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Das Z u s a m m e n w i r k e n  der  F a k t o r e n  wird besch r i eben .  
E i n e  K o p p l u n g  zwi schen  d e n  b i sher  a n a l y s i e r t e n  F a k -  
t o r c h  bes t eh t  o f f enba r  n ich t .  
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BUCHBESPRECHUNG 
ALFRED K(JHN, Vorlesungen fiber Entwicklungsphysiologie. 
Berl in:  Springer 1955. 506 S., 477 Abb. Ganzl. DM 43,60. 

1922 gab Alfred K o n ~  seinen Grundr ig  der al lgemeinen 
Zoologie in erster Auflage heraus ;  1932 erschien in der 
zwei ten Auflage des nunmehr  CLAus-GRoBBEN-Kt~HN ge- 
nann ten  Lehrbuehs  der Zoologic seine Bearbe i tung  des 
Al lgemeinen Teiles, e ingetei l t  nach  , ,Organen und  ihren 
Le is tungen" ,  also jeweils Morphologie und Physiologic 
in einem. 1935 folgte die Erbkunde ,  sell  1939 der Grund- 
rib der Vererbungslehre,  und 1955 krOnen die Vorlesun- 
gen fiber Entwicklungsphys io logie  das einzigart ige Werk.  

Die Aufgabe der Entwicklungsphysiologie  is t  viel -  
le icht  n icht  die wicht igste ,  wohl  ,,aber die charakter i -  
st isehste der ]3iologie". Es gilt, die Gesetze des einsinnig 
ablaufenden Formwechsels ,  yon Wachs tum,  Fo rmb i ldung  
und For tp f l anzung  aufzudecken.  Entwieklungsgeschehen 
ist  Zellgeschehen;  die Zelle enthXlt kontinuier l iche,  spezi- 
fische S t ruk turen ,  die sich ident isch ve rmehren  und die 
Eigenar t  der sich g le ichar t ig  wiederholenden En twick -  
lungsabl~ufe bes t immen,  n~ml ieh  den Id io typus ,  die Ge- 
samthe i t  der Erbfaktoren .  Im R a h m e n  der erbl ichen 
Var ia t ionsbre i te  differenzieren sieh die Teile des Organis-  
mus ; in sensiblen Per ioden wirken AuBenfaktoren modif i -  
zierend, bei ex t r emen  Mosaikeiern schon in Einzelbezi rken 
der ZelIe. ,,Die t t e r s te l lung  eines Funkt ionszus tandes ,  
der auf  e inen be s t immten  En twick lungsvorgang  abziel t ,  
nennen  wi t  D e t e r m i n a t i o n " .  Sic kann such  n m s t i m m -  
bar sein. Oft  s teh t  abhfingige Differenzierung am Anfang,  
und Selbstdifferenzierung der Teile folgt.  Die Aufgabe ,  
alle Tei lvorg~nge phys ika l i seh-ehemiseh  aufzukl~tren, ist  
endlos;  zudem l iegt  das Wesen der En twick lung  im 
geordneten Zusammenspie l  der Einzelabl~ufe  als , ,kom- 
b ina t ive  Einhe i t s le i s tung" .  Aueh der s tammesgeschicht -  
liehe Wande l  ist  ein entwicklungsgesehieht l iches  Problem.  
Die Zweckbeur te i lung  ist  unerl~Blich und stel l t  der kau-  
salen Morphologie ihre Aufgaben.  Die sich so ergebenden 
Grundfragen nach der Morphologie bis Chemic der sich 
ident iseh ve rmehrenden  S t ruk turen ,  der e re rb ten  Reak -  
t ionsbrei te  der Artzel le  und den Bedingungen  ihrer Reali-  

sierung, den physikal isch-chemischen Teilprozessen, dem 
Zus tandekommen der ze i t r~umlichen Ordnung der ]3e- 
dingungen,  die den Normalab lauf  gew~hrleisten, der Wir-  
kungsweise einzelner Erb fak to ren  im 1Rahmen des Ge- 
samtgeschehens,  endl ich  der Ver~nderungen des Erb-  
geffiges und ihrer  Ver t r~gl ichkei t  mi t  dem Entwicklungs-  
ablauf gelten al lgemein,  mfissen aber doeh ffir jede Ar t  
besonders bean twor te t  werden.  

i . - - 5 .  Vorlesung:  Entwicklungsphys io logie  der Z e l l e  : 
Chromosom, Mitose, Eu-  und He te rochromat in ,  Ribo-  
und Desoxyribonukleins~kure, Chromomer,  Meiosis, Me- 
chanismus der Para l le lkonjugat ion ,  Centrosom, Tei lungs-  
spindel, monozentr ische  Mitosen;  Plasmate i lung,  ]3ildung 
der Trennungszone,  Kernplasmare la t ion ,  Zellgr6Be und 
Anzahl  der Genome im Zellkern, 1Ribonukleoproteide als 
Autoredupl ikanten .  6. Vorl. : Modif ikabi l i t~t  bei P r  o- 
t o z o e n ,  ausl6sbare Geschlechtsvorg~nge,  phaenotypi -  
sche Geschlechtsbes t immung,  Encys t ie rung ,  Isogameten 
stets physiologisch anisogam, monoeeische Arten ,  cis- und 
t rans-Crocet indimethyles ter  bei  Chlamydomonas, re la t ive  
Sexual i t~t ,  Gamone  und Termone.  7- Vorl.:  GreBe viel-  
kernige Symplasmen:  Saprolegnia, Bryopsis; die einker-  
nige Acetabularia; ein kernloser mediterranea-Stiel auf  
kernhMtigem wettsteinii-Rhizoid bildet  einen wettsteinii- 
H u t ;  pf lanzt  man  ebenso crenulata auf mediterranea, so 
en tspr ieh t  die Hu t fo rm  dem Mischungsverh~i tnis  der 
beiderlei Wirkstoffe .  8. Vorl. : Vielzellige Verb~nde ent-  
s tehen a) bei P h y t o m o n a d i n e n  gem~13 der Tei lungsord-  
nung einer Ausgangszelle,  b) bei Aerasieen, indem ]~inzel- 
am6ben einander  in kurzer  sensibler Phase chemotak-  
t isch anziehen;  so wird aus dem wirren Durche inander  
nahrungssuchender  Amoeben  ein harmoniseh ~quipoten-  
tielles Feld  im Sinne von DRIESeH, und dar in  en t s t eh t  
Schr i t t  I fir Schr i t t  ein De te rmina t ionsmus te r  mi t  a r t -  
gem~Ben Sporangien als Ergebnis ;  oder es bi lden sich 
durch Reak t ion  der Einzelzel len auf bes t immte  AuBen- 
bedingungen spezifische Gestal ten,  z. B. bei der Gallert-  
alge Celloniella. 9- Vorl. :  Z y g o t e n b i l d u n g  und 
] 3 e f r u c h t u n g .  Andre-  und Gynogamon  I u n d  II ,  
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Spermaster und Reifeteilungen im Seesternei, Wanderung 
des Eikerns zum Spermakern him io. Voll: P o l a r i t ~ t  
der Ausgangszelle. GefgdlepolaritXt bet A cetabularia; das 
l~'ucus-Ei bildet das tlhizoid dort, wo das Spermatozoid 
eindrang, Ascaris- und Seeigeleier sind polar gem~B 
ihrer Lage im Over. 11.--13 . Vorl.: Die F u r e h u n g  
endet nicht beim Erreiehen best immter Werte der Kern- 
ptasmarelation, sondern bestimmter Funktionszust~nde; 
yon der Blastula an waehsen die Zellen vor jeder Teilung 
aufs Doppelte ihrer Ausgangsgr6Be heran; die Gastru- 
lation beginnt, wenn dem Keim keine N~hrsubstanzen 
mehr zustr6men. Die isolierte vegetative H~lfte des 
.Paracentrotus-Eies furcht sieh wit  des ganze El; die 
animale HXlfte reguliert nicht. Vor a l l en  die Struktur 
der stabilen Eirinde determiniert das Furchungsmuster,  
set es duieh Einriehten tier Spindeln oder yon Plasma- 
str6men, die die Furchungskerne verfrachten. Die sp~-  
t e r e  P r i m i t i v e n t w i e k l u n g  wird schon dutch die 
Polarit~t der Oocyte  determiniert;  aueh hierin kann die 
animale H~llte nieht regulieren, die vegetat ive wohl. Die 
in den einzelnen Sehiehten yon vornherein vorhandenen 
Quantit~ten animaler bzw. vegetativer Tendenzen k6nnen 
fiir sieh allein die Differenzierung der Keimesteile nieht 
erkl~ren, sondern es kommt die ,,polare Dominanz"  
hinzu. Li-ionen verstXrken das vegetative,  SCN-ionen 
das animale Gef~lle. - -  I4 . - - i9 .  Vorl.: A m p h i b i e n .  
Auf 95 Seiten und io I  Abb. ist die Lebensarbeit H. SPE- 
MANNS, seiner Schiller und Enkelschiller, der schweizer, 
holl~ndischen, nordischen, franz6sisehen und ameri- 
kanischen Schulen meisterhaft k o n d e n s i e r t .  Der Ei- 
kOrper ist nicht als Mosaik strukturiert ,  sondern die 
Stolfe ordnen und verteilen sich w~hrend des Eiwachs- 
turns, der Reifung und Befruehtung quant i ta t iv  naeh 
bestimmten Achsen. In der relat iv festen Eir inde und 
dem verschiebbaren Endoplasma verankerte,  strukturelt  
bevorzugte Felder bestimmen wXhrend der Furchung und 
der Blastulaphase die Tendenzen, die dann zur Gastru, 
lation ffihren; ,,zeitliehe AblXufe der Kompetenzen und 
in versehiedenem Grade Tendenzen zu Selbstgliederungen 
and Induktionen (in der Randzone) oder schon feste 
Determinationen ffihren zu best immten histologisehen 
Differenzierungen im pr~sumptiven Entoderm. Hier rui t  
die Aufteilung der Eistruktur auf die Bereiehe des Blasto- 
derms nicht nur quali tat ive Reaktionen der verschieden 
ausgestatteten Zellen auf quant i ta t ive  Abstufungen her- 
vor, sondern auch fortschreitende Chemodifferenzierung. 
Die Gastrula8ionsbewegungen bringen die Blasteme des 
Entoderms, des Chordamesoderms and des Ektoderms 
in die Lagebeziehungen, auf die ihre Tendenzen und 
Kompetenzen zugeschnitten sind. Das Chordamesoderm 
gliedert sich durch in einem Gradientensystem um- 
schlagende Reaktionen der Zellenbereiehe. Die Induk- 
tionsleistungen des Urdarmdaehs der praechordalen 
Plat te  und des Chordasomitenbandes beruhen zum Tei l  
wahrseheinlieh auf einer Chemodifferenzierung, die schon 
wghrend der Gastrulation in der Lgngsriehtung des Gra- 
dientensystems zustande kam. Die so entstehenden 
Organanlagen induzieren sekundgr; Indukte Und Induk- 
toren wirken wechselweise aufeinander; positive u n d  
negative Affinit~tten zwischen den Abk6mmlingen ver-  
schiedener Blasteme und Blastemteile f(ihren dazu, dab 
sie sich trennen oder zu komplexen Organen vereinigen. 
:Endlich baut  der Organismus des Nerven- und des Inkret-  
drilsensystem auI, welehe beide alles n i t  a l len  ver- 
knfipfen; der K6rper  ist in yon Art  zu Art  verschiedenem 
MaBe yon Determinationsieldern durehsetzt; die den  
Organbestand auffechterhalten und bet Verlusten wieder- 
hersteIlen. Die Organe differenzieren sieh, w~hrend sic 
funktionieren, im Sinne ihrer Funktion wetter. Von 
einem Organisationszentrum im engeren Sinne kann  
man kaum mehr reden; Organisation ist stets Ergebnis 
aller Entwicklungssehritte der Keimesteile; die wenigsten 
yon ihnen kennen wir bisher, sic aber erstaunlich klar. 
- -  VOgel und Fische entwiekeln sich im grunds~tzlichen 
ghnlich wit  Amphibien, aber die Aseidien (no. Vorl.) 
zeigen eine vorbildliche Mosaikentwicklung, ebenso die 
sieh spiral furchenden Schnurwtirmer; Ringelwiirmer und 
Weichtiere. Hier wirkt die Chemodifferenzierung d e r  
fertigen EizelIe determiniere~d. 22.--24. VorI.: I n -  
s e k t e n .  SEI~LS Bildungs- und DiHerenzierungszen- 
trum. tIormonale Kontrolle der Metamorphose, a r t -  

unspezifische Hormone, Wiederholbarkeit  der Schritte. 
Determination der Organmuster der Imago, Organ- 
muster des Mehlmottenfifigels, Abb. 393 Schuppen- 
s tammbaum und Polyploidie. 25. und 26. Vorl. : Pilanzen 
mit Zellen in Zellulosewandungen, daher keine Zell- 
wanderungen, Faltungen, nur Zellteilungen und -differen- 
zierungen in zusammenhS.ngenden Verb~nden, wie etwa 
bet unserer Knorpelbildung, kein Blutgei~Bsystem, 
offenere Systeme, weir st~rkere l%versibilit~t: es kann 
viel umdeterminiert  .werden. Kurz- und Langtags- 
pflanzen, Vernalin, Florigen, Metaplasin; Explantate,  
welehe Sprosse und Wurzeln treiben. Gewebemuster 
~hnlieh wit  beim Schmetterlingsflfigel. Wirksam sind 
hormonale Fernwirkungen, Induktion determinierter 
Gewebe  auf benachbarte kompetente Zetlen sowie diife- 
rentielle Zel!teilungen. - -  27. VorI. : B ~ l k c h e n s t r u k t u r  
des Knoehens; WEiss '  Modellversuehe an Fibroblasten 
auI in dreieekige Rahmen gespannten koagulierten H~iut- 
chen, Biokristalliner Charakter der E e h i n o d e r m e n -  
s k e l e t t e i l e ,  funktionelle Strukturen und niehtfunktio- 
nelle Korrelationen, wit zwisehen Anker und Platte bet 
Seewalzen. - -  28.--3 ~ . Vorl.: P h a e n 0 g e n e t i k .  Des 
Erbgefilge bedingt alle M6gliehkeiten der Morphogenese. 
Inner- und zwischenzellige Genwirkungen, P h a e n o -  
k o p i e n ,  sensible Phasen, Mehlmottenflfigelmuster. Le- 
talfaktoren bet Drosophila (HADoRN), struppfedrige, 
fl[igellose Hfihner, Chondrodystrophie des Krfil~erhuhns 
phaenokopierbar durch Selen in der Nahrung legender 
t tennen oder Insulineinspritzungen in den Dottersack. 
Nur ehemische Genwirkungen geben uns bisher Modelle, 
um die Wirkungsweise einzelner Gent and ihres Zu- 
sammenspieles zu verstehen. Genwirkstoffe: a + bet 
Ephestia, v+ bet Drosophila wandeln Tryptophan in 
Kynurenin urn, cn + fiberfiihrt dieses in Oxykynurenin. 
wa + bedingt den EiweiBtr~ger, der n i t  Oxykynurenin 
die Pigmente bildet. Genwirkketten und -netze. Arginin- 
synthese bet Neurospora,  Chromatindiminution bet As-  
saris, besonders bet spontaner Vierteilung dispermer Eier, 
ein Beispiel filr Weehselwirkungen yon Protoplasma und 
Kern als Ursaehen ontogenetiseher Differenzierung. In 
Riesenehromosomen wandeln sich w~hrend der Larven- 
entwieklung in bestimmten Organen euchromatische 
Scheiben, Genorte also, zu ,,Puffs" urn. - -  Im AnsehluB 
an P. WEiss'  Denkmodelle der Plasma-Umwandlung for- 
deft VerL zu identischer Reproduktion bef~higte Struk- 
s im Cytoplasma, deren Anzahlverh~.ltnisse 
oder Beschaffenheiten dutch modifiZierende Bedingungen 
ver~ndert werden. Solche Strukturen sind genetisch be- 
kannt als Plastidom und Plasmon, morpho!ogisch etwa 
yon der Gr613enordnung der Mitoehondrien und ,,Mikro- 
some". ,,Bestimmte Erbfaktoren, die im Kern vorhanden 
sind, k6nnen durch bestimmte im Plasmon liegende Erb- 
einheiten gefOrdert, gehemmt oder vOllig umgeschaltet 
werden. Der Kern tibertr~gt also mit dem Genom, d e n  
Chromosomen und den Genen die Bestimmungseinheiten; 
das Plasma fibertr~gt mit d e n  Plasmon als Erbmaterial  
die Entfaltungseinheiten. Ein plasmatiseher Faktor wird 
merkmalsbest immend nur im Zusammenwirken n i t  
einem Erbfaktor aus dem Kern " (OEm-~Rs  1953). 

Wir sind stolz auf dieses Bueh, in dem unser Meister 
sieh selbst ilbertroffen hat. Nicht nut K~3n~s Sch/iler, 
die ihn um die Niederschrift dieser stets fret gehaltenen 
Vorlesungen baten, werden sich d~ran erfreuen - -  ~eder 
Biologe sollte diese in ihrer Knappheit,  Klarheit und 
tinerbittlichen Beweiskraft einzigartige Darstellung e r s t  
einmal im Zusammenhang lesen wit  einen spannenden 
Roman, dann tgglich von neuem sich ins Einzelne ver- 
tiefen sagt doeh jede dieser 477 durehweg auf gleiche 
Art  umgezeichneten Abbildungen fiir sich allein mehr  als 
die wortreiehe Zusammenfassung munch ether Original- 
arbeit, die ihr zugrunde lag - -  und sich ]edesmal Rechen- 
schaft darfiber ablegen, warum sic gerade an dieser Stelle 
steht. Dann wird er n i t  der Zeit heimisch werden in d e n  
schon jetzt sehier unfibersehbar engen Wirknetz einzeln 
auigeschltisselter Kausaifgden, als welches dieses Buch 
das Entwieklungsgeschehen spiegelt. Das ist und so sieht 
Naturi0rsehung aus. Jeder neue Fund beantwortet  eine 
Frage Und wirft ungez~hlte neu'e auf ,,abet wir bedauern 
des ~icht: Das schon Erkannte ist jedermanns Besitz, an 
der Grenze zum Unerkannten abet liegt der lockende 
Lebensraum der Forschung." O. Koehler, Freiburg/Br. 


