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D I S P U T A N D A  

D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  W i r k u n g  v o n  D e s i n f i z i e n z i e n  

in vitro 

(Zur D i skuss ionsbemerkung  yon  J .  H1ascH l) 

1, I n  der  E i n l e i t u n g  unsere r  Mi t t e i lung  2 wurde  aus- 
dr i ickl ich  erw/ihnt ,  dab  J.  HIRSCH a die Desinfiziens-  
w i rkung  in B a k t e r i e n - A t m u n g s v e r s u c h e n  vor uns be- 
schr ieben  hat .  

2. J .  HtRscH (lot. cir.) h a t  aber  niclat, wie er in seiner 
D i skus s ionsbemerkung  b e k a u p t e t ,  die V¢irkung yon 
Desinfizienzien auf  prol i fer ie rende  B a k t e r i e n  beschr ieben,  
sondern  nu r  die von einem Desin[iziens, von  Rivanol,  
und zwar  nu r  au f  eine Bahterienart ( Bacterium coli, loc. cir. 
Abb.  3B, 5B).  I m  Gegensa tz  zu dessen , b a k t e r i z i d e m  
Effek t~  ha t  J .  HIRSCH ebenda  als ,<bakteriostat ischen 
Effekt~  die VVirkung yon  Sul /onamiden charak ter i s ie r t ,  
welche  wir bes t / i t igen k o n n t e n  4. 

3. Die B e h a u p t u n g  yon  J.  HiRSCIt, dab R i v a n o l  auf  
Bact. coli nach  der  yon  uns ~t Remiss ions typ~  g e n a n n t e n  
Ar t  wirke,  ist  zweifelhaf t ,  denn es sche in t  ihm en tgangen  
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zu sein, dab  wir fiir  die  R i v a n o l w i r k u n g a u I  Ko l ibak t e r i en  
den e S t r ah l en typ~  fanden.  

4. Da  J .  HIRSCH (lot. cit.) weder  die W i r k u n g  anderer 
DesinJizienzien auf  die g le ichen B a k t e r i e n  (Bac¢. coli), 
noch die ~Virkung irgefideines Desinf iz iens  auf  verschie- 
dene Bakterienarten beschr ieben  hat ,  konnte er die yon 
uns dif[erenzierten zwei Wirkungs typen  yon Desin/izien- 
zien nicht beschreiben. 

5. J.  HIRSCH un te r sche ide t  zwei W i r k u n g s a r t e n  als 
bak te r i z iden  bzw. bak te r io s t a t i s chen  Effek t ,  yon  denen  
der  eine bei  e inem Desin[iziens, der  andere  bei Sul-  
]onamiden auf t r i t t .  E r  g laubt ,  die yon uns beschr iebenen  
"Wirkungs typen  bei Desin/izienzien (Remiss ions-  bzw. 
S t r ah l en typ )  u n t e r  die yon  ihm beschr iebenen  Wi r -  
kungsa r t en  e ing rupp ie r en  zu k6nnen.  - I n  unse r em Fa l le  
aber  hande l t  es sich nicht um die Di f fe renz ie rung  eines 
bak te r i z iden  und bak te r io s t a t i s chen  Effektes .  In  beiden 
Ftil len t r i t t  ein bakterizider E f f e k t  auf, dessert ze i t l icher  
Ver lauf  aber  bei s u b o p t i m a l e n  Dosen  in cha rak te r i s t i -  
scher  \Veise ve r sch ieden  ist. 

"Wir ha l t en  es dahe r  n icht  fiir r ieht ig,  die yon uns 
beschr iebenen  W i r k u n g s t y p e n  bei Desinf iz ienzien  m i t  
den  yon  HII~SCVI g e b r a u c h t e n  Begr i f fen  des bak te r i z iden  
bzw. bak t e r i o s t a t i s chen  Ef fek tes  zu ident i f iz ieren.  

W. SCHULER 

-Wissenschaft l iche L a b o r a t o r i e n  der  Ciba Akt ienge-  
sellschaft ,  Basel, den  25. J a n u a r  1947. 

hn Einverst/indnis mit den beiden Autoren J. Hla.acn uad 
\V. SCnm.ER schlieBen wir hiermit die Diskussion. Die Redaktiom 
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Principles of  M i c r o p a l m o n t o l o g y  

By  ~[ARTIN F. GLAESSNER. 296 pp. 
{Melbourne U n i v e r s i t y  Press- in associa t ion wi th  Oxford  
U n i v e r s i t y  Press, Melbourne  and  London .  Sept .  1945) 

Mit  diesern Veerk k o m m t  GLAESSNER e inem i m m e r  
deu t l i che r  w e r d e n d e n  Bedfir fnis  en tgegen,  bes t anden  
doch neben  den fas t  ausschlieBlieh sy s t ema t i s ch  orien- 
t ier ten ,  nur  die Fo ramin i f e r en  behande lnden ,  und  zum 
Tel l  v e r a l t e t e n  H a n d b i i c h e r n  yon CHAPMAN, GALLOWAV 
und  CUSHMAN keine "~Verke, die die Mikropal~iontologie 
als e inhe i t l i ches  Arbe i t sgeb ie t  dars te l l ten .  Da sic sich 
erst  seit  e twa  1920 als besondern  und  vor  a l lem ffir die 
P e t r o l e u m i n d u s t r i e  wich t igen  Teil  der  Pal / ionto logie  
en twicke l t  hat ,  ist  die Mikropal / ionto logie  zudem in 
den a l lgemein  palAontologischen Lehrb i i che rn  s t a rk  
vernacht i i ss ig t  worden.  Mikro-  und  Megapal / ionto logie  
lassen sieh aber  n ich t  v o n e i n a n d e r  t r ennen .  Beide  s ind 
Teile  ein und  derselben Wissenschaf t  und  ver fo lgen  
innerha lb  der  Pa l i ion to log ie  als sich vielfi i l t ig ber i ihrende  
Arbe i t sgeb ie te  die gle ichen Ziele. 

Wie  die umfang re i che  Bib l iographic  zeigt,  s ind die 
mikropa l i ion to logischen  U n t e r s u c h u n g e n  in zahl re ichen  
oft schwer  zugAnglichen Spez ia la rbe i ten  v e r s t r e u t  und 
es ist  das groge  Verd iens t  GLAESSNERS, dieses Wissen 
in f ibers icht l icher  F o r m  vere in ig t  zu haben.  H in  und  
wieder  w~ire eine ausf i ihr l ichere  Dars te l lung  wiinschens-  
wer t  gewesen.  Le ider  konn t en  nu r  die Arbe i t en  bis e twa  
1940 ber i icks ich t ig t  werden.  

Aul3er auf  das e igent l iche  H a u p t g e b i e t  der  Mikro- 
pal / iontologie,  die Foramin i fe ren ,  wurde  sehr  ausffihr-  
l ieh auch  auf  die i ibrigen Mikrofossi l ien e ingegangen  
u n d  deren  s t ra t ig raph ische  B e d e u t u n g  abgekl~irt. I n  
e inem besonderen  Kap i t e l  werden  die A n s a m m l u n g s -  
und  die U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  besprochen.  

Die v o m  A u t o r  ve r t r e t ene  S y s t e m a t i k  der  Fo ramin i -  
feren we ich t  in m a n c h e r  Bez iehung  von  der  gebr~iuch- 
l ichen Klass i f ika t ion  CV~MANS ab. H o m 6 o m o r p h e  
G r u p p e n  sind n ich t  unbed ing t  als sys temat i sche  E in -  
he i ten  aufzufassen.  Vor  Abkl l i rung der  phy logene t i schen  
Bez iehungen  mul3 jeweils  die Morphologie  im e inze lnen  
b e k a n n t  sein. Mit  R e c h t  wird  d a r a u f  hingewiesen,  dab  
diese F o r d e r u n g  heu te  nur  in den  se l tens ten  F/i l len er- 
fiillt  ist. Gerade  in der  Pal l iontologie ,  wo das zur  Ver-  
f i igung s t ehende  U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l  nur  e inen 
iiuBerst k le inen Tei l  de r  fossilen Lebewesen  e iner  be- 
s t i m m t e n  geologischen Zei tper iode  umfal3t, geh t  d ie  
Ver fe ine rung  des sy s t ema t i s chen  Geb~udes  sehr  l angsam 
vor  sich. I n  ve r sch iedenen  P u n k t e n  ist die GLAESS- 
NERsche S y s t e m a t i k  der jen igen  yon CUSH~IAN U. a. vor-  
zuziehen.  W e r t v o l l  ist neben  mehre ren  Tafe ln  und  vielen 
T e x t f i g u r e n  eine 0be r s i ch t s t abe l l e  fiber die s t ra t i -  
g raphische  Daue r  der  e i n z e l n e n F o r a m i n i f e r e n  -- Genera.  

Besonderes  Gewich t  legt GLAESSNER au f  die Pal~io- 
6kologie der  Fo ramin i f e r en  und  a u f  ihre b ios t ra t i -  
g raphische  Bedeu tung .  Die B e z i e h u n g e n  zwischen F a u n a  
und  Fazies  werden  e ingehend  d i sku t i e r t .  Vorzi igl ich ist  
die Dars te l lung  der  Kor re la t ionspr inz ip ien ,  die j a  grufid- 


