nimlich Die Lósung des am Schlu8 von (1.,3.) gestellten Problems ist

schwindivkeir É) “” ert, welche die unbekannte Evolutionsge- offensichtlich Gleichung 4. Da stets 0< g< und y >0 bleibt,

conode 7 (als ypoklinenverlauf) mit y und den Evolu- gilt fiir den Typoklinenverlauf 0 < v < =, also tatsáchlich die

Mit dem O
en "ikverknipfe _

o

Freiheit von Unendlichkeitsstellen. Zur Interpretation dieser Ló-

und Ea Operar eorem rot (Q f) = Q rot f+ Fx grad Q sung wird mit A S=alny, also Vo =exp 62) substituiert,
mit (unter Vereendungvon y? oabeiehane vy = rot (Q É) was zur Darstellung v = g exp (-38) fúhrt. Wegen y 2 1 bleibt

=v fx grad Q. Wegen 4 1 £ also v |rotE ber + (1-Vrot f) =
stets A S 2 0, und diese Vitalentropie muf als ein Maf einer allge-

f+0 und andererseits ist Gxd =v ps o 5 cunerseits ¥ rot meinen vitalen Desorganisation aufgefaBt werden. Nach (1.,3.) muf
produkte stets als Determinanten darstellbar si d

a de o Vektor- | sich aber das Prinzip des elementaren Lebensprozesses in seinem

lumenprodukt y EX grad Q = (6 XD gradQDieB E , tir das Vo- quantitativen Bereich im Argument von v zeigen, welches aber
- Vrot f= (7X f) grad Q kann nunmehr skalar mit PE au i | eine negative Entropie ist. Wenn nun die als Logarithmus eines

ziert werden, was zu —Q_ (1 vrot (9X f= erad O fi
multipii- | Wahrscheinlichkeitsverháltnisses dargestellte Entropie als Mafi

larmultiplikati Vv? fp grad Q fuhre. Ska- ' einer Desorganisation mit wachsender Wahrscheinlichkeit ansteigt,Pikation mit dem Linienelement ds=¥ dm =dt 5 ñ = | dann kann die nagative Entropie nur als das zur Desorganisation
=V dt gemáf Gleichung 2 liefert wegen grad Qds=x 2Q q m=

inverse Mañ einer Organisation W sein, welches gemafs W (e) = -

|

=d Q die Form v? f d Q=Q(1-vrodaxh, In
k | - = von einem Parameter e¢ bestimmt wird, der als Entelechie

Determinant it mi

y rot 9 (7x1) v de =0, weil |

diesen Organisationszustand bewertet. Zeitlich wird stets die Vitalis-_<rerminanten mit mindestens zwei identischen Zeilen, also auch a8
asY (7 X £) = 0 grundsitzlich verschwinden. Es bleibt demnach na | entropie A S = 0 angestrebt, so dal W nur durch de Zeitande-

d Q=0, was nur durch y? e = const hinsichtlich der nk orfulle | rung einer Organisationsstruktur w (e), also W=1X de mit dem

| - Eichfaktor 2 = const > O dargestellt werden kann; denn auf der
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| aaones eoder Keineswegs die Otganisationsstruktur, son- Nach dieser Rg-Geometrie muB8 also die entelechiale Schichtung
die entelechiale Bew nt erancerung.Dies bedeutetaber, daB auch eines organischen Wirkungsgefiiges € w (e) = f (x5, xg) als Gebil-

| dw do
ertung e (t) zeitlich variabel wird, so daB de im Transbereich X5, X6 darstellbar sein. Andererseits ist aber

| de “É de Zu Setzen ist. Hierin beschreibt aber » 3 = (e) auch € w =G (t)=G (x4) eine Zeitfunktion, so dai f (x5, x6) =
[ die entelechi = G (x4) oder implizit X (x4, x5, x6) = 0 fir dieses in der Welt-| stitationfhe teesne der Organisationsstruktur w. Sub- geometrie beschriebene Wirkungogefige gesetzt werden kann.
| ,

8 X =0 beschreibt demnach eine in x4 sich aktualisierende Trans-

| v= g(t) exp (éw (e)), y=exp(-2éu (e)) 5, struktur jenseits des R3, als deren somatisches Komplement im Ry
| welche aussagt, da8 organische Strukturen entelechialgeschichtete

eine Komposition ws Mate rie erscheint, die sich alshierarchisch
| Wirkungsgefiige sind, welche sich zeitlich stindi ktualiss

- geschichtetes Wirkungsgefiige einer organischen Struktur in der

derart, daB der isentrope Zustand durch é
=

5 eo axtualisieren, Zeitfolge momentaner Streckenriume R3 manifestiert. Demnach

telechiale Niveaus pckennzeichnel ist. Die“Typostrey jonstante en- mu8 fiir dieses somatische Komplement eine allgemeine implizite
wird durch € > 0, aber die Typoklj >

P
>

Y Rg-Struktur Y (x4, x9, x3, x4) = 0 konzipiert werden. Eine Eli-
.

yportine Y 21 durchEW O ination

von xg aus X =0und Y = 0fiihrtd Hgekennzeichnet. Wenn der Lebensproze8 durch stindi mina 4
.
-

;

me

Pm Cp > 3aktualisierende entelechial hich |
1

ig neu
X5, X6) = 0, das heifit, die beiden komplementáren Ereignis-

bar ist, dann wird eine ato eMirkungsgefige darstell- strukturen X = 0 und Y = 0 erscheinen einheitlich als H = 0 in der

villig anderes Bild méol:

gration ces Lebensprozesses in ein zur Zeitachse x4 normalen finfdimensionalen Hyperfliche derErleh Í q
móglich. in der Abhandlung ,,Der kosmische Welt Rgebnisra e :

1:

.

anderenGrin, den cine Erweiwerun he ve:AS o véllig |
|

In den bereitszitiertenAbhandlungenwurde zwischen der Ebene
zu einer sechsdimensionalen Welt’ R, notmendie ga ensionen virtueller Ereignisse und der Ebenemanifester physischer Ereignisse
da die Raumzeit R4 (mit imaginárer Lichtzeit) einUne ae E 2 *3 x4) quantitativer Art unterschieden.Die Wechselbe-des Rg ist, zu welchem die bein, imaginiten Tra ado erraum | ziehungen zwischen Ereignisstrukturen innerhalb einer dieser Er-

normal verlaufen4 Werden die led oa Tue
ensionen eignisebenen wurden dabei als normal (virtuell oder manifest),

1<m<6 gekennzeichnet, dann sind 3x4. x. x die ve A aber Wechselbeziehungen zwischen der Ereignisstruktur einer die-
baren reellen Dimensionen des kompakten 2 “als A “oh - | ser Ebenen mit einer komplementarenEreignisstruktur der ande-
Universum), wahrend x4, Xg und xg ima imine nicht,eta E ren Ebeneals paranormale Wechselbeziehung definiert. Nunzeigte
bare Weltdimensionen sind, ond .. ist > Tie Lichtoci A

- sich, daB die Transstruktur X=0 desentelechial geschichteten Wir-
X5 eine entelechiale bzw. x6 eine sonischeDimension Auch in | kungsgefiiges und die Komplementire Ry-Struktur Yomo
dieser R5-Kosmologie erscheinen die x=-Kom onenten der im R | offenbar grundsátzlich in einer so definierten aber pseudoparanor-
manifesten Weltstrukturen als sich in > eroalic d |

3 | malen Wechselbeziehung komplementárer Ereignisstrukturen ste-

chiale Felder, deren Aktualisierunesr nf erende entele- hen, wodurch die gesamte zeitliche Dynamik der somatischen

erscheint 5
pungsrichtung aus X¢@ gesteuert

|

organischen Struktur und ihr zeitlich weitgehendakausales Verhal-
|

: ten (bezogen auf die manifesten R,-Ereignisse) bestimmt wird.
3B. HEIM: Der kosmisch .

\ Hierwurde der Begriff »pseudoparanormal” verwendet, weil x,
1982

e Erlebnisraum des Menschen. - Innsbruck: ReschVerlag x und X wie dieR,-Koordinatenals Zahlengeraden ebenfals Te4 B.HEIM: ‘ titative Wertevorrate sind, also die Konstruktion des noc

5 B.HEIM.PostenkeurendexMaterie.-Innsbruck:ReschVerlag 1980 É keineswegs eine Transzendierung in den Bereich der Ovalitaren

en TeRTene ut otaApm

|
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| darstellt. Dennoch liegt im quantitativen Transbereich x, + O und| x, +0 ein Hinweis auf die Richtung einer solchen Transzendie-rung” vor, wodurch die Hintergriinde akausaler Ereignisstrukturen
| deutlicher werden. Diese Akausalitãt lebender organischer Struk- III. DIE MOGLICHKEITEN SOMATISCHER MANIFESTATIONturen geht demnach keineswegs allein auf die makromare Kom-

plexitát zuriick, sondern sie ist prinzipieller Natur, ahnlich wie die
quantenmechanische Unschirferelation kanonisch konjugierter .| Grôfen im mikromaren Bereich. ' 1. Die Basis

| Es sei bemerkt, dafB hier der quantitativen Analyse des elemen-
. oa

_ driickend || taren Lebensprozesses eine Grenze gesetzt ist; denn die quantitativ .

;

2unáchstwerde die sich in H=0 MSIE Komp ementa-
| faBbaren Transstrukturen der Weltgeometrie sind nur die x5- und | ritat als eine Abbildung von X - O in den UnterraumR4 aufge-x6-Komponenten allgemeiner Weltstrukturen.7 Nach dem aus logi- i fait, Yelche als Struktur Y = 0 in der Raumzeiterscheint, derart,schen Griinden wegen seiner besonderen Leistungsfahigkeit ausge- | dafi sich derMomentanzustandvon Y o in dem jeweiligen kom-wáhlten Bild B der Parallelriume normal zur finften Weltdimen- | pakten R3-Streckenraum manifestiert. Dies bedeutet, das emersionº kônnen aber die entelechialen Komponenten physischer R.- |

seits die entelechiale Schichtung als R 3-Struktur eine hierarchische
Strukturen ihrerseits in Wechselbeziehungen treten und relative | Schichtung korrelierenderEntitaten bedingt, die ihrerseits menentelechiale Strukturen hóheren Grades induzieren. Dieser Sach-

| tieferen Entelechialniveau entsprechen, wáhrend andererseits die
verhalt tritt im Bild B der Transkosmologie allein bei entelechial

| geometrische Form dieser R3-Volumina in gewissen ToleranzengeschichtetenWirkungsgefiigen in Erscheinung, also bei den Lebens- | zeitlich erhalten bleibt. Es kommtalso zwangslautig zurManifesta-
prozessen. Andererseits sind diese sekundáren Transstrukturen | tion organischer Strukturen in Form hierarchisch geschichteterhóherer Ordnung qualitativer Natur, und bestimmen die qualtita- | Wirkungsgefige, wobei der CharakterdesWirkungsgefiiges durch
tive Seite des Lebensvorganges im Sinne der psychischen virtuellen .

| die als sozial aufzufassende Korrelation derdie betreffende Schich-
| Ereignisstrukturen? Dies bedingt wiederum die Unmóglichkeit | rung aufbauenden Entititen bedingtwird. Wenn es m emer sol-einer weiterfiihrenden quantitativen Deskription, so daB die | chen organischen Struktur Minimalentitáten gibt, dann ist stets

gesamte Betrachtung psychophysischer Vorginge erst dann weiter- eine zellulire Gewebsstruktur gegeben. Da x = 0 und Y = O auch
gefiihrt werden kann, wenn eine -geeignete logische Methodik | zeitliche Prozesse darstellen,derart, daB sich die organische R-
(nicht quantitativer mathematischer Art) zur Beschreibung in | Struktur bei geringer Entropie entgegen den zweiten thermodyna-Anwendung gebracht wird. Dagegen scheint es sinnvoll zu sein, | mischenHauptsatz erhále und existiert, miissensich die aufbauen-
zu untersuchen, nach welchen Prinzipien sich ein transzendieren- | den Entitáten unddie organische Gesamtstruktur zeitlich reprodu-des entelechialesWirkungsgefiige X = 0 somatisch im Ry manife- i zieren, d.h., die lebenden Entitdten sind wegen ihrer Komplemen-
stieren kann. |

taritit H = O zu einer Transstruktur X=0 des R¢ fortpflan-
zungsfihig.
Ein weiterer Sachverhalt wird deutlich, wenn man beriicksich-

tigt, daB als Folge der entelechialen Schichtung X = 0 bezogen auf
S E Nene enentarstrukturen derMaterie; derselbe, Postmortale Zustánde? vo den R3 sozusagen ein ,,Raster“ von Volumenelementen organi-

schrift for Neturf eo 5ur onywe peschreibung der Elementarteilchen. - Zeit- É scher Letzteinheiten (wegen der atomistischen Natur jeglicher Ma-
8 B. HEIM, Der kosmische Erlebnisraum | terie nicht infinitesimal aufzufassen) erscheint, derart, da3 jede9 B.HEIM, Postmortale Zustánde? L dieser Letzteinheiten die gesamte Information hinsichtlich des

le.

_ -
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: 36 Die Môglichkeiten somatischer Manifestationen Die Basis 37| Baues der gesamten organischen Struktur enthalt. Aus diesem Offensichtlich wird A nur von den Elementen B, C und Si, so-i Grunde miissen also Minimalentititen als Zellraster der organi- wie von der Molekel SiOj und den Silikonen auf der Basis (C, Si)schen R3-Struktur und somit eine zellulire Gewebsstruktur erfillt. Mit der Kernladung Z = 5 und dem Elektronenhiillen-
Befordere werden, welches so strukturiert ist, da8 jede Minimalen- bau 1 s?, 2 s?, 2pl entfallt die B-Chemie; denn das abgeschlosse-| Hear als R3-Zelle die organische Letzteinheit als Trager der Ge- ne s-Niveau mit einem p-Term stellt einen asymmetrischen Bau derf samtinformation enthált. In der materiellen Manifestation ksnnen L-Schale dar, die aber als Valenzschale wirkt. Hierdurch wird die| aber diese informationstragenden organischen Letzteinheiten nur

|

Fáhigkeit zur Selbstbindung stark eingeschránkt. Bei der Si-Che-| molekularer Natur sein. Derartige Molekiile wiederum sind nur als
| mie ist mit Z= 14 gemáB 1”, 2s?,2ps,3s?,3p? nichtnur

| makromolekulare Polimerisationen méglich, welche die Informa- | die K- sondern auch die L-Schale abgeschlossen, wáhrend die M-

por in Form von Isomerien kodieren. Auch miissen wegen der zu | Schale als Valenzschale durch die hochsymmetrische Tetraeder-fordemden Fortpflanzungsfáhigkeit organischer Strukturen und | konfiguration des abgeschlossenen s-Niveaus und der beiden

|
ihrer zelluláren Minimalentitáten diese den Informationscode der p-Terme gekennzeichnet ist. Da die beiden abgeschlossenen Scha-
organischen Gesamtstruktur tragenden organischen Letzteinheiten | len das Kernfeld abschirmen, sind die ausgepragten Fahigkeitenmakromolekularer Natur noch identisch reduplikationsfáhig sein. | zur Selbstbindung nach (A) zwar erfiillt, doch sind diese Bindun-
Aufgrund dieser notwendigen Prinzipien einer somatischen |

gen derart lose, da sie (B) nicht geniigen. Im Gegensatz hierzuManifestation des elementaren Lebensprozesses X = 0 als Y =0 | liefert die Molekel Si Og als Basis der Silikatchemie tiberauskónnen nunmehr die prinzipiell móglichen chemischen Eigenschaf- : feste homdopolare Bindungen und sehr komplexe Geriiste, doch
ten der materiellen Basis einer somatisch manifesten organischen | sind diese homóopolaren Bindungen derart stabil, da3 von der
Struktur analysiert werden. Wegen der Notwendigkeit identisch re-

| SiO 4-Chemie zwar (A) und (B) erfillt werden, aber (C) auch nichtduplizierbarer makromolekularer Trager eines Informationscode, | annáhernd. Gleiches gilt fiir die Siliconchemie. Mithin entfállt als
| die zur Ubersetzung und Weitergabe dieses Code katalytisch an Po materielle Basis neben der Si-Chemie auch die SiO4-Chemie und

chemischen Reaktionen teilnehmen und bei der Reduplikation | die Chemie der Silikone. Es verbleibt die C-Chemie. Mit Z = 6
selbst Chemismen unterworfen sind, ergeben sich die folgenden | und der Elektronenhillenstruktur 1 s?, 2 s?, 2 p? erscheint hier
Forderungen, die von einer chemischen Basis des Lebensprozesses |

die hochsymmetrische Tetraederkonfiguration schon in der L-
zu erfiillen sind: | Schale, die als Valenzschale nur durch die vollbesetzte K-Schale
A) Als chemische Basis kommen nur Atome des periodischen Sy-

|

vom Kernfeld abgeschirmt wird. Daher treten im Gegensatz zu Si
stemes in Betracht, deren ausgepragte Fahigkeit zur homéopo- bei C die metallischen Eigenschaften stirker zuriick, so dadie C-
laren Selbstbindung komplizierte makromolekulare Geriiste Chemie allein die Forderungen (A) bis (C) erfiillt. Dieser Sachver-ermóglichr. halt scheint universeller Art zu sein, weil es im periodischenB) Diese homóopolaren Bindungen miissen so stabil sein, daR die | System der Elemente kein zweites Element gibt, welches die drei
positive Energiebilanz bei gewissen Reaktionen peripherer Forderungen in gleicher Weise befriedigt. Die chemische Basis des
Gruppen mit umgebenden Molekularstrukturen dieseMolekular- .

im R3 manifesten organischen Lebens kann also nur die Kohlen-
gerúste nicht zerstórt. stoffchemie sein. Die Reaktionen einer derartigen Chemie erfor-

C) Andererseits diirfen die homéopolaren Bindungen nicht so stark . dern ein geeignetes Reaktionsmedium. Die Molekiile dieses Me-
sein, da8 eine weitgehende Reaktionsunfáhigkeit mit umgeben- : diums miissen dabei frei verschiebbar sein und doch eine verhalt-
der Materie resultiert. | nismaBig dichte Packung bilden: d.h., dieses Medium muB sich im

E flissigen Aggregatzustand befinden. Zur Vermeidung von Reak-
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| !

| Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die somati- immanenten Code entsprechendes Ma und seine volle Funktions-| schen Komplemente Y =0 entelechial geschichteter Transstruktu- fáhigkeit erreicht hat. Nach dieser Periode kommt es gemáf X =0

| fen X=0 in ihren R3-Manifestationen mit den empirisch beschrie- zu einem Abbruch dieses exponentiellenWachstumsvorganges der
| enen hierarchisch geschichteten Wirkungsgefiigen organischer nunmehr in ein Nullwachstum (also den bloBen Ersatz von Ge-

| Strukturen identisch sind. Die Minimalentitáten erscheinen hierbei webszellen) umschlagt. Wahrend der ganzen Ontogenese ist die

| als die zelluláren Gewebselemente, und die in den organischen Struktur durch eine X = 0 entsprechende konservative Tendenz ge-
| Letzteinheiten kodierte und in allen Minimalentititen enthaltene kennzeichnet, d.h., der Organismus versucht sich selbst zeitlich zu

| vollstandige Information liber die Gesamtstruktur mu& mit dem | erhalten. Eine ontogenetische Evolution vollzieht sich dagegen ne-

| genotypischen Informationsmuster der Zellnukleide (also dem Ge- | ben dieser konservativen Tendenz wihrend der Anfangsphase ex-: nom i enti iziert werden. ponentiellen Wachstums. Das ontogenetische organische Wachstum
Die soziale Korrelation lebender Entitáten zu dem in (1.,1.) an- aus exponentiellem Anstieg und Nullwachstum (aufrechterhalten

| gegebenen Schema hierarchischer Schichtungen ist offensichtlich durch das dynamisch stabile Fliefgleichgewicht der Beziehung 6)
den primáren Transstrukturen entelechialer Schichtungen imma- setzt die zeitliche Konstanz des genetischen Informationsmusters

|
nent. Handelt es sich dagegen um die Bildung freier Sozietáten voraus, eine Bedingung, die jedoch wegen y > 1 nicht erfiilt ist.

| bewuBter Organismen auñerhalb dieser zwangsliufigen Korrelatio- Im Verlauf des organischen Wachstums wird aus physikochemi-
| " was durchars imBereichder Schichtungen (4) oder (5) liegen schen Griinden mit wachsender Zeit (bezogen auf den Beginn der

| <ann), dann ist die Korrelation in solchen Sozietiten nur durch die Ontogenese) der Kode des molekularen Informationsmusters

| in (I1., 3.) angedeuteten sekundir induzierten Entelechialstrukturen immer fehlerhafter und diffuser, so daB wáhrend des Nullwachs-

| nohererOrdnung und qualitativer Art bedingt. Derartige, wegen tums immer weitere Bereiche von Gewebsstrukturen entstehen,
| ihres qualitativen Charakters in (II.,3.) ausgeklammerte Transstruk- welche mit wachsender Tendenz den Anforderungen des Lebens-

turen sollen im folgenden mit ¢ symbolisiert werden. prozesses nicht mehr geniigen. Die hierdurch bedingte an die
Periode des Nullwachstums anschlieBende restriktive Phase endet
schlieBlich zeitlich mit dem Tod des Organismus, wodurch auch

,

das entelechiale Gefiige X = 0 zeitlich begrenzt wird, was jedoch
2. Organisches Wachstum und Wucherung nicht notwendig fir e zu gelten braucht19

Fir di X =0 komol
Die phylogenetische Evolution ist dagegen durch ein Wachstum

ir die zu X = omplementáre somatische Struktur Y =0 der Artenmanniefaltickei d eine k ive Tend
: . . ..

1gtaltigke1t und eine Konservative lendenz zur

ist das identisch reduplizierbare molekular kodierte genotypische Erhaltung einzelner Arten gekennzeichnet. Die Grenzen dieses

vine.notanndine wn th Kern der Gewebszelle alsMinimalentitat É Wachstums der Artenzahl wird vom Biotop ebenso bestimmtwie
notwendige und hinreichende Bedingung. Wegen dieser Re- die zulissige Maximalpopulation. Auch bei der Besetzung des Bio-

duplizierbarkeit des Code der Gesamtinformation erfihrt die tops wihrend der Phylogenese einer Art kommt es zunáchst eben-

Organische Struktur der Schichtungen (1) bis (3) des Schichtungs- falls zu einem exponentiellen Wachstum (positive Populationsen-
sc emas aus (I.,1.), also die als Einzelorganismus definierbare 8 tropie mit R > 1), dem sich nach (II.,1.) der populationsisentrope
parentalen Ze OmTogemerise Evolution, SE von einer einzigen í Zustand (schwache Oszillationen um R = 1) durch pong vonelle ausgeht. Wáhrend dieser Ontogenese muB es zu- + T anschlie&t. Die Erhéhung der Artenmannigfaltigkeit, also

náchst zu einer exponentiell steigenden Vervielfachung korrelie- .
° ss

render lebender Entititen kommen, bis der Organismus sein dem é 10 B.HEIM: Postmortale Zustánde



| 42 Die Méglichkeiten somatischer Manifestationen Organisches Wachstum und Wucherung 43| der móglichen Phylogenesen, geht auf Mutationen des genetischen exponentiellen Anstieg R > 1 wihrend derWachstumsperiode,| Informationsmusters zuriick. Begiinstigt werden solche Evolutionen |

R=1 wáhrend des gesteuerten Nullwachstums und R < 1 wih-| durch den starken Austausch genetischer Informationsmuster |

rend der Restriktionsphase umschrieben, nach welcher bei R =0zwischen den Einzelorganismen der Art, was jedoch nur im artspe- die organische Struktur nicht mehr existiert. Die Dynamikdes| zifischen Bereich méglich ist. Bei Organismen, deren parentale organischen Wachstums wird dabei von den antagonistischenEinheiten aus q> 1 Individuen bestehen, ergibt sich dieser Aus- Tendenzen evolutorischer und konservativer Motivationen be-| tausch von selbst. Desgleichen im Fall q = 1, wenn es wie z.B. stimmt, denen in bezug auf eine Umgebung, wie dieBezichung 6beim Volvox zu engen sozialen Korrelationen (Koloniebildung) zeigt, noch ein destruktives und im bezug auf die organische| kommt. Liegt dagegen diese starke soziale Korrelation bei q=1 Struktur konstruktives Element anhaftet.| nicht vor, dann ware es denkbar, dai die zum Austausch geneti- Die Steuerung des organischen Wachstums erfolgt offenbar stets| scher Informationsmuster notwendige soziale Korrelation aus aus der entelechial geschichteten Transstruktur X = 0 und istX= 0 im Sinne der Komplementaritit H = 0 durch somatische komplementár im molekularen genotypischen InformationsmusterSignalfelder induziert wird. Moglicherweise k6nnte man eventuell kodiert, oder wird von der biotopischen Struktur mitbestimmt. Im
|

| die extrusomen Trichozysten in der Pellicula des Parametium oder Fall freier Sozietit bewuBter Organismen kann diese Steuerungdie Mukozysten anderer Infusorien in dieser Richtung (Signal zur weitgehend von e iibernommen werden, doch besteht dannKonjugationsteilung als notwendiger Unterbrechung der Kette immer die Móglichkeit einer Fehlsteuerung. Wird námlich das or-vegetativer Teilungen) interpretieren (s. o. IL, 1.), wobeiallerdings ganische Wachstum im Rahmen einer wie auch immer geartetendiesen Prozessen zweifellos noch andere Funktionen zugleich zu- Fehlsteuerung aus den Weltstrukturen X = 0 oder e so beein-kommen. fluBt, daB die Phase OS R<1 entfillt und fir unbegrenzte ZeitWahrend das evolutorische Element des phylogenetischen R21 bleibt, dann schlagt das organische Wachstum in den Pro-Wachstums durch Anderungen des genetischen Informationsmu- ze einer Wucherung um. Da Wucherungen ebenfalls exponentiellsters gekennzeichnet ist, driickt sich ein entsprechendes konserva- wachsen und keine Riicknahme erfolgt, wird nach der Beziehungtives Element wiederum komplementar zu X = 0 durch die Er- 6 die metadkonomische Basis von der wuchernden organischenhaltung der Arten und die Unmóglichkeit des Genaustausches Struktur zerstórt, was unmittelbar R = 0 der Wucherung, aberzwischen spezifisch verschiedenen Arten aus. Auch im Fall der auch aller iibrigen Organismen zur Folge hat, die von der gleichenPhylogenesen gibt es ein dem ontogenetischen Restriktionsinter- | ¿konomischen Basis innerhalb des betreffenden Biotops abhángen.vall entsprechendes Intervall R< 1, námlich wihrend der Typo- E So erscheint die Wucherung als Entartung des organischen Wachs-lyse, welches mit R =0 die Phylogenese abschlieBt. Im Bild der i. tums, die stets den Tod lebender Strukturen zur Folge hat. Imhierarchischen Schichtungen aus (I.,1.) scheint es eine Ontogenese i Fall einer fehlgesteuerten Ontogenese der Schichtung (3) mani-nur fiir (3) und bedingt fiir (4) zu geben, nicht dagegen fiir die í —festiert sich die Zellwucherung als tumoróser ProzeB, der immeraufonomen Formen (1) und (2), welche wie (5) nur zur Phyloge- i dann als bésartig zu bezeichnen ist, wenn der Tumor als offenesnese féhig sind. Die Schichtung (3) einer organischen Struktur : System Abbaustoffe produziert, die eine sekundáre Intoxikationkann in Analogie zur Population eines Biotops (schwach korreliert) : des Organismus verursachen und zwar ebenfalls mit exponentiellals eine stark korrelierte Zellpopulation des Organismus interpre- : steigendem Trend. Im Fall der Population eines Biotop wiirdetiert werden, fiir welche ebenfalls ein Reproduktionsfaktor R í Wucherung den exponentiellen Populationsanstieg bis zur Er-nach Gleichung 1 definiert werden kann. Ganz allgemein wird auf | schépfung der metadkonomischen Basis bedeuten, was dann derdiese Weise das Gesetz organischen Wachstums fiir Ontogenesen, 4 Selbstvernichtung der Population gleichkommt. Auch das kata-aber auch fiir die Phylogenesen der Populationen durch den

a
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strophenhafte Ende einer Wucherung bedeutet lediglich die Ein-

| stellung eines neuen Gleichgewichtszustandes durch Riicknahme

| des fehlgesteuerten Wachstums. Auch die zeitliche Vorwegnahme
| von 0S R<1 kann eine tédliche Fehlsteuerung nicht wuchern- IV. CHARAKTERISTIKA EUBIOTISCHER PLANETEN

| den Wachstums bedeuten.

| Die im Vorangegangenen aus der Komplementaritat H = 0 der

| Weltstrukturen organischen Lebens deduzierten Figenschaften so- |

|

|

matisch im R3 manifestierter organischer Strukturen sind vóllig 1. Bedingungen planetarer Kosmogonie| universeller Art. Aus diesem Grunde scheint es móglich zu sein,
aus der Gesamtheit dieser Eigenschaften somatischer Manifesta- Im folgenden werde unter dem Begriff eubiotisch das Vorhan-
tionen auf kosmologische Bedingungen zu schliefen, die ein eubio- densein von Bedingungen verstanden, welche die Existenz evolu-
tischer Planet erfiillen mu8, wenn sich evolutionsfihiges Leben auf tionsfáhigen Lebens ermóglichen.

| ihm entwickeln soll. Nach (III.,1.) ist die notwendige Voraussetzung fiir die materiel-
| le Manifestation lebender Organismen die C-Chemie in HO als

Reaktionsmedium, welches im fliissigen Aggregatzustand auftreten
mu8 und alle Elemente des periodischen Systems im gelésten Zu-

|
:

|

stand (eventuell in Form von Mineralsalzen) enthalten soll. Diese
Voraussetzung ist zugleich eindeutig und auch hinreichend, wenn

|

die komplementáren Weltstrukturen jenseits des Rz diese chemi-

| schen Voraussetzungen erganzen. Ist dies der Fall, dann kann ein

à eubiotisches Gestirn nur ein Planet sein, weil das Temperaturinter-
i vall flissigen Wassers sehr eng begrenzt ist und niemals auf einem
- selbstleuchtenden Zentralgestirn existiert. Dieser eubiotische Pla-
: net mu& ferner aus spezifisch schwerer Substanz bestehen, damit
: sich wáhrend seiner Kosmogonie eine feste Oberflache ausbildet,
- welche die fliissige hinreichend ausgedehnte Hydrosphire tragen
: kann. Chemisch mu dieses Oberflichenmaterial auch diejenigen
y Mineralsalze enthalten, die sich spáter in der Hydrospháre lósen,
& und das Element C muB ausreichend vorhanden sein. Die Forde-

- rung nach dem fliissigen Aggregatzustand der planetaren Hydro-
+ spháre hat weitere notwendige Forderungen zur Folge, die von

. einem eubiotischen Planeten erfiillt werden miissen. Zunachst muB
E der Abstand vom Zentralgestirn grundsátzlich so bemessen sein, dak
= die eingestrahlte Energie des Gestirns auf der Planetenoberflache das
+ Temperaturintervall flissigen Wassers erhált,d.h., der Planetenab-

stand mu8 innerhalb der meist schmalen Okosphire des Zentralge-
í stirns liegen. Zugleich darf diese Einstrahlung global nicht einseitig

i
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Fe peido ho der.netmus eine feio!Rotation voliziehen,so dan dererseits setzt die Temperaturforderung fliissigen Wassers in der

Umlaufbahn des Planetennn des 7 ‘ tusve ighpen Hochstratospháre des Planeten eine kinetische Gastemperatur T

tationsachse kann ungefihr normal em tira . oE.ae Ro- (absolute Skala) voraus, die weit iiber der thermometrischen Bo-

wiirde eine leichte Deklinati os

"pt verauten, doch dentemperatur liegt und im Abstand r der Hochstratospháre vome E1ente -exiination zu giinstigen Klimavariationen wih- — Planetenmittelpunkt die thermische Molekularbewegung der Ge-rend de Jahresumlaufes fiihren. Auch sollte die Zeitperiode einer schwindigkeit v verursacht. Nach der kinetischen Gastheorie
| Existenza en sein. Senientich setzt die gilt dann bekanntlich mc v* =3kT mit der Bolzmannkonstante

Griinden noch die Existenz einer das Le ties whe Ynamischen k Soll nun der Planet in der Lage sein, seine Atmosphãre durch

hinreichender Dichte voraus, welche aus Mat, ali nee hen sein von der Planetenmasse M erregtes Gravitationsfeld festzu-

mu&B, die sich im geforderten Temeraturintervall cn eleh We er halten, qann mus de Teichtesten Komponente e eder
im flússigen Aggregatzustand er.Selicht) in d

welc fs asser parabolischen Geschwindigkeit dieses Gravitationsfeldes bleiben.

Aggregatzustand beEnd <

g ) mn dem gas ormigen Es ist also v? < 2y M/r zu fordern, wenn y die Newton'sche
ggreg

A

efinden miissen. Wenn ein Planet diesen Bedin- Gravitationskonstante ist. Damit folgt also, da® die Planetenmasse
DE E dann vollzichen sich auf seiner Oberfliche sowie |

2ymc M> 3k Tr sein muñ, wenn der betreffende Planet gravi-indere on in und Atmosphire stándig dynamische Zustands- tativ seine Atmo- und Hydrosphire stabil erhalt; denn es ist auchgen, die energetisch von der Einstrahlung des Zentralge- | m (CH4) < m (H50).colore Rent meme am Ralimen desmencorologischen Ge- : Sind alle bisher geschriebenen Bedingungen erfúllt, dann wer-

Ladungen, also d
ets zur Irennung kontaktelektrischer i den sich durch das Zusammenwirken von Uratmosphdre undFelder ace anschlicRender Fun chgespannter Eekirostatischer Hydrospháarc unter dem Einflu& meteorologisch bedingter elektri-

Atmosphire. Hierbei kénnen in der Hyd seh( itzschlag) in der : scher Entladungen und wahrscheinlich auch durch die Lichtein-

C-Geriiste in Form von Polype iden. vee hor erstemovekulare $ strahlung des Zentralgestirns Molekularstrukturen hoher Kom-

atmospháre aus Gasen wie one FCN eeOco. o NE Ur- | plexitát auf der homóopolaren C-Basis synthetisieren und in der

SO» usw. besteht, wobei uch ost

2 és, “2 E »NH3, No, i Hydrosphire anreichern. In diesem Medium mu es dann im Rah-

CH, auftreten ké
, Di © gas ormige omologe von men dieser C-Chemie zu sekundáren Synthesen einer wachsenden

e4 o Le ie Anwesenheit von freiem Ho ist ebenso É Mannigfaltigkeit von C-Strukturen kommen, von denen auch eini-Mont E orderlich wie das Auftreten der Edelgase in gróBeren | ge als Katalyte wirken. Unter derartigenVoraussetzungen ist

Offenbar ist eine in dieser Form gus
| schlieflich dieWahrscheinlichkeit betrachtlich, da ein Katalyt

sphire eine unabdingbare Forderuno Àammengesetzte Uratmo- E synthetisiert wird, dessen Funktion darin besteht, sich als autogener
das El Coa. .

g des Lebensprozesses; denn | Katalyt aus einer vorgegebenen materiellen Umgebung selbst zu

'as

Element ist im freien Zustand nicht besonders reaktions- é synthetisieren. Offensichtlich sind die Bedingungen einer solchenfahig, doch kann die C-Chemie leicht aus ersten primitiven gas- À prabiontischen autogenen Katalyse sehr eng toleriert. Wenn jedochformigen C-Verbindungen entwickelt werden, was sich beispiels- É die Molekulargruppe der katalytischen Funktion an eine Molekular-
weise in der bereits erwihnten Synthese von Polypeptiden zeigt. ; gruppe gebunden ist, welche in der Lage ist, Informationen aus der
Wenn aber Gase mit derart geringem Molekulargewicht eine Ur- y sich zeitlich andernden materiellen Umgebung aufzunehmen, und
atmospháre aufbauen sollen, dann setzt dies fir die Masse M des | mittels dieser erlernten Information die Funktionsgruppe durch
Planeten eine untere Schranke. Einerseits ist CH4 die Kompo- ' eine Umstrukturierung der neuen Umgebung anzupassen, dann ist
nente mit geringster molekularer Masse m(CH4) = mc, und an- À ein autogener Katalyt entstanden, der durch seine flexible Adap-
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| tion in sehr weit tolerierten materiellen Umbegungen der Hydro- Redoxsysteme ebenso gestattet wie die Bildung intramolekularer

| spháre als autogener Katalyt funktionsfáhig bleibt. Derartige Mole- Briicken. Aus diesen Griinden mu8& das geforderte Element des
| kularstrukturen erhalten sich also selbst durch autogene Katalyse periodischen Systems als Reaktionspartner der C-Chemie iiber zwei
| und die durch die Lernfáhigkeit bedingte Anpassung an die sich stark elektronenaffine Valenzen verfiigen. Auch darf es erst nach

ándernde Umgebung. Hier hat sich offenbar im Bild der hierarchi- der Phase des Úberganges (0) > (1) als Folge kosmogonischer
schen Schichtungen aus (I.,1.) der Ubergang (0)> (1) angedeutet, Chemismen des Planeten deutlich in Erscheinung treten. Wegen
was einem Durchbruch aus dem Bereich anorganischer Atomistik der beiden elektronenaffinen Valenzen kann das Element nur zur
in den Bereich einer Vorform prábiontischen Lebens gleichkommt. chalkogenen Gruppe gehóren, doch treten fir die Ordnungszahlen
Auch erscheint bereits hier das Prinzip einer Informationsspeiche- Z> 16 dieser Gruppe, also bei den Elementen Se sowie Te und
rung in der molekularen Lerngruppe. Praktisch kann diese mole- “x Po die metallischen Eigenschaften derart stark hervor, daf der elek-
kulare Vorform des Lebens durch die Koppelung eines einfachen tronenaffine Charakter in den elektronendonoren Metallcharakter
Proteins (Funktionsgruppe) an eine einfache Nukleinsdure (Lern- umschlagt. In Betracht kommen demnach nur noch die Elemente
gruppe) realisiert werden. Andererseits muB beriicksichtigt wer- S und O». Schwefel ist mit groBer Wahrscheinlichkeit zwar stets
den, daB das Zentralgestirn aufgrund seiner stark exothermen in freier Form vorhanden, und tritt auch weitgehend in den orga-
Nuklearprozesse neben seinem elektromagnetischen Spektrum : nischen Molekularstrukturen auf, doch wird seine Valenzschale
auch eine stark ionisierende Partikelstrahlung emittiert, die bei À 3s’, 3 p* von den vollbesetzten Schalen K und L vom Kern-
zu hoher Intensitát die gespeicherten Informationsinhalte der je- ‘ feld abgeschirmt. Im Gegensatz hierzu wird die Valenzschale 2 s?,
weiligen Lerngruppe zerstéren, und daher bereits die Entwicklung i 2 p* des O-Atoms nur von der K-Schale abgeschirmt. Demzufolge
der Vorform organischen Lebens zum Erliegen bringen kann. í ist die Reaktionsfáhigkeit und die Elektronenaffinitát des Sauer-
Aus diesem Grunde mu8 an den eubiotischen Planeten noch die i stoffes wesentlich gróBer als beim Schwefel. Hieraus folgt, da8 der
Forderung gestellt werden, ein hinreichend starkes magnetisches L erste Typostrophenschritt (1) > (2) die Erzeugung ausreichender
Feld aufzubauen, welches die stets elektrisch geladene Partikel- : Mengen des Elementes O) in freier Form voraussetzt. Da O, ein

strahlung des Zentralgestirns in einem Strahlungsgirtel abfingt. ; tiberaus aggressives Element ist, erscheint diese Freisetzung aus den
Diese autogen katalytische Vorform organischen Lebens ist in : Belangen der planetaren Chemie kaum méglich, doch kann sich

ihrer Adaptionsfihigkeit zwar sehr flexibel, jedoch ist sie nicht ? dieser ProzeB in der Hochstratosphãre des Planeten vollziehen. Ist
evolutionsfahig in Richtung auf Universalitit und Komplexitát, E eine Hydrosphãre vorhanden, dann gibt es in der Atmosphãre stets

solange das Zusammenwirken von Uratmospháre und Hydrospha- H0-Dampf, der durch meteorologische Prozesse in die Hochstra-
re immer neue C-Strukturen auf molekularer Basis synthetisiert, tosphare gelangen kann. Die hier kaum gedimpfte UV-Einstrah-
die sich in der Hydrospháre anreichern. Ein erster Typostrophen- | lung des Zentralgestirns kann hier H>O-Molekiile in H>-Molekiile
schritt im Sinne (1) > (2) des Schichtungsschemas in (I.,1.) setzt É

und Og spalten. Auch diese H5-Molekiile der Masse m (Hz) =myy
also vorbereitend voraus, daB langfristig kosmogonische Chemis- sind gema8 mp v? (H2)=3kT im Abstand r vom Planetenmit-
men der planetaren Dynamik die Kohlenwasserstoffanteile, aber | telpunkt der thermischen Molekularbewegung unterworfen. Ist
auch gasfórmige C-Verbindungen wie HCN oder H,CO aus der ; nun die Masse M des Planeten so beschaffen, daB v? (Hy) > 27
Uratmosphare entfernen. Andererseits scheint die entelechiale | M/r héher liegt als die parabolische Geschwindigkeit des plane-
Schichtung X = 0 evolutionsfihiger organischer Strukturen die i taren Gravitationsfeldes, dann wiirden die Wasserstoffmolekiile
freie Existenz eines Elementes zu fordern, welches energiereiche | (als leichteste Molekiile iiberhaupt) als Folge der thermischen Mo-
chemische Reaktionen erméglicht, und den Aufbau flexibler |
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lekularbewegung das planetare Gravitationsfeld auf Hyperbel- E gravitativ bedingten Sedimentation schwerer Materie vulkanisch
bahnen verlassen, wihrend sich Oy in der Atmospháre anreichert. : an seiner Oberfliche mehr Kohlenwasserstoffverbindungen als
Mithin gilt fiir die obere Massenschranke des Planeten - Wasser, dann kommt es nie zur O»-Sattigung und zur Bildung

2ym, M< 3ktr, 7 der O3-Zone in der Hochstratosphare; denn stets wird der frei-
so daB die Toleranz der Massen eubiotischer Planeten durch die ; gesetzte O, zur Verbrennung von Kohlenwasserstoff verbraucht.beiden Ungleichungen : SchlieBlich stellt sich ein nicht mehr eubiotischer Endzustand ein,
2ym(CH4)M>3kTr, 27m (Hy)M<3kTr 7 : der dadurch gekennzeichnet ist, daB die gesamte Hydrospháre

À durch die H2O-Dissoziation zersetzt und der freie O, an C zu
umschrieben wird. Da T als absolute kinetische Temperatur i CO, gebunden wurde. In diesem Endzustand besteht die Atmo-
vom Temperaturintervall flissigen Wassers festgelegt wird, hingt ‘ spháre fast ausschlieBlich aus CO», wahrend auf der Planeten-
das Massenintervall eubiotischer Planeten allein von denMoleku- L oberfliche Wasser nicht mehr existiert, und die Oberflichentem-
larmassen des Metan und des freien Wasserstoffs ab. Geniigt der É peratur wegen der CO,-bedingten Infrarotreflektion steigt. Hier-Planet der Bedingung 7, dann bleibt seine Atmo- und Hydrospha- - aus folgt als weitere notwendige eubiotische Bedingung der plane-
re stabil, doch verliBt freier Wasserstoff das planetare Gravitations- taren Kosmogonie die Forderung, da® das planetare Material che-
feld. Auf diese Weise reichert sich freier Sauerstoff als Folge der i misch so zusammengesetzt sein mu8, da® der Planet wahrend sei-
Wasserdissoziation sehr langsam aber stetig in der Atmosphire an. ] ner kosmogonischen Sedimentationsphase wesentlich mehr HOZunáchst werden allerdings die Kohlenwasserstoffe und andere : als gasfórmige C-Verbindungen wie Kohlewasserstoff usw. produ-gasformige C-Verbindungen zu CO; HzO usw. verbrannt. Doch : ziert.
steigt dann der O>-Spiegel bis zu einem kritischen Wert an, nach L Unter dieser Voraussetzung kann durch H>O-Dissoziation die
dessen Erreichung die Wasserdissoziation aussetzt und die Modi- E Bildung von freien O, beginnen, doch ist hierdurch allein die Vor-fikation O; gebildet wird. Diese Ozonschicht schirmt weitere | aussetzung zur Entwicklung einer eubiotischen Atmospháre noch
UV-Einstrahlung ab, doch lóst sie sich wieder auf, wenn der On- j nicht gegeben. Es wire nâmlich ein Endzustand denkbar, in wel-
Spiegel in der Atmospháre durch Verbrennungsvorginge abfallt. chem schlieBlich die Atmospháre nur aus O, und zum geringerenDurch die neu einsetzende H>O-Dissoziation steigt dann der O>- E Teil aus wasserlóslichen gasfórmigen Oxyden besteht. SpátestensSpiegel wieder auf den kritischen Wert, bei welchem sich erneut E nach Erreichung dieses Zustandes wiirde die Lebensentwicklungdie abschirmende O3-Schicht ausbildet. Dieser Proze8 beginnt E abbrechen, weil in der O7-Atmosphire die C-Geriiste der organi-
zwar schon sofort mit der Kosmogonie der Hydro- und Uratmo- 1 schen Molekile grundsátzlich zu CO> oxydieren, so dafí keine
spháre, doch ist er in der ersten Phase hinsichtlich der Oxydation É Organismen unter derartigen Verhiltnissen bestehen kónnten. Aus
der gasfórmigen C-Verbindungen noch keinesfalls relevant. Erst | diesem Grunde muBfj zusátzlich an den Chemismus des eubioti-
wenn sich in der Hydrospháre der Ubergang (0) +(1) zu mole- | schen Planeten wahrend der kosmogonischen Sedimentationspha-kularen autogenen Katalyten vollzogen hat, darf diese Oxydation | se die Forderung gestellt werden, daB neben den gasfórmigen C-
relevant werden. Als Folge dieser Relevanz kommt es dann zu À Verbindungen, Nichtmetalloxyden und HO in gróBeren Mengeneiner Texturânderung der Uratmosphãre durch die stetige Produk- ; ein Gas entsteht, welches die spátere O5-Konzentration auf maxi-
tion von Oy. Ob nun die eubiotische Entwicklung des Planeten 4 mal 25 % herabsetzt. Von diesem Medium muB gefordert werden,abgebrochen wird oder nicht, hingt davon ab, wie die Materie é daB es unter den gegebenen thermischen Bedingungen des atmo-des Planeten bei seiner Entstehung zusammengesetzt ist. Produ- É sphárischen Klimas nicht mit 07, CO, und HO reaktionsfáhig
ziert der Planet wáhrend der ersten kosmogonischen Phase der | ist. Auch mu8 dieses Gas chemisch neutral und nur sehr schwach
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| wasserlóslich sein. Fiir dieses inerte Gas Ig gibt es demnach nur : Eine Erhóhung der typostrophenhaft entstehenden Artenmary| die Méglichkeiten No, Xe, Kr, Ar und Ne, wenn die Planeten- À nigfaltigkeit von Organismen wird immer dann erreicht, wenn die|
masse hinreichend iiber der unteren Schranke des Toleranzinter- i Hydrosphare die Planetenoberflache nicht gleichmáñig bedeckt| valles eubiotischer Planetenmassen liegt. Besteht Ig nur aus No, ; und durchbrochen ist. In diesem Fall kénnen spezifischleichtere| dann sind besonders giinstige Verhiltnisse gegeben, doch sind auch E durch den Einflu&8 der Hydrosphare sekundár aus dem Urgestein| die úbrigen Komponenten oder ihr Gemisch móglich. Der Planet É __

entstandene Mineralien in groBen Mengen auftreten und das iso-sollte soviel Ig bilden, daB nach der Ausbildung des O5-Gleichge- ; statische Gleichgewicht der Frakturzone des Planeten stéren, der-wichtes (durch O3 in der Hochstratosphare) und H,O-Lésung À art, da3 im Rahmen der dynamischen Plattentektonik Kontinemoder organischer Bindung des CO, die Atmospháre mindestens ; talblócke aus diesemspezifisch leichteren Material (bezogen au
zu 75 % aus Ig besteht, so da durch diese Minderung der O9- E das spezifisch schwerere Urgestein) aus der Hydrosphãre als RomKonzentration die starke O,-Aggressivitãt gepuffert wird. Neben o tinente gehoben werden. Auf dieseWeise erscheint dann ne ender Forderung an den planetaren Chemismus, wihrend der Sedi- É der Hydro- und Atmospháre auch kontinentales Festlandals mosmentationsphase des Protoplaneten wesentlich mehr HO als É licher Biotop. Ein Ubergreifen evolvierenderOrganismenartenLergasfórmige C-Verbindungen zu erzeugen, tritt also noch die wei- ; dieses Festland erfolgt zwangslaufig, weil die einen solchen Uber-
tere Horderung, in hinreichender Menge Ig als Gemisch aus N2 : griff unmóglich machende kurzwellige UV-Strahlung des Zentral-
und den Edelgasen freizusetzen, wobei He wegen seines geringen 1 gestirns auf jeden Fall von der zwangsláufig entstehenden Ozin der Nahe von Hy liegenden Atomgewichtes ausgeschlossen

|

Schicht der Hochstratosphare abgeschirmt wird. In gleicher eubio-
werden kann. ! tischer Richtung wirkt auch in spáteren Evolutionsepochen das
Ist dies der Fall, dann kommt es zwar zu einer CO>-Anreiche- | bereits geforderte planetare Magnetfeld!* als Abschirmung der vomrung, doch entsteht auch freier Sauerstoff bis zur Sattigung und Zentralgestirn emittierten ionisierenden Partikelstrahlung.

Aufbau einer Ozonschicht, die als Dissoziationssteuerung nicht a Insgesamt erscheinen die Bedingungen der planetaren Kosmo-
durch freie Halogene katalytisch abgebaut werden darf. Nach

| gonie eines eubiotischen Planeten iiberaus eng toleriert, doch
(0) > (1), also dem Auftreten anpassungsfáhiger autogener Kata- | scheint die Kosmogonie der Gestirne und der Planetensystemelytmolekiile auf der C-Basis in der Hydrospháre verándert sich im zwangsliufigen GesetzmáBigkeiten unterworfen zusein, so daB eseubiotischen Fall die Textur der Uratmosphire in eine Textur aus nach unserer Auffassung sehr wahrscheinlich erscheint, in sehrvie-Ig, On, CO», und H>O-Dampf, sowie Spuren anderer gasformiger len Planetensystemen trotz der iiberaus engenToleranzen jeweilsSubstrate, die aber kaum relevant sein diirften. Sollte die CO»- einen eubiotischen Planeten zu finden.Auchwerden diese Plane-
Konzentration gewisse Grenzwerte iiberschreiten, dann mii&te ein

|

ten gerade wegen dieser eng tolerierten eubiotischen Bedingungen
Warmestau durch eine Stórung des planetaren Infrarotfeldes ein- Í kosmologisch weitgehend erdáhnlich sein.
treten, der aber durch die hohe Warmekapazitat des HO der

|

Hydrosphire abgefangen werden kann. Auch lóst sich CO, in |
Form von HjCO3 in Wasser. Wenn nun der stabile Zustand mit j

Oo-Sáttigung und Ozonschicht in der Hochstratospháre erreicht E
|

ist, dann kônnen im Schema hierarchischer Schichtungen aus (I.,1.)
die Typostrophenschritte (1) > (2) (3) > (4) > (5) erfolgen,wobei Protobionten den Anfang (2) bilden (siehe Anhang, S. 75). 1 11 B.HEIM: Elementarstrukturen der Materie Bd. II in Vorbereitung
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2. Die Netzstrukturen planetarer Biospharen . : dieses Charakters kónnen Konsumenten ganze Konsumketten aus

| 1€ n<o Gliedernals Nahrungsketten in der Form P> (Cy >.Die ersten Typostrophenschritte in Richtung auf (1) > (2) > (3) j > (P1, A1) > : e > Cy] > (Poa) E P> CR > (PEA),kônnen nur zu autotrophen Organismen mit endothermer Reak- ; wenn Cy die ganze Konsumentenkette symbolisiert. In der durch
tionsform fihren, weil es am Anfang der Lebensentfaltung auf : M > F > P> Cy> (Pc,A) symbolisierten Wechselbeziehung zwi-dem eubiotischen Planeten nur die Lebensbedingungen, aber noch schen autotrophen Produzenten und heterotrophen Konsumentenkeine Anreicherung organischer Substanz im Sinne von Nahrungs- : (also zwischen Flora und Fauna) bleibt in jedem Fall als Endzu-
stoffen gibt. Diese autotrophen endothermen Organismen bilden stand der Materie (Pc,A) + M, was wiederum das organischealso eine erste vegetative Flora, deren Wirkungspotenz F aus der ! Wachstum in einen das Leben bedrohenden Wucherungsprozemineralischen metaókonomischen Basis mineralische Substanz M j verkehren muB. Diese Wucherung unterbleibt dagegen, wenn eine
entnimmt und organische Substanz P als Sozialprodukt produ- Reduktion von Pe und A in M vollzogen wird. Demzufolgeziert. Bei diesem vegetativen pflanzlichen LebensprozeB M> F muB die Typostrophe einer weiteren Gruppe heterotropher Orga-
> P entsteht nur Sozialprodukt und der Abfall aus der Beziehung |

nismen gefordert werden, welche wiederum exotherm mit der Wir-
6 wirdzu A=0. Wirden sich in dieser Urflora keine weiteren | ‘kungspotenz R die Reduktion (Pc,A) > R > M vollzieht, und
Typostrophen ereignen, dann mite bereits in diesem Anfangs- | durch Populationen von Pilzen und Bakterien realisiert wird. Die
stadium das organische Wachstum der ersten Populationen in | einzelnen Gruppen der Produzenten, Konsumenten und Reduzen-
einen Wucherungsprozef umschlagen; denn es kime zwangsláufig É ten sind stets hinsichtlich des Materiedurchsatzes offene Systeme
zu einer derart starken Ausbreitung, da8 die metaókonomische i in dynamisch stabilen FlieBgleichgewichten, jedoch fuhrt ihr Zu-
Basis véllig erschpft und ihr Material durch die organische Mate- | sammenwirken gemáBrie P ersetzt wiirde, was zum Ende der eubiotischen Bedingun- | M>F-P> Cy > (Pc, A)>R>M£M->K-M 8
gen fúhren mu&. Aus diesem Grunde sind weitere Typostrophen i
_von Organismen unerlaflich, welche die notwendige Reduktion ; als ókologischer Kreis zu einem geschlossenen System, in welchem
P > M vollziehen und einen Materiekreislauf schlieBen. Bei diesen der Materiedurchsatz zyklisch verláuft, derart, daB die der meta-
geforderten Organismen kann es sich nur um heterotrophe Formen i ékonomischen Basis entnommene mineralische Materie in dieser
handeln, die exotherm reagieren und dabei organische Substanz | Form wieder in die Basis zuriickgegeben wird. Wahrend die Redu-
verbrauchen. Die vegetativen pflanzlichen Organismen erzeugen i zenten eine unabdingbare Notwendigkeit sind, gilt dies fiir Konsu-
als Produzenten durch ihren Lebensproze8 allein organisches Ma- | menten nicht. So sind auch vereinfachte ókologische Kreise
terial als Sozialprodukt ohne jeglichen Abfall und bilden daher die | M>F>P>+R>M midglich, in denen keine Konsumenten auftreten.
notwendige Lebensbasis aller iibrigen Phylogenesen. Die geforder- | Diese ókologischen Kreise existieren niemals isoliert voneinander,
ten heterotrophen Formen miissen dagegen als Konsumenten or- i sondern stehen in engen Wechselbeziehungen. Dies deshalb, weil
ganischen Sozialproduktes aufgefa8t werden, was ihren exother- É jede organische Struktur an den Sozialprodukten mehrerer ókolo-
men Stoffwechsel der Wirkungspotenz C bedingt. Diese Konsu- i gischer Kreise partizipieren kann und selber in der Regel wiederum
menten erzeugen wiederum neben A ein Sozialprodukt Po, i mehreren derartigen Kreisen angehért. Auf diese Weise kommt es
also P> C> (Pc,A), welches ebenso wie der Abfall A relativer | stets zu einer iiberaus komplizierten Vernetzung der ókologischen
Natur ist. Andererseits bedingt der exotherme Stoffwechsel zu- Kreise eines eubiotischen Planeten, wobei die einzelnen Kompo-
meist ein animal motorisches Erscheinungsbild der Konsumenten, | nenten sich oftmals wechselseitig bedingen und in den vielfáltig-die daher stets die Populationen einer Fauna aufbauen. Aufgrund | sten Symbiosen zueinander stehen. Gibt es in der Atmo- und Hy-

É

É
É
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drosphare sowie auf den kontinentalen Festlandblécken des eubio- Etischen Planeten 15 i1< N< Okologische Kreise K;, dann Éstehen alle diese N ôkologischen Kreise in derartigen Beziehun- É
gen und bilden in ihrer Gesamtheit ein durch É V. ZEITLICHE STORUNGEN ORGANISCHER

N<oo | WELTSTRUKTUREN
|

M > (Ki la > M
9 [

|

symbolisiertes geschlossenes Netzwerk, welches als die Biospháre |

des eubiotischen Planeten bezeichnet werden soll. In dieser vernetz- | 1, Permanente und induzierte Komplementarkorrelateten Struktur der planetaren Biosphare ist wegen der Geschlossen- Éheit der sich vernetzenden Okosysteme der Materiedurchsatz zyk- : Betrachtet man bezogen auf x4 den Momentanzustand einer or-lisch, so da die metaókonomische Basis dieser Biosphire nicht i ganischen Weltstruktur H (xy, X2, X3, X5, X6) = 0 in der zu xyerschópft werden kann, weil die gesamte Biosphire ein ókolo- | normalen Hyperflaiche des Rg und die Folge der spiter liegendengisch geschlossenes System darstellt. Auch ist diese Biospháre ge- q Streckenráume, dann zeigt sich, daB die H=0 darstellenden kom-geniiber Fremdeinfliissen wie kosmologischen Veranderungen pla- i plementáren Strukturen X (x4, X5, X6) = 0 und Y (xq, x9, x3;netarer Gleichgewichte iiberaus anpassungsfahig, sofern die eubio- 4 x4) = 0 sich durch Korrelationen wechselseitig bedingen, wobeitischen Bedingungen des Planeten nicht gestért werden. Als Folge | die Korrelation offensichtlich verschiedene Niveaus in Richtungder Netzstruktur stellen sich immer wieder neue Gleichgewichts- x5, verbindet. Wird zur Vereinfachung die durch Y = 0 beschrie-zustande in der Biospháre ein, wobei die einzelnen organischen : bene, sich im Ry zeitlich verandernde somatische Struktur mitStrukturen als Komponenten der sich vernetzenden dkologischen | a und ihre durch X = 0. beschriebene Fortsetzung (normal zumKreise (Biosphárenelemente) den zeitlichen Phylogenesen in varia- | R4) mit MW symbolisiert, dann wire die quantitativ erfaBbareblen relativen Biotopen unterworfen sind. Die zeitliche Variabili- ; Komplementárkorrelation durch a2 yw darstellbar. Hier konnentat eines Biotops wiederum kann die Folge kosmologischer Gleich- : auch die wegen ihres qualitativen Charakters von der Betrachtunggewichtsanderungen in der Dynamik des Planeten sein. Eineplane- ausgeschlossenen entelechialen Strukturen hóherer Ordnung e mit
tare Biosphare ist offenbar trotz der groBen Empfindlichkeit i beriicksichtigt werden. Auch scheint es gerechtfertigt zu sein, imund Labilitit lebender Organismen in ihrer Anpassungsfihigkeit || Fall transzendenzfahigen Lebens den in der bereits zitiertenauBerordentlich flexibel und daher extrem stabil. Da nach der Be- | Schrift1? ,,Der kosmische Erlebnisraum des Menschen” Abschn. 7ziehung 8 die endothermen autotrophen Organismen der Flora ; verwendeten Begriff der aus e hervorgehenden Transpersónlichkeitals organische Basisstrukturen einer jeden Biospháre anzusprechen | T ebenfalls einzufiihren. Auch wird die Interpretation der transzen-sind, bleibt die groBe Stabilitát der Biosphire zeitlich erhalten, so- i denten Weltpunkte auBerhalb des R, als virtuelle Ereignisse psychi-lange das Zentralgestirn die notwendige Strahlungsenergie ein- | schen Geschehens im folgenden verwendet. Auf dieseWeise erscheintstrahlt, und solange die eubiotischen Bedingungen aufdem Planeten | die gesamte organische Weltstruktur im Rg (wenn keine zeitlichegegeben sind. | Stérung vorliegt) als die Folge a2 p@ ¢€2 T permanenter Kom-

i plementarkorrelationen in Richtung steigender x,, deren SteuerungI móglicherweise auf eine x,-Struktur zuriickgehen kónnte13 Die

.

I
12 B. HEIM, Der kosmische Erlebnisraum

|

13 Derselbe, Postmortale Zustande?

|
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Korrelation a 2 yu definiert hier die quantitative Hyperflichen- I scher Art) herdenbildender animaler Einzelorganismen definiert,
struktur H=0 und die Folge ihrer spáterliegenden Streckenriu- É dann wire das somatische Trauma der Gruppe durch das Auftreten
me, wáhrend die sekundiren Korrelationen (uz e2T)=6 zu B É von Gruppenmitgliedern definiert, deren somatischer Bau (oder
zusammengefaBt werden sollen. In der Kurzform a2 8 kénnte E deren Verhalten) von der Gruppennorm abweicht. Das korregie-
hinsichtlich x5 der Weg a T als Prokorrelation P und seine i rende induzierte Komplementárkorrelat aus $ als E manifestiert
Umkehrung T >a als Epi-Korrelation E aufgefaBt werden.. | ~

sich dann im Gruppenverhalten als AusstoBungsprinzip, wodurch
Die durch diese permanenten Komplementárkorrelationen dar- É die von der Gruppennorm abweichenden Einzelorganismen von

gestellte organische Rg-Struktur ist in ihrem zeitlichen Verhalten | der Gruppensozietát ausgeschlossen werden. Hierin kónnte mógli-
stationar, sofern Aufeneinfliisse gewisse Toleranzbreiten nicht É cherweise einRegulativ zur Erhaltung diskreter Arten und spezi-
iiberschreiten. Anderenfalls ist eine zeitliche Stérung F dieser | fischer Artmerkmale vermutet werden. Im humanen Bereich ist
Weltstruktur gegeben, die ihrerseits als zeitliche Stórung induzierte ; dieses Prinzip in Primitivgesellschaften ebenso zu beobachten, wie
Komplementárkorrelate P oder E bedingt. Wirkt F auf a als i bei Bandenbildungen in Subkulturen, in denen beispielsweise ein
somatisches Trauma Fs ein, derart, daB a einen durch die Indi- | VerstoB gegen die Uniformierung mit einem Ausschlu8 verbunden
zierung D gekennzeichneten Defekt erfahrt, dann hitte dies als P ; sein kann. Im Fall der einzelnen organischen Individuen kann der
ein induziertes Komplementirkorrelat Fsa=ap>$" zur Folge, i SanierungsprozeB psychosomatischer Art B'> ap = a durch the-
welches 6 in 8'+B von y' úber e' bis T’ verándern kann. Dies rapeutische somatische Eingriffe stark unterstiitzt werden.
wiederum hátte E als Rickwirkung p'—> ap reaktiv zur Folge, L Die andere mégliche Form zeitlicher Stórungen F wirkt als
wobei ap =a und a>f”EB, also a 2 B wieder her- ; psychisches Trauma Fp auf die Strukturen 8 gemaf Fp8 = Bp,
stellt. Diese Beseitigung der pathogenen Wirkung des somati- wobei Fp an yu, € oder T ansetzen kann. Die anschlieBende
schen Traumas Fs ist jedoch an die Bedingung gebunden, dafi Induktion von Komplementirkorrelationen ist in den beiden Fál-

an in $6 Strukturen so zu 8’ moduliert, da® 8' im Sinne E bei len Fpu und Fpe zweideutig, sowohl als P oder E móglich.
der Riickwirkung das Trauma Fgs nicht vertieft. Ist dieser Streu- Somatisch erscheint diese Komplementárkorrelation als E psy-
vorgang nicht gegeben, so dai 8'= 8 ein zu ap komplemen- chosomatisch Bp > a’ entweder mit der anschlieBenden Streuung
tares Trauma ist, dann wiirde a, 2 By einen zyklischen ProzeB a’ > B= B oder aber beim Ausbleiben dieser Streuung wegen
darstellen, der dynamisch das Trauma bis zum letalen Zustand Bp = Bp wiederum als circulus vitiosus Bp Zap (jetzt durch
vertieft, also den Tod des Organismus bedeutet. Existiert die

| Fp+ Fg verursacht).
Bedingung des circulus vitiosus nicht, dann kommt es imallgemei- | Wenn Fg oder Fp pathogener Natur sind, und die induzier-
nen in Richtung E zu einer Sanierung des Traumas ap, die 1 ten Komplementarkorrelate zu Streuungen fúhren, dann náhert
dadurch gekennzeichnet ist, daB entweder die defekten soma- i die organische Weltstruktur zeitlich im Sinne einer Sanierung auf
tischen Bereiche regenerieren oder Ersatzstrukturen gebildet wer- y jeden Fall den stabilen Zustand permanenter Komplementárkorre-
den, wenn eine Elimination der defekten Bereiche gegeben ist ; lation wieder an. Diéser SanierungsprozeB kann aber stets durch
(also eine Regeneration nicht erfolgen kann). Im humanen Bereich ; weitere kontrollierte Stérungen im Sinne medizinischer Eingriffe
kann immer wieder beobachtet werden, wie ein somatisches Trau- therapeutisch beschleunigt oder optimiert werden. Je nach Art der
ma die psychischen Verhaltensmuster verindert und wie selbst ; pathogenen Stérung bieten sich zwei allgemeine Schemata (ent-
schwere somatische Traumen ausgeglichen werden kónnen, wenn | sprechend Fo oder Fp) der Therapie an. Im Fall Fg erscheint
T hinreichend stark entwickelt ist. Ist die organische Struktur | eine somatische Behandlung von « primar gegeben, wáhrend die
durch die soziale Korrelation der Gruppenbildung (nicht symbioti- Rickwirkung 8’ sekundar durch eine psychische Behandlung

| .
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aktiviert werden kann, was die primdre somatische Behandlung E kônnen alle psychosomatischen Prozesse als paranormale Prozesse
unterstiitzt. Liegt dagegen Fp vor, dann kann eine primáre i aufgefa8t werden, wenn man unter paranormalenWechselbezie-psychotherapeutische Behandlung durch eine a’ aktivierende É hungen solche versteht, welche psychisch normale virtuelle Ereig-somatische Therapie (z.B. Psychopharmaka usw.) ergânzt werden. É nisstrukturen mit physikalisch normalen manifesten Ereignisstruk-Diese beiden allgemeinen therapeutischen Schemata sollten jedoch ; turen in Wechselbeziehungen setzen; jedoch seien diese psychoso-
nur so dosiert werden, daf der auf die Natur organischer Weltstruk- : matischen Prozesse als paranormal im uneigentlichen Sinne ver--
turen zuriickgehende immanente Sanierungsproze8 begiinstigt y standen. Im Fall des animistischen Fremdeinflusses aus Tim) aufwird, sofern die pathogene Stórung streuende induktive Komple- | T mit anschlieBendem therapeutischen Effekt in a durch E lagementarkorrelationen verursacht. Ist dies nicht gegeben, so daf die ; demnach eine paranormale Therapie im eigentlichen Sinne vor.pathogenen Stórungen Fs oder Fp zur Ausbildung der circuli o Wenn die in der erwáhnten Schrift gegebene Interpretation animi-vitiosi a 2 Bp oder Bp 2 ap fihren, dann mu8 jede somati- í stischer Prozesse zutreffend ist, dann wãre die Existenz einersche oder psychische Therapie darauf hinauslaufen, zunachst den

|

paranormalen Therapie im eigentlichen Sinne die zwangsláufigebetreffenden circulus vitiosus zu durchbrechen und die induzierten ] logische Konsequenz.'4Komplementárkorrelationen in irgendeinen StreuprozeB abzulen-
|ken, der dann in den Sanierungsprozef8 iiberleitet. Es sei bemerkt, ;

da8 zum Durchbruch des zyklischen Prozesses therapeutische
Einfliisse in « und (oder) 8 ansetzen kónnen.

| 2. Die sozioókologische Paralysis der irdischen BiospháreDie vorangegangenen Ausfihrungen in (V.,1.) kónnten einen all-
gemeinen Rahmen psychosomatischer Ganzheitsbetrachtung pa- Die in (V.,1.) gegebene Definition pathogener zeitlicher Stórun-thogener Einfliisse und ihrer pathologischen Folgezustande liefern, | gen und pathologischer Zustánde organischer Weltstrukturen,so-wobei die entsprechenden therapeutischen Schemata wiederum |

wie deren mógliche therapeutischen Schemata ist nicht an spezi-dieser psychosomatischen Ganzheitsbetrachtung entsprechen. fische organische Strukturen gebunden und kann daher auch auf
Jede Therapie wie auch immer gearteter pathologischer Zu- das gesamte Leben einer integralen planetaren Biospháre BS an-stande kann stets durch die Wirkung von T (im Sinne von E) gewendet werden. Trotz der Labilitit der Einzelorganismen ist

wesentlich unterstiitzt werden; wobei móglicherweise das soge- die gesamte BS nach (IV.,2.) wegen ihrer auBerordentlichen Flexi-
nannte ,,Autogene Training“ auch in diesem Bereich liegen kénnte. bilitat hinsichtlich ihrer Anpassungsfahigkeit doch iiberaus stabil,Wird nun die im Abschnitt 7 in ,,Der kosmische Erlebnisraum des wobei diese Stabilitát stets durch dynamische Gleichgewichtszu-Menschen“ gegebene allgemeine Interpretation aller animistischen stánde innerhalb der biosphárischen Netzstruktur gekennzeichnetVorginge durch autonome paranormale Kontaktkanile (defekt- | ist. Ein morbider Einfluz im Sinne Fg kann zwar die BS als a.

haft abgespalten) der Tim) verwendet, dann ware es denkbar, | gemáfB Fc a=ap in diesem Gleichgewicht stóren, doch bildetdaB ein derartiger Kanal einer Tm) eine direkte »telepathische“ sich stets in der BS aufgrund ihrer Netzstruktur ein neuer Gleich-Kommunikation zu T herstellt, derart, da3 Tim ) durch Aktivi- * gewichtszustand aus, der eine Umformung des Zustandes vor Fstáten T so becinfluBt, daB diese Aktivititen als Epikorrelationen | darstellt. Selbst wenn Fs als ein kosmischer Einfluf von plane-T + a einen therapeutischen Effekt im pathologischen Zustand | tarem Ausmafi die BS so stark reduziert, daf nur eine Minimalpo-der betreffenden organischen Weltstruktur verursachen (dies wird | pulation mikrobenhafter Organismen verbleibt und die eubioti-in dem Buch ,,Postmortale Zustainde?” nachgewiesen). Zwar E
j 14 B.HEIM: Postmortale Zustande?

É

A
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schen Bedingungen des Planeten nicht aufgehoben worden sind, | Die humane T mit ¢ ist offensichtlich so strukturiert, daB die
dann kann eine neve Evolution zu einer modifizierten BS fihren, ' Wechselbeziehung zum komplementiren Soma iiber mu, also
sofern die verbliebene Restpopulation aus autotrophen vegetativen |] X = 0 im wesentlichen durch vier differenzierte Komplexe von

Organismen (evtl. auf dem Mikrobenniveau) der Flora besteht. à Triebstrebungen vermittelt wird. Es handelt sich dabei um einen

Dies deshalb, weil nach (IV.,2.) allein diese pflanzlichen Organis- : Komplex A, der die wesentlichen Tendenzen der Entfaltung, des

men die notwendige Basis einer jeden Lebensentfaltung sind. Wird somatischen Wachstums, der Selbstverwirklichung, bzw. Selbst-
dagegen der kosmische Einflu8 so konzipiert, daB er die eubioti- Po gestaltung usw. umfaBt, wãhrend diagonal hierzu ein Komplex B

schen Bedingungen des betreffenden Planeten global aufhebt, dann alle Strebungen der Fortpflanzung, Artausbreitung, Arterhaltung
finden sâmtliche Phylogenesen und somit auch die gesamte BS ihr : oder Sexualitit impliziert. SchlieBlich ist ein Komplex C offenbar
zeitliches Ende. Es sei hier bemerkt, da alle morbiden Einfliisse | fiir alle Strebungen der psychischen und somatischen Selbsterhal-
dieser Art den somatischen pathogenen Stérungen Fg trauma- | tung, aber D fiir alle captativen Strebungen wie z.B. der bioto-
tischer Art aus (V.,1.) entsprechen. pischen Abgrenzung im Rahmen einer Biocoenose, oder der Be-

Die Organismen, bei denen T fehlt und die e gewisse Schwel- sitzergreifung der notwendigen materiellen Lebensbasis kompe-
len nicht úberschreiten, sind offensichtlich durch ein Instinktge- tent. Die differenzierten Komplexe A und C scheinen hier

fiige derart an einen Seinsgrund gebunden, da® iiber dieses Gefiige einem urtiimlichen Ego, aber B und D dem urtiimlichen Ein-

eine optimale Steuerung aller vitalen Belange erfolgt. Hierdurch
|

flu® auf ein Altro zu entsprechen. Die Strukturen C und D bil-
wird insbesondere das Gesetz des organischenWachstums (III.,2.) den hier den Bogen (C,D) =K konservativer Tendenzen, welche
stets erfillt und jede Art Wucherung eliminiert. Erst wenn e ihrerseits die Basis des Bogens (A,B)=E evolutorischer Ten-

steigt und schlieBlich T  méglich wird, kommt es zunichst zu denzen darstellt. An K und E schlie&t sich in Richtung x5 des
einer Einschrankung und schlieBlich zu einer weitgehenden Auf- Rg iiber e unmittelbar T an, derart, da@ sich letztlich T tiber

hebung dieser Instinktsteuerung zu Gunsten der durch T gegebe- E und K somatischim R3 manifestiert.
nen Freiheitsgrade des Verhaltens. Im Sinne der Stérungen Fp nach (V.,1.) kann nun diese soma-

Die irdische Biospháre hat sich unter sehr giinstigen eubioti- tische Manifestation der T im R3 und seinen Streckenraumen in

schen Bedingungen entwickelt und stark differenziert, so da® sich x4-Richtung einer geistigen Degeneration unterworfen sein, so da
in ihrer integralen Gesamtevolution schlieBlich eine Humanpopu-

| die mit E adáquate Strebung zur Entfaltung des Individuums im

lation mit der Móglichkeit T entwickeln konnte, welche als Kon-
|

Verlauf von x4 zur ,Machtgier‘‘, und die durch K bedingte na-

sumenten nach (IV.,2.) in die ókologische Netzstruktur der BS in- tiirliche Besitzstrebung in analoger Weise zur ,,Habgier“ ausartet.

tegriert ist. Gerade durch die Freiheitsgrade des Verhaltens und die Diese Ausartungen beginnen nunmehr zeitlich zu wuchern (wahr-
Lósung der Instinktbindungen (verursacht durch T humaner Ein- | scheinlich einer Art Entropieprinzip folgend), um schlieBlich E

zelindividuen) ist aber die Móglichkeit iberaus starker Fehlsteue- und K so zu pervertieren, daB diese Perversion die gesamte sich

rungen gegeben, die nach Uberschreitung eines gewissen Minimal- | manifestierende Persónlichkeitsstruktur beherrscht. Hiermit láuft
niveaus humaner T durchaus die irdische BS beintrichtigen kón-

| zugleich in x4 eine starke Behinderung der T-Evolution bis zu

nen, und zwar insbesondere dann, wenn nach (III.,2.) als Folge : einer T-Degeneration konform; denn Macht und Besitz erscheinen
dieser Fehlsteuerungen Wucherungsprozesse entstehen, die nicht : nur im richtig ausgewogenen Verháltnis bezogen auf die T-Evolu-
mehr zuriickgenommen werden kénnen. tion sinnvoll, wahrend sie als Selbstzweck aufgefaBt zu inhaltlosen

| Kategorien werden. Im folgenden kennzeichne Tp eine T,
À welche dieser Ausartung von E und K unterworfen ist, so daB
|
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(V.,1.) gema8 Fp T > Tp symbolisiert werden kann, wenn Fp |

men des anthropogenen Industriesystems Arbeitsplátze unterals pathogene Ursache aufgefaBt wird. | schiedlicher Effektivitat (aH (Y) 5 betreiben, und wird der ge-Im somatischen Bereich ist ausnahmslos jedes Individuum einer samte Industrieaussto8 an Sozialprodukten und Abfall durchhumanen Population als offenes System (bezogen auf den Materie- Unterstreichungen kenntlich gemacht, dann kénnte der Umsatzdurchsatz) unlósbar in die irdische BS integriert. Es wird der BS dieses anthropogenen Industriesystems und die Verflechtungenaus irgendwelchen dkologischen Kreisen organische Substanz Mp seiner Arbeitsplitze durch Mp > (a; H; (W;E1? (PiPa.P3,0entnommen und der humanen Stoffwechselpotenz W entspre-
symbolisiert werden, wobei im Sonderfall fehlender Verflechtung

— chend in organischer Abbausubstanz M
A gemiB My >W->M,

numgesetzt. Hier ist stets M, als ebenfalls organisches Material |

gemãB (a;H.WI = = aH, (W;) zur einfachen Summation wird.von den Organismen der BS (insbesondere der Gruppe der Redu- 51 j1
o

zenten) in die metaókonomische Basis der irdischen BS reduzier- Die Verflechtung der globalen menschlichen Population mit der irdi-bar. Andererseits kommt es wegen der cerebralen somatischen
schen BS wird dagegen durch die Summation Mp > bv Wi > MaKomplementaritat der T zu der Fahigkeit, mit einer von W ab-

i=1hangigen handwerklichen Potenz H (W) Materialien Mp (die beschrieben, wo jetzt My fir die Gesamtaufnahme organischernicht der BS oder ihrer metaókonomischen Basis anzugehóren Nahrstoffe und Ma fir den Gesamtauswurf organischer Abbau-brauchen) in anthropogene materielle Strukturen relativer Sekun- substanz der Ny biologischen Prozesse W; stehen. Nach diesendirzweckmáBigkeit als ein Sozialprodukt P, umzugestalten. Fir Betrachtungen erscheint es sinnvoll, das der irdischen BS úberla-diese anthropomorphe Tatigkeit gilt also Mp > H(W) > (Py, Po, _gerte anthropogene Industriesystem und seine Verflechtung mitP3, a), wobei neben P¡ noch geistige Komponenten Py und Pz der BS durch den Ausdruckdes Sozialproduktes und Fertigungsabfalls a auftreten. P, ent-
Mp > (a¡H;(W)E > (p Po, P3, 0), 1 SjSn< Ny,spricht hier einer Reflexion i.B. auf die Erfahrungen hinsichtlich

|

JJ Jj1 v1-2-
H, und P3 allgemeinen contemplativen und meditativen Refle-

Mp > Nv Wi > Ma 10xionen aufgrund der evtl. durch Po gewonnenen Einsichten. All- i=1 1

gemein diirfte Py > P3 bleiben, wahrend das materielle Sozial-
zu beschreiben. Hierin ist allgemein P, > Py im wesentlichen aufprodukt P, als Konsumgut aufzufassen ist. In einer spáteren die VergróBerung der Faktoren aj gerichtet, wahrend P, als In-historischen Epoche kam es durch die Wechselbeziehungen zwi- dustrieaussto3 materiellen Sozialproduktes im Rahmen des Kon-'schen Po und H (W) sowie durch die Móglichkeiten von Teilbe-
sums durch Verschlei3 gemáf Py > b den Produktionsabfall areichen aus Pi zur Erstellung technologischer Systeme, die mit
zum Gesamtabfall M = a+b erginzt. Die Beziehung 10 muB alsonicht menschlicher Fremdenergie betrieben, einen Faktor a> 1 durchdefinieren, der H (W) gemáB a H (W) vervielfaltigt,wobei a P>b, P,<P,+(a), Mz=a+b 10amehrere Zehnerpotenzen (!) bedeuten kann. Auf diese Weise AB

DS

definiert a die Effektivitát eines industriellen Arbeitsplatzes aH, erweitert werden, wenn Py > (aj) bedeutet, da8 die Strebungenwahrend Mp nunmehr im wesentlichen von dem Rohstoffmaterial Py im wesentlichen auf Erhéhung deraj gerichtet sind.(mineralischer Natur) bestimmt wird, welches ‘der irdischen Aus dieser Darstellung wird zundichst deutlich, daB dieses an-Frakturzone aus bestimmten Lagerstátten entnommen wird. thropogene Industriesystem im allgemeinen Fall hinsichtlich desBesteht die momentane menschliche Population des irdischen Materiedurchsatzes ein offenes System darstellt. Wihrend MAPlaneten aus Ny Personen, von denen 1 < js n< Ny im Rah-

OS A.DIILN"—zÚL—Lz“;—L——];;;;—L]]]][]]][]——
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durch Reduzenten in die metadkonomische Basis der BS reduzier- | bale Industriesystem kann demnach in jedem Fall als ein Systembarist,gilt dies fiir den Auswurf M des offenen Industriesystems | mit Energiedurchsatz aufgefaBt werden. Ist E die wahrend einernicht. Durch M und Ny der Globalpopulation wird aber die ge- Zeiteinheit erforderliche globale Gesamtenergie zum Betrieb die-
samte BS belastet, und dieser Belastung sind endliche verhaltnismi- ses Systems, dann verschwindet E nach dem Durchsatz nicht,

|

Big enge Grenzen gesetzt. Auch wird das ganze durch 10 beschriebe- l sondern erscheint nach dem 2. thermodynamischen Hauptsatz inne System in seiner zeitlichen Entwicklung durch die Tatsache be- Wirmeform; so da E zu der im gleichen Zeitintervall eingestrahl-grenzt, daB die in der irdischen Frakturzone gegebenen minera- ten gesamten Sonnenenergie (global) addiert werden mu3. Die ge-lischen Rohstofflager ebenfalls begrenzt und nicht regenerierbar | samte Warmeenergie dieser Bilanz mu8 dann zum weitaus groftensind, also die Entnahme MR nicht beliebig gesteigert werden Teil in Form eines planetaren Infrarotfeldes in den R3 abge-kann. SchlieBlich setzt noch die Endlichkeit der bewohnbaren strahlt werden, derart, da ein FlieBgleichgewicht zwischen der in-Planetenoberfliche und die endliche Belastbarkeitsgrenze der BS
|

zidierten Solarenergie zusammen mit der produzierten E unddurch die Humanpopulation Ny eine obere Populationsschranke dem Infrarotfeld entsteht, welches seinerseits das planetare KlimaNy <=, derart, da Ny < N, bleiben mu, wenn die BS nicht bestimmt. Aus diesem Grunde gibt es fiir E eine Schrankedurch den bloBen Populationsanstieg aus dem Gleichgewicht | E, <= die von E nie erreicht werden darf, weil E> E, das fir diegebracht werden soll. Wenn dagegen Ny > Ny nicht mehr dem Humanpopulation lebensnotwendige Infrarotgleichgewicht so ver-Gesetz des organischen Wachstums geniigt, dann muf es zwangs- schiebt, daB kurzfristig (móglicherweise innerhalb eines einzigenláufig zu einer sozioókologischen Paralysis der irdischen Biospháre Jahres) Klimaánderungen globaler Art resultieren, die fir diekommen, zumal das der BSiiberlagerte Industriesystem als offenes Humanpopulation absolut tédlich sind. Wegen der NotwendigkeitSystem eine Wucherung nach (III.,2.) darstellt, die den Charakter E< E, und E, =const kann das anthropogene Industriesystemeines bósartigen Tumors annehmen kann, wenn M die metaóko- auch dann nicht beliebig anwachsen, wenn bei stirkster Extrapola-nomische Basis der BS einer dysbiotischen Intoxikation unter- tion von Technologien zukinftiger Fusionsreaktoren beliebige |wirft, welche ganze Bereiche der BS zerstért. Soll dagegen das Energiesteigerungen kostenlos méglich wiirden. E, erscheint alsanthropogene Industriesystem ein der BS iiberlagertesParallelsy- eine Konstante, die von denjenigen planetaren Klimabedingungenstem sein, welches das biosphárische Gleichgewicht erhált und die bestimmtwird, unter denen humanes Leben móglich ist. Der Werteinmaligen Rohstofflager der Frakturzone nicht iiberfliissig be- fur E, kónnte vielleicht um einen Faktor zwischen 1 und 10lastet, dann mu8B zunichst R aus Gleichung 1 des Abschnittes der Energiebilanz der planetaren GroBwetterlage proportional(II.,1.) so gesteuert werden, daB Ny < Ny <> bleibt, und somit sein, doch ist auf jeden Fall E, so begrenzt, dad E< E, deneine Begrenzung des Systems 10 durch n < Ny gegeben ist. industriellen Anstieg selbst bei der Verfiigbarkeit unbegrenzterFerner muB Po < P3 bleiben und weniger auf die Faktoren aj als Energieproduktion doch stark begrenzt. Ohnehin scheint die Theseauf Verfahren U gerichtet sein, durch welche U M > Mp der vom grenzenlosen Dauerwachstum (oder besser Wucherung) in
Gesamtaussto8 an Abfallmaterial M in MR zurickgefiihrtwird, einer begrenzten Welt ein absurder logischer Widerspruch in sich
so daB sich das System 10 in ein geschlossenes System wandelt. selbst zu sein.

a oa.Andererseits kann ein anthropogenes Industriesystem nur dann Die notwendige Stabilitatsbedingung der iridischen BS in Korre-arbeiten, wenn Energie produziert und umgesetzt wird, wobei die lation mit-dem anthrop ogenen Industriesystem und der menschli-
erforderliche Energie im Fall des geschlossenen Systems móglicher- chen Globalpopulation wird also ausgedriickt durch
weise héher liegt als im Fall des offenen Systems. Das gesamte glo- Ny < Ni <=, Po < Pa, U (Po) M > Mp,

E <E, = const<» 11.
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Wird diese Bedingung nicht eingehalten, dann schlagt zwangs- Gunsten der BS zuriickgenommen werden. Im gegenwirtigenlaufig das anthropogene System in seinem Wachstum in eine Zustand scheinen alle anthropogenen Strukturen in Wucherungen
Wucherung um, die, bezogen auf die irdische BS, einen bósartig umzuschlagen, welche die BS paralysieren kónnen und einen
tumorésen Charakter trigt und die soziodkologische Paralysis sozioókologischen Kollaps in zweifacher Richtung ermóglichen:
dieser Biospháre verursacht. Ein derartiger Auflósungsprozef Zum einen wird durch starke Reduktion von Mp der Faktor aj >

hat aber in gleicher Zwangsliufigkeit den sozioókologischen 1, und zum andern wird Hj = 0, wenn Mp > 0 als Folge einer
Kollaps der menschlichen Population zur Folge, weil diese Popu- sozioókologischen Paralyse der BS  eintritt, weil zwangsláufig
lation wegen Mp > 2 Wi; > MA unauflósbar in die irdische Bio- Mp> 0 weitgehend auch W.>0 bedingt.
spháre integriert ist. Die Móglichkeit einer starken Beschleunigung dieses globalen

Eine Beobachtung der globalen irdischen Humanpopulation und Vernichtungsprozesses ist der im Sinne Tp pervertierten Persón-
ihres Industriesystems 10 zeigt indessen, da die Stabilititsbedin- lichkeiten der irdischen Humanpopulation durch eine Stórung des
gung 11 in keinem Punkt erfiillt worden ist, obgleich technolo- CO,-Gleichgewichtes in der irdischen Atmosphare an die Hand
gische und soziologische Wege zur Erfillung dieser lebensnotwen- gegeben. do ;digen Bedingung hátten aufgefunden werden kónnen. Zunáchst Pro Zeiteinheit werde von den heterotrop hen Organismen ein

kann festgestellt werden, daB die kritische Populationsschranke AnteilA, aber durch Verbrennu ngsvorgange organischer Substanz
. ang -an8 1:

LL:
ein Anteil B von CO, produziert, wobei B im wesentlichen aufNy zwischen 6+ 10° und 9-108 bis 10° liegt. Tatsichlich ist h Aktivi 2

Sinne der Beziehune 10 zuriickeehseit geraumer Zeit Ny > N, und zwar gegenwártig um einen PICADAe cnvietien tm oinne cer eer eng ri
Faktor der úber dem Wert 4 liegt. Dieser an sich unverniinftige

co dal ASB bleibt me Kommt noch ein Anteil " desjenigen
Sachverhalt k h ¢

gt. A CO,, welches durch die Zersetzung kohlensaurer Mineralien inachvernalt kann nach Au fassung des Autors wohl nur durch den Tiefenschichten der irdischen Frakturzone entsteht und weit-
nationale Egoismen oder ideologische Gruppeninteressen erklárt gehend konstant der Erdoberfliche entstrómt. Wahrscheinlich ist
werden. Die Folge dieser exponentiellen Populationswucherung C>B, móglicherweise aber auch C>B. Gebunden wird CO, einer-
von Ny ist aber ein analoger exponentieller Anstieg von n< Ny, seits durch die Oberflachen der Ozeane pro Zeiteinheit um D und
also einer Wucherung des Systems 10 und 10a. Auch kann durch die globale Gesamtheit autotropher Organismen der Flora
haufig P, > P3 entgegen der Bedingung 11 beobachtet werden, um den Anteil F. Die Ánderung des atmosphárischen CO, -Normal-
doch trotz dieses Sachverhaltes sind Technologien U zur Reduk- pegels Q sei dann Z zu Q+Z in der Zeiteinheit, wáhrend fir Z die
tion von M in Mp kaum entwickelt, weil P, im wesentlichen Darstellung
auf die Steigerung der Effektivitit a. der Arbeitsplátze und ihrer |

A+B+C-D-F=Z 12
Anzahl n (als Folge des exponentiellen Ny-Anstieges) gerichtet
ist. Verscharfend kommt hinzu, da& die BS durch die ebenfalls gilt. Aufgrunddes quantentheoretischen Baues hat CO, die Eigen-
steil ansteigende Bausubstanz stádtischer Expansionsbediirfnisse umi Mein Inírarotlicht anneflektieren. Der natirliche Anteil Q
zusátzlich belastet wird; denn Bebauung erfiillt bezogen auf die BS ea 90 Cas Derelts erwahnte Infrarotgleichgewicht .nd die

eine Bedingung der Wiistenbildune, so da® auch der Uberschu8 an

sich hierin duBernde atmosphirische globale Klimastabilitat, so-

Bausubstanz 2 b À 5 reo
a lange Q=const bleibt.Diese klimabestimmende Wirkung bedeu-

7

2 gerecnnet werden kann. Es zeigt sich mithin, tet aber, daf3 E, der Beziehung 11 wesentlich von Q mitbestimmtda gegenwártig nicht nur das System 10 wie ein bósartiger wird, derart, daf E, immer weiter zuriickgenommen werden muB,Tumor (Dôsartig wegen M) auf der irdischen BS liegt, sondern, da® wenn Q ansteigt. Die Stabilititsbeziehung 11 ist also durch
zusdtzlich die steigende Bebauung nach (III.,2.) eine Wucherun

= = =

darstellt, weil einmal erstellte Baukôrper auf keinen Fall mehr zo AE (Q)< 0, AQ=2>0, Q= const, Z=0 12a
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zu erganzen. OhneStrung des CgAntelles stato eeconst und Da 11 und 12a den Interessen allgegenwártiger merkantil per-oszilliert um Z=0. In 12 ist offensichtlic zu vernachlassi- vertierter 'T -Persónlichkeiten im Wege stehen, wird wahrschein-
gen, wihrend B vom momentanen Expansionszustand des anthro- lich auch dahn nichts an den Ursachen eines Katastrophenwegespogenen Industriesystems und den verfiigbaren Reserven fossiler geándert, wenn noch hinreichend Zeit verfiigbar ware.Brennstoffe abhángt. Die Betráge C undD sind dagegen Konstante. Diese iiberaus bedenkliche Entwicklung scheint auf eine Fehl-Solange Z=0 bleibt, andert sich E, aus 11 ebenfalls nicht, doch int ;

:

E
A AA

s
. erpretation von 10, 10a, 11 und 12a zuriickzugehen. Wird nim-mu} nach der Erginzung 12a diese obere Schranke E, um so stár- lich unt lt. der irdische Pl five tiber ei dliche be-ker zuriickgenommen werden, je stárker Q durch Z>0 ansteigt, ten unterste > Er Ircasene anet Verge “Der eine unen E DE

wihrend Z<0 einen Anstieg von E, erlaubt. wohnbare Fliche und iiber unendliche Rohstofflager, dannwiirde
Die verhángnisvolle Nichtbeachtung der Beziehung 11 bedingt sich aus 10, 10a und 1dicbekannteDarstellung der gegenwar-den exponentiellen Anstieg der Weltbevélkerung Ny>N,, was tig verwendeten weltwirtschaftlichen Grundbeziehung ergeben,

einerseits wiederum einen exponentiellen Anstieg von nin 10 und ' wonach em jedes Sozialp rodukt durch die Summe aus Kapital unddamit einen Anstieg von B in 12 zur Folge hat. Andererseits be- Arbeit gebildet wird, was tátsichlich unter den Naherungsbedin-
dingt aber der auswuchernde Anstieg Ny>N, ein gleichzeitiges gungen der Schrankenlosigkeit des Planeten den grenzenlosen An-
Auswuchern erstellter Bausubstanz und eine Wucherung der Ur- stieg aller anthropogenen Strukturen erlauben wirde. Tatsáchlich
banisation. Diese auswuchernde Bausubstanz wiederum bedeutet sind diese Bedingungen aber in keiner Weise (auch nicht mehr an-
eine mit dieser Wucherung progessiv laufende Vernichtung weiterer náhernd) erfiillt. Es entbehrt nicht einer gewissen makaberen Pikan-Bestandteile der irdischen Flora, die aber der variable natiirliche C- terie, wenn man sich vergegenwártigt, daf viele Verfechter der sichSpeicher ist. Damit wird aber in 12 der Betrag F reduziert, so dai dauernd erhóhenden Steigerungsraten einerseits ihre iiberaus fort-
wegen der Konstanz von C und D ein Anstieg Z>0 resultieren muB. schrittliche und moderne Lebenseinstellung stándig intensiv beto-Gegenwártig betrágt der CO,-Anstieg immerhin Z=+5% pro Jahr nen (und háufig mitleidvoll auf die Vertreter transzendenter Reli-mi ereigender Tendenz. -o Kannsich Begonwariis o der gionen herabschauen), aber andererseits trotz Raumfahrt das ko-ohen Wármekapazitit von noch nicht thermometrisch úu- tkani

Bern, jedoch kônnte durch ein Abschmelzen schwimmenden Polar- eeKanische Weltbild doch noch nicht pene verstanden " habe"eises die Pufferungswirkung der Ozeane ausfallen, weil das Ober-
scheinen (eine Fehlhaltung, die man heutigenTags in den Gemein-flachenwasser mit dem gelósten CO,-Bestand denn nicht mehr
den transzendenter Religionen praktisch gar nicht mehr antrifft).gekihlt wird und in die Tiefsee absteigt. In diesem Fall wiirde D>0 Man kann auf keinen Fallunterstellen, dab die durch die Sy-

und Z>+5%, weil C=const bleibt. An diesem steilen Anstieg des steme 10 bis 12a ausgedriickten Sachverhalte undihre Konse-
CO,-Bestandes der irdischen Atmosphire wiirde sich in dieser Pha- quenzen von gesellschaftlichen Fiihrungskraften m wirtschafts-se auch dann nichts andern, wenn politisch B>0 erzwungen wiirde. steuernden Positionen nicht durchschaut worden sind, so daB die
Die Folge dieser Phase wáre der kurzfristige Zusammenbruch des Nichterfillung der Bedingung 11 aus dieser Richtung (durch ein
irdischen Infrarotgleichgewichtes mit einer entsprechenden kata- Versagen) offenbar nicht erklárt werden kann. Wenn dies aber sostrophenhaften Klimalabilitát, die von der menschlichen Popula- ist, dann bleibt logisch nur die eine Móglichkeit, da8 in allen gesell-tion wahrscheinlich nicht iberlebt werden kann. Selbst wenn E,>0 “schaftlichen Schichtungen humaner Population ein gewisser Pro-vóllig zurickgenommen wirde, kónnte sich mit Z>0 an einer Ver- zentsatz der Einzelindividuen aus TpPersónlichkeiten besteht, beiCleone der an der cen senHom Ed Kn SineE
und C konstant bleibt, aber der CO. -Pegel die hinreichende Infra ee sind, so daB die in diesen Fállen inhaltslos gewordenenrotausstrahlung verhindert 2-5 Kategorien von Macht und Besitz pervertiert die T, -Mentalitãt'

pragen. Diese T,-Mentalitat manifestiert sich praktisch immer in
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dem iiberaus merkantilen und zugleich gesicht- und geschichtslosen Population aufgefaBt werden. Dieser Sachverhalt bietet aber zu-Banausentum ohne metaphysische Bindung, welches grundsitz- gleich eine therapeutische Méglichkeit an. Primár ist im Rahmenlich Qualitat durch Zahl und Geist durch Masse zu ersetzen sucht. einer solchen Therapie eine psychische Anderung der falsch orien-Zwar ist immer eine Chancengleichheit gesellschaftlichen Aufstie- tierten BewuBtseinszustinde der T,,, und im Sinne einer psycho-ges denkbar, doch muB sich hinsichtlich der Tp gerade diese hygienischen Prophylaxe die Vermeidung weiterer DegenerationenGleichheit als ein Selektionsprinzip auswirken, weil durch Tp der T in Fp T> T,, zu erreichen. Dieser Prozef sollte im wesent-charakterisierte Persónlichkeiten auch solche Aufstiegswege be- lichen durch eine Reduktion des gegenwártigen Zustandestreten kónnen, die von Persónlichkeiten T wegen der notwen- P,> Pq auf P,<P; bei starker Anhebung von P,erfolgen, derart,digen Skrupellosigkeit und Brutalitát niemals begangen werden daB Py im Sinne einer wahren Persónlichkeitsbildung die T-Evo-kónnen. Andererseitsbildetdie Wucherung anthropogener Struk- lution fórdert. Auch miiBten die Verhaltensnormen der Gattungturen durch Nichterfillung von 11 das ideale Komplement zur (als moralisches Gesetz) auf diese T-Evolution ausgerichtet werden,TpMentalitát, die zwangsliufig diesen Zustand zu stabilisieren um die verlorene Riickbindung (Folge der Transzendenzfahigkeitsucht, was sich bereits in der Jugenderziehung nach F, ausdriickt. der T) an den Seinsgrund in einem Gefiige wahrhafter »Religio” zuNur so wird es méglich, da8 global iiber allem penetrant die finden. Im Gegensatz zu Tp ist T durch ein stark kontemplativesschwarze Sonne der groBen Politliige brennt; einer Liige, die glaub- Verhalten ausgezeichnet, so da man diesem kontemplativen undhaft machen will, da® dieses lebensfeindliche Monstrumprofit- meditativen Denken der T das héchstmégliche Sozialprestige zu-orientierter und spekulativ mi®brauchter Technologien die wahre sprechen, aber in dem Konsumprotz das erkennen sollte, was er alsund einzige Sinngebung menschlichen Lebens sei, und die dariiber- T,,-Struktur tatsáchlich ist, námlich ein verantwortungsloser Zer-hinaus behauptet, bósartig tumoróse (also tódliche) Wucherungen sBrer von Bereichen der lebensnotwendigen irdischen Biosphárewaren gesundes Wachstum. Man ist geneigt, an einen Kurpfuscher und Verschwender ebenfalls lebensnotwendiger Materialien (Roh-zu denken, der das Carzinom an einemmenschlichen Kórper nicht stoffe) zu Lasten der teilweise noch nicht einmal geborenen Nach-entfernt, sondern zur Metastasenbildung anregt und dem Patienten folgegenerationen. Sekundár (analog zum unterstiitzenden somati-weismacht, dies sei der anzustrebende Zustand gré8tméglicher schen Teil) miissen die Wucherungen des Systems 10 ebenso wieGlickseligkeit ansich. Es ist zu hoffen, daB hier nurUnfáhigkeit Ny > Ny zuriickgenommen und weitgehende U-Technologien zurvorliegt, weil sonst vonGesellschaftskriminalitit gesprochen wer- Erfillung der Stabilititsbedingung 11 entwickelt werden, so dafiden miiBte.
10 zu einem geschlossenen anthropogenen Parallelsystem zur irdi-Eine planetare BS kann zwar durch einen kosmischen Einflu8 in schen Biospháre wird, und die Humanpopulation mit Ny < NiAnalogie zum somatischen Trauma Es in (V.,1.) eingeschrankt in diese Biospháre als ókologisches Gefiige integriert bleibt.oder auch paralysiert werden, doch liegt im Fall der irdischen BS Die vorgeschlagenen primáren und sekundiren Wege sind nur imoffensichtlich eine Analogie zum Trauma Fp vor; denn der Zu- globalen Bereich effektiv, aber bereits im Bereich einzelner Natio-stand der irdischen BS wird gegenwártig durch den pathogenen nalitáten vóllig wirkungslos. Auch wáre es erforderlich,imRahmenEinfluB der TpMentalitát eines Bruchteiles ihrer Humanpopula- der sekundáren Sanierung zur Erfillung der Forderung 11 iibertion bestimmt, zumal die Expansion dieser Population die planeta- die Zeitdauer mehrerer Generationen jedem einzelnen Mitglied derren Grenzen erreicht hat. Die Ursache der drohendenParalyse globalen menschlichen Gesellschaft sehr harte Verzichtleistungender irdischen BS kénnte also als eine allgemeine psychotrauma- abzuverlangen. Selbst wenn ein derartiges globales Unterfangentische Fehlsteuerung im Bewu8tsein der humanenpartiellen Tp

|
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,politisch und sozial unter dem zwingenden Druck spaterer Verhilt- Es sei hier nachtráglich bemerkt, daB der Schritt (0)> (1) nochnisse durchfiihrbar ist, wire die hierfiir erforderliche Mindestzeit keinen Typostrophenschritt des Lebensprozesses darstellt, sondernwegen der abfallenden Mp und Mg nicht ausreichend, so daB die zwangsliufige Folge der kosmogonischen Bedingungen einesmóglicherweise der soziodkologische paralytische ProzeB in der eubiotischen Planeten ist. Dieser Schritt (0)> (1) bedeutet ledig-irdischen Biosphare bereits irreversibel geworden sein kónnte. lich, da® aus mineralischen Substraten mehr oder weniger kom-

plexe Molekiile auf der C-Basis als Pribionten in der Hydrosphire
|

entstehen, wobei diese Prãbionten jedoch noch keine lebenden Or-
ganismen sind, und zwar auch dann nicht, wenn es sich um auto-

gene Katalyte aus Lern- und Funktionsgruppen handelt. Allerdings
|

sind diese Prábionten in der Hydrospháre als molekulare Struktur-
elemente die fundamentale und unabdingbare Voraussetzung fir
den ersten Typostrophenschritt (1)>(2) zu den Protobionten,
also den ersten lebenden Strukturen. Diese Typostrophe setzt je-
‘doch ebenso wie die folgenden Typostrophenschritte entelechial
geschichteter Wirkungsgefiige die richtige zur somatischenStruktur
komplementare (x,, x, )-Struktur voraus. Im Fall (1)> (2) miis-

sen verschiedene prábiontische Strukturelemente zu einem funk-
tionalen und reduplikationsfahigen System zusammentreten, wel-
ches als Protobiont eine Entitat hoheren Komplexitatsgrades ist.
Hierfiir reichen jedoch die aus (0)~ (1) hervorgegangenen Mole-
kularstrukturen auf der C-Basis nicht aus; denn alle diese Mole-
kularstrukturen werden sich wegen ihrer Entstehungsform in den
tiefstmóglichen Niveaus potentieller chemischer Energie befinden.
Gefordert werden muB hingegen fir die Typostrophe der Proto-
bionten ein molekularer Energietrager, also ein Molekiil mit C-Ge-
rist in einem sehr hohen Niveau dieser potentiellen chemischen
Energie. Die Synthese einer solchen geforderten Substanz E(C)
auf der C-Basis ist in der Uratmospháre (auch nach ihrer Textur-
ánderung durch 0,) ebenso unwahrscheinlich wie in der Hydro-
sphare. Es gibt jedoch in den tieferen Schichten der Frakturzone
eines eubiotischen Planeten stets C-freie kristalline Mineralien (z.B.
auf der Si0, - oderAl,0,-Basis usw.) sowie elementaren C, sowohl
in der Diamant- als auch in der Graphitmodifikation. Kommen nun

unter geeigneten Temperatur- und Druckbedingungen in der Frak-
turzone derartige in H,O nicht lésliche Kristalle in Kontakt mit
einem Graphitlager, dann besteht die Méglichkeit, da8 C-Atome
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2 2 AUG un— des Graphit thermisch in die sonst C-freien Kristallgitter diffun- | N ry | C ordieren, bis ein gewisser Sattigungserad erreicht wird. Wird nun -

ASA
durch tektonische Vorgange (z.B. im Rahmen der planetaren Plat-

| de A Ro 1 o 2, 37:tendynamik dieser Frakturzone) Gestein an die Oberflache trans- | ' Me

portiert, welches solche mit ,,C geladene” Kristalle enthalt, und *

~ verwittert dieses Gestein im Kontakt mit Hydro- und Atmosphire .

97derart, dai ein poróses Geriist aus diesen Kristallen verbleibt, dann
|

ware es denkbar, da® die Bedingungen zur Synthese der geforder-
ten Molekularstruktur E(C) erfillt werden kónnten. So kénnten

27 FEB. 1968
7 beispielsweise durch meteorologisch bedingte elektrostatische Fel-

PA Ana_

der und (oder) thermische Prozesse die C-Atome aus den Kristall- 1YA SEr. 1604
|

gittern wieder herausdiffundieren. Auf diese Weise miifiten auf der
jeweiligen Kristalloberfliche Muster aus C-Atomen entstehen, die |

von der Mikrostruktur der Kristalloberfliche gepragt werden,deren Elemente aber C-Atome im statu nascendi sind. Als Folgedieses Zustandes kónnen nun im Kontakt mit den Molekiilen der
|Atmo- und Hydrosphire die verschiedensten Molekularstrukturenentstehen, deren C-Geriiste durchaus neben einfachen Bindungen

_

und en-Gruppen auch yn-Gruppen enthalten kónnen. DerartigeMolekiile kénnten dariiber hinaus durchaus der Forderung nach
hohen potentiellen Energieniveaus entsprechen, so daB auf diese
Weise E(C) in Einzelmolekiilen gebildet und hierdurch unterge-eigneten (x,x, )-Bedingungen die Typostrophe (1)> (2) der Pro- |

tobionten ausgelést werden kénnte.
Wegen der Tendenz der Uratmospháre eines eubiotischen Plane- |

ten durch O,-Generierung die gasfórmigen C-Verbindungen zu oxy- |

dieren und eine Zusammensetzung aus CO,, O, sowie N, (bezw.
|irgend ein anderes inertes Gas) und H,O-Dampf anzustreben, und |wegen des Zeitintervalls der Typostrophe (1)>(2) kônnte man |annehmen, da die Protobionten autotrophe Entititen mit endo- fthermem Stoffwechsel als einen Primarstamm ausbildeten, der |sich anschlieBend evolutorisch in die verschiedensten protobionti-

.

schen Formen (gekennzeichnet durch ebenso verschiedene Stoff- | NT2<109749859095wechselchemismen) differenzierte, wodurch móglicherweise prá- |
biontische Strukturelemente weitgehend aus der Hydrosphire ver- a|Wischwanden, wihrend nunmehr die weiteren Typostrophen

|

(2) >(3)> (4) (5) zeitlich anschlieBen konnten. |

|
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