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Der Gedanke, einen kurzen zur Einfhrung bestimmten Abriss
der Geschichte der biologischen Wissenschaften an der Hand kurzer

Biographien ihrer Meister zu verfassen, ist glcklich zu nennen.
Denn unzweifelhaft fehlt es durchaus an kurzen und leicht lesbaren

Darstellungen aus der Geschichte der Naturwissenschaften und die

gewhlte Form ist geeignet, die notwendige Beschrnkung auf das

wichtigste zu ermglichen ohne in trockenen Kompendienton zu
verfallen.

Leider ist die Ausfhrung nicht ebenso unbedingt zu loben.

Bei der schwierigen Auswahl des allerwichtigsten soll mit dem
Verf. nicht darber gerechtet werden, ob dieser oder jener Forscher
ausfhrlicher htte behandelt werden sollen. Aber es kann nicht

verschwiegen werden, dass z. B. die Physiologie im engeren Sinn
allzu stiefmtterlich bedacht ist; hier sind wohl die wichtigsten
Namen mit kurzen Daten genannt, aber von ihren eigentlichen

Leistungen kann sich der Leser kein Bild machen. Und fr eine

ausfhrlichere Darstellung dieses und einzelner anderer Kapitel wre
bei gleichem Umfang des Buches wohl Platz zu schaffen, wenn

Wiederholungen und inhaltlich nichtssagende Lobsprche unbarm-

herzig ausgemerzt wrden. Eine verhltnismige Bevorzugung der

Forscher englischer Zunge ist bei dem amerikanischen Verfasser

verstndlich. Es wre aber erwnscht gewesen, wenn ein deutscher
Bearbeiter das Werk fr die deutschen Leser in der angedeuteten
Richtung verbessert htte. Leider hat Wilhelmi nicht die Zeit

gefunden, sich selbst der bersetzung und einer Bearbeitung in

diesem Sinne zu widmen, sondern die Arbeit einer bersetzerin

anvertraut, die wohl an manchen Stellen den Sinn und die Form
nur mangelhaft bertragen hat. W. R.

Prof. Dr. Albr. Hase, Jena. Beitrge zu einer Biologie
der Kleiderlaus

(Pediculus corporis de Greer = vestvmenti Nitzsch).

(Mit 47 Textabbildungen, i

Zeitschrift fr angewandte Entomologie. Zugleich Organ der Deutschen Gesell-

schaft fr angewandte Entomologie. 2. Bd., Heft 2, August ]915, S. 265359.

In der Hochflut der Abhandlungen, die im Verlaufe der Kriegs-
jahre 1914/15 der Kleiderlaus gewidmet worden sind, bildet die

vorliegende Arbeit nach Umfang und Inhalt unstreitig einen Ruhe-
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punkt. Man wird in Zukunft nicht mehr ber die Biologie der

Pediculiden arbeiten knnen, ohne auf die Hase'sche Schrift Bezug
nehmen zu mssen.

Es ist erstaunlich, welche Flle von Beobachtungen dem Ver-

fasser in der kurzen Zeit von 2 Monaten zu machen gelang.

Prof. Hase hatte allerdings die denkbar besten Arbeitsmglich-
keiten: er richtete anfangs dieses Jahres an die Medizinalabteilung
des kgl. preuischen Kriegsministeriums das Gesuch, ihn als Bio-

logen*' in die Armee einzustellen. Seiner Bitte wurde bereitwilligst

entsprochen und nicht nur Prof. Hase, die ganze Wissenschaft

ist deswegen den betreffenden Stellen zu groem Danke verpflichtet.

Prof. Hase wurde dem Gefangenenlager Hammerstein in West-

preuen zugeteilt und hatte dort Gelegenheit, tglich 3 4000 frisch

abgesuchte Luse als Experimentierungsmaterial zu bekommen.
Das Material war also reichlich genug, so dass nach den verschie-

densten Richtungen hin Versuche damit angestellt werden konnten.

In 15 Kapiteln hat uns der Verfasser ber seine Beobachtungen
dabei berichtet.

Kleider- und Kopflaus sind im Laufe der Zeiten oft als eine

einzige und ebenso oft als zwei verschiedene Arten angesprochen
worden. Prof. Hase betont nochmals, dass wir auf Grund eines

unverkennbaren Grenunterschiedes (Kleiderlaus >> Kopflaus) und

der verschiedenen Beschaffenheit der Beborstung der Weibchen,
des 1. Fupaares, der Scheidenklappen und der Hinterleibsmusku-

latur, zwei deutlich getrennte Arten vor uns haben.

Dem Aberglauben, die Kleiderlaus lebe nur in den Kleidern,
tritt der Verfasser mit einer langen Liste all der Pltze entgegen,
an denen er Luse konstatieren konnte: auer selbstverstndlich

auf allen nur erdenklichen Kleider- und Wschestcken kann man
Kleiderluse berall auf der menschlichen Haut, selbst an den
schwer zugnglichsten Stellen, und berall in den von Verlausten

bewohnten Rumen antreffen. Ebenso verschieden und oft seltsam

ist der Ort der Eiablage. Die Nhte der Kleider werden bevor-

zugt, aber auch der menschliche Krper, besonders die behaarten

Stellen, wie die Schamhaare, sind nicht gefeit davor, von den
Lusen mit ihren Nissen belegt zu werden. Einige interessante

Bilder mit Nissen, die an Krperteilen anderer Luse angekittet

sind, beleben diese Ausfhrungen.
Die Hchstzahl der von einem einzigen Verlausten abgesuchten

Luse betrug 3800 Stck, damit wird das Mrchen von den Millionen

von Lusen", die manche Autoren von besonders unreinlichen Indi-

viduen abgelesen haben wollen, wirksam widerlegt.

Nicht alle Stoffarten werden von den Lusen gleichermaen
geschtzt: zu finden sind sie berall, aber wenn ihnen eine Aus-

wahl freisteht, dann bevorzugen sie alle Wollstoffe, gewalkte und

filzige Stoffe, lockere Baumwollstoffe, Flanellhemden", whrend sie

auf straffe Leinenstoffe, straffe Baumwollstoffe (Drelle), straffe

Seidenstoffe, Lederwaren, Metallteile, Haare" nicht so gerne gehen,"I
"^"-*v,n,
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Die Entwicklungsdauer der Nisse wurde lange Zeit mit 3 4

Tagen angegeben; Prof. Hase fand, ebenso wie andere neuere

Untersucher, als krzesten Termin 5 Tage = 120 Stunden. Das
Auskriechen der Eier erfolgt bei 37 nach (5) 6 7 Tagen, bei

2530 nach 8 10 Tagen." Durch niedere Temperaturen kann
man sowohl das Ausschlpfen der Eier verzgern, wie berhaupt
die Eiablage unterbinden. Aus der Nisse kriecht eine Larve aus.

die sich von der erwachsenen Laus deutlich unterscheidet.

Die Kleiderlaus ist ein sehr bewegliches Tier: bei horizontaler

Lage kann sie trotz aller gegenteiliger Angaben wohl auf allem

wandern, auf Glas, Metall, Papier, Gummi u. s. w. Bei vertikaler

Lage ist es fr die Laus nicht so einfach, emporzuklimmen: da
rutscht sie auf blankem Glas und Metall unweigerlich ab. Rauhe
Metallflchen und schmutzige Glasplatten, besonders wenn noch
Fasern an ihnen haften, klettern die Luse mhelos empor. Die

Wandergeschwindigkeit ist nach Temperatur und Unterlage (man
knnte ,Gelnde' sagen) verschieden." Bei -4-6 hrt fast jedes
Wandern auf, bei +0 erlischt es," bei 30 35 C. ist es am leb-

haftesten, bei 20 25 Zimmertemperatur ist es immer noch sehr rege.
Die Kleiderluse haben ein sehr zhes Leben, sie bleiben

2 3 4 Tage unter Sand und Erde lebensfhig". Auch ihre Wider-
standskraft gegen mechanischen Druck und gegen Verletzungen ist

eine betrchtliche; dabei hielten hungernde Tiere einen hheren
Druck aus als eben frisch vollgesogene".

Eine ganze Reihe von Versuchen waren dem Verhalten der

Luse zum Licht gewidmet. Whrend nun die ausgehungerte Laus
das Licht sucht, um eventuell dadurch eine neue Gelegenheit zur

Blutentnahme zu finden, meidet die satte ebenso wie die beun-

ruhigte Laus das Licht, sie sucht sich zu verkriechen.

Mehr negativen Erfolg hatten die Experimente, die Prof. Hase
ber das Geruchsvermgen der Kleiderlaus anstellte. Geruchsorgane

besitzen die Tiere sicher. Ob und wie weit auf diese aber die ver-

schiedenen chemischen Mittel einzuwirken vermgen, diese Frage
ist noch nicht geklrt. Nur so viel konnte man bisher ergrnden,
dass das Geruchsvermgen der Laus ein sehr reduziertes sein muss.

Hunger wird von der Laus bei niederer Temperatur besser

vertragen als bei hoher Temperatur, da die Verdauung im Khlen
langsamer von statten geht als in grerer Warme. Klte scheinen

die Tiere besser zu vertragen als man annehmen mchte. Klte-

grade etwa bis 10 tten die Luse durchaus nicht sicher. Auch
ein Abtten mit Wasser ist gar nicht so einfach. Zwar stellen die

Tiere unter Wasser bald ihre Bewegungen ein, sie bleiben aber

dabei vllig lebensfhig: trocknet man die Tiere in Zimmertempe-
ratur einige Stunden, dann leben sie wieder auf!

Endlich berichtet uns der Verfasser noch von seinen Beobach-

tungen ber den Begattungsakt und den Stech- und Saugakt der

Luse.
Bei der Begattung kriecht das Mnnchen unter das WT

eibchen

und fasst mit seinem 1. Beinpaar das 3. Beinpaar des Weibchens.
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und zwar um die Tibia oder den Femur. Damit findet die Ver-
schiedenheit der 1. Beinpaare bei den beiden Geschlechtern (das
besitzt einen daumenartigen Fortsatz, der dem g fehlt) eine ein-

leuchtende Erklrung. Dann heben beide Tiere den Hinterleib
steil auf, fast im rechten Winkel, und das Mnnchen beginnt mit
seinem Hinterleibsende das des Weibchens zu reiben, indem es
nach den Seiten etwas hin- und herpendelt. Bald auch tritt der
Penis des Mnnchens hervor und wird tief in die Vagina einge-
stoen. Dabei hat sich der Leib des Mnnchens an den des Weib-
chens angedrckt und ist steil aufwrts gerichtet, ja sogar mit dem
uersten Ende etwas nach vorn bergebogen. In dieser Stellung

werden vom mnnlichen Tier Friktionsbewegungen langsam ausge-
fhrt. Das Weibchen ist meist ganz passiv dabei. Nur luft es

oft einige Schritte langsam weiter, aber immer ist das Mnnchen
bemht, sich festzuklammern und es folgt Schritt fr Schritt nach.
Hat das Mnnchen aber seinen Halt verloren und ist noch kopu-
lationsbegierig, so versucht es immer wieder Halt zu bekommen".
Fast bei allen kopulierenden Paaren stie das Weibchen Kotballen

aus, trotzdem sein Hinterleib sich dafr in einer ganz anormalen

Lage befand, Ob nur eine einmalige Begattung stattfindet,
worauf das Vorhandensein nur einer Samenblase schlieen liee,
weiterhin, ob eventuell eine parthenogenetische Eientwicklung vor-

kommt, das sind noch ungelste Fragen.
Bei der Blutentnahme presst die Laus ihre Mundffnung an

die Haut an, nachdem sie vorher die jRsselscheide' ausgestlpt
hat". Diese Rsselscheide trgt einen Kranz kleiner gebogener
Zhnchen, mit deren Hilfe die Laus sich fest in der Haut ver-

ankern kann. Der Bohrstachel, der nun hervortritt, hat bei der
Laus wohl nicht die Funktion eines Saugrssels, er dient vielleicht

nur zum Einfuhren der Speicheldrsensekrete in die Haut; denn
dass solche in die Haut eingespritzt werden, geht aus den Quaddel-
bildungen hervor'. Gleich nach dem Einstich gert die Kopfsaug-
pumpe in lebhafteste Ttigkeit. In Takten von 1

/ 4
1

Ja
Sekunden

erweitert und schliet sich dieselbe; bei den Erweiterungen nimmt
sie Dreiecksform an; dieses Dreieck hebt sich vollkommen klar
hellrot von den brigen Organen im Kopfe ab und macht den Ein-
druck einer zitternden roten Flamme. Ist das Tier satt, so hrt
auch die Ttigkeit dieses Saugapparates auf; man hat also ein recht

untrgliches Zeichen fr den Beginn und das Aufhren des Saugens
selbst, und kann damit entscheiden, ob ein Einstich erfolglos war
oder nicht, Auch setzt bei erfolgreichen Einstichen eine lebhafte,

ja bisweilen strmische Peristaltik ein." Die Verdauung geht oft

sehr schnell vor sich, schon nach 2 Minuten kann man frischen

hellroten Kot durch den After abstoen sehen. Die Abgabe des

Kotes erfolgt bei lebhaft saugenden Tieren so schnell, dass es zur

Bildung von Kotschnren kommt, indem die einzelnen Brocken
aneinander haften bleiben."

Die Dauer des eigentlichen Saugaktes ist eine recht verschiedene.

Auch hier spricht wohl der allgemeine, jeweilige Ernhrungszustand
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eine bedeutsame Rolle." Nach der Beendigung des Sauggeschftes
verlassen die Luse nicht sofort die Sttte ihrer Ttigkeit. Er-

mattet bleiben sie noch einige Zeit ruhig liegen, um erst dann ab-

zuwandern.
Die Luse sind nur befhigt, strmend warmes Blut aufzu-

nehmen"; Versuche, ihnen frisch austropfendes Blut zur Nahrung
anzubieten, schlugen immer fehl.

Fr die Praxis nicht unwichtig ist die Erfahrung Prof. Hase's,
dass Verlauste die Lusestiche nicht immer spren. Infolgedessen
ist die Behauptung ich habe keine Luse", mich hat keine ge-

bissen", durchaus kein zwingender Beweis dafr, dass der Betreffende

auch wirklich imverlaust ist. Zudem
,.
scheint bei vielen Individuen

eine
,Gewhnung an die Lusebisse' tatschlich einzutreten, ebenso

wie es andererseits Leute gibt, die von Kleiderlusen nicht befallen

werden". Die Verheerungen, welche im Gegensatz dazu manche
Verlauste auf ihrer Hautoberflche aufzuweisen haben, sind ganz
entsetzliche. Mit der Schilderung solcher Flle schliet der Ver-

fasser seine hochinteressanten Ausfhrungen.
Die Hase'sche Arbeit ist als 1. Flugschrift der Deutschen

Gesellschaft fr angewandte Entomologie" herausgegeben worden.

Damit hat sich die genannte junge Gesellschaft zweifellos gut in

die Allgemeinheit eingefhrt.
Hans Walter Frickhinger (Mnchen).

Neuerschienene Bcher
die der Zeitschrift zugegangen sind.

(Eine Besprechung der hier genannten Bcher ist vorbehalten.)
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