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Seit dor Eatdeckung der Haarbalgmilbe sind nunmehr 
fiber 50 Jahre verflossen, und doch haben die Kenntnisse fiber 
diesen bei der Eigenartigkeit seines Sitzes und Verhaltens 
sowie seiner kosmopolitischen Verbreitung au~ergewShnlich 
interessanten Sehmarotzer der Haut des Menschen und der Tiere 
sehr erhebliche Liieken aufzuweisen. Die sp~irlichen Resultate 
der'meisten Arbeiten lassen grol~e Widersprfiche erkennen. Selbst 
die Frage, bei wieviel Prozent der Menschen sich Demodex folli- 
culorum finder, an welchen KSrperregionen und in welcher H~iufig- 
keit er zugegen ist, ob und welehe pathogenetische Rolle er beim 
Menschen und den Tieren spielt, ist zum Teil noch nicht beant- 
wortet. Wir fahnden vergeblich nach einer auf tats~ichlichen Unter- 
suchungen basierenden Darstellung der pathologischen Vorg~nge, 
in Sonderheit bei den Tieren, woriiber vollkommene Unklarheit 
herrscht. Im nachstehenden habe ieh diesem fiihlbaren Bediirfnis 
Rechnung getragen und die Ergebnisse meiner vergleichenden 
anatomischen, pathologischen, pharmakologischen und klinischeu 
Studmn, welche ieh an der ttand eines umfangreichen Materiales 
beim Menschen und bei den Tieren im Laufe der letzten Jahre 
auszufiihren Gelegenheit hatte, unter kritischer Beriicksichtigung 
der gesamten Literatur zusammengefal~t. 
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Historischer Teil. 
Das Verdienst der Entdeekung des Demodex follieulorum gebfihrt 

dem Franzosen B e r g e r  (5), welcher gelegentlich der Untersuehungea 
des Sekretes im ~iul~eren GehSrgang des Menschen den Parasiten autraf. 
Er sandte am 2. November 1841 ein ,Paquet eaehetg u au die Akademie 
der Wissenschaften zu Paris, worin er fiber diesen seinen Fund Mitteilung 
machte. Kurze Zeit sparer, am 14. Februar 1842, liel~ er der Akademie 
eine zweite Sendung zugehen, gab genaue Beschreibungen des Demodex unr 
teilte aul~erdem seine Studien fiber die Zusammensetzung des Ohre~,- 
sehmalzes und der darin vorkommenden Substanzen mit; den Demodex 
reihte B e r g e r  in die Gruppe der Tardigraden ein. Beide Aktenstficke 
blieben aber unge5ffnct his zum 12. Mai 1845 liegen. In der an diesem 
Termin stattgehabten Sitzung stellte B e r g e r  an die Akademie das Au- 
suchen, die beiden Pakete zu 6finch und den briefliehen Inhalt zur Ver- 
lesung zu bringen, was in genannter Sitzung aueh gesehah. Obwohl nun 
die Beriehte der Akademie darfiber genaae Auskunft gaben, ist gleich- 
wohl die Entdeckung dieses Forsehers fast alIgemein iibersehen worde~; 
doeh mul~ ihm die Priorit~it zuerkannt werden. 

Kurz nach dem Funde yon B e r g e r  stiel~ H e n l e  (47) bei der Unter- 
suehung der tiautdriisen des iiul~eren GehSrganges beim Mensehen auf 
den Schmarotzer and gab hierfiber eine Mitteilung in der Sitzung der 
Ziirieher naturforschenden Gesetlschaft. ~ber seine Entdeekung ~ul~erte 
er sieh unter anderem folgendermal~en: ,,Neben den meistea Haaren kam 
aus der Offnung des Balges die Spitze eines Wurmes hervor, weleher 
nach unten in ~ Paar mit H~ikehen versehene W~lste endete. ~ Im iibrigen 
war er sich fiber die Systematik des Parasiten noch nicht klar~ demoa- 
strierte aber noeh Ende des gleiehen Jahres denselben in Basel und gab 
auf diese Weise Anregung, da{~ sich speziell M i e s e h e r  (88) mit dieser 
Entdeckung lebhaft besch~iftigte und zu Naehforschungen sieh veranlal]t ~ah. 

Unabh~ingig yon den beiden u land S i m o n  (121) in 
Berlin bei seinen Arbeiten fiber dir Acne punctata des Mensehen den 
Demodex. Er hatte sich wiederholt mit der Pathologic dcr in der Gesiehts- 
haut des Menschen vorkomraenden Mitesscr befa~t und deren lnhalt mikro- 
skopisch erforseht. Darin fanden sieh l~ingliche, an einem Eade abge- 
rundete und wie mit Zacken versehene Gebilde. Antangs g]aubte der 
Autor, es handle sich um abgerissene Ausftihrungsg~inge der Balgdrfise~. 
Als aber der Befund regelm~l~ig wiederkehrte uad an dem Objekt soga,' 
Bewegungen siehtbar wurdea, erkannte er einen Parasiten der mcnsch- 
lichen Haut und erkl~rte ihn mit Hilfe yon E r i e h s o n ,  mit dem er sich 
hinsichtlleh der Einreihung in ein bestimmtes System befragt hatte, t~r 
eine im Jugendzustand befindliehe Milbe. Nachdem inzwischen E r i  e h s o n 
am 15. Februar 1842 den Schmarotzer der Gesellschaft naturforschender 
Frcunde zu Berlin vorgelegt hatte, ver5t~entlichte S i m o n (121) am 2. M~rz 
1842 eine genaue Be~chreibung des yon ibm gefundenen Parasiten, worin 
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es unter anderem heii~t: ,,Diese Tiere, yon denen ieh bis je tz t  ungefhhr 
40 Exemplare gesehen habe, sind in der Regel 0"06--009 Par. Linien 
lang and ungefiihr 0'02 Par. Linien brei t ;  am VorderkSrper befinden sich 
auf jeder 8eite vier, aus drei Gliedern bestehende kurze FfiBe. Das letzte 
FuBglied ist mit  drei feinen Krallen besetzt. Vorn am Kopf stehen zwei 
bewegliehe zweigliedrige Organe (Palpen) and zwisehen diesen ein Rfissel 
mit  zwei auf]iegenden Borsten. Der Hinterleib ist bei den meisten sehr 
lang und am Ende abgerundet, bei einigen indes kiirzer and zugespitzt. 
Konstant erseheint das Vorkommen desselben bei der Akne indes nicht 
zu sein ; denn unter zehn Mensehen, bei denen ieh bis je tz t  Untersuchungen 
angestellt habe, konnte ieh es nur bei dreien auffinden. Bei diesen drei 
Personen, bei welehen die Krankheit auf der Nase ihren Sitz hatte, ent- 
hielten auch nieht alle Komedonen Tiere. Ein Komedo beherbergte zuweilen 
nur eins, andere male mehrere. GewShnlieh bemerkt man die Tiere erst, 
nachdem man die aus den Komedonen genommene Masse zwisehen zwei 
GIasplatten auseinandergedriickt hat. Legt man zuglelch zwischen die Glas- 
tafeln zwei diinne Kautsehukpl~ittchen, um eine zu starke Kompression 
zu verhindern, so kann man in einem TrSpfchen 01 die Tiere mehrere 
Stunden am Leben erhalten und ihre Bewegnngen nnter dem Mikroskope 
beobachten. Auf diese Weise aufbewahrt habe ieh dieselben auch lebendig 
in der Versammlung des Vereines fiir Heilkunde in Pre~fl3en gezeigt. Eine 
genaue Beschreibung des yon mir  aufgefundenen Tieres huffe ieh n~ehstens 
mitteilen zu kSnnen, u 

Dieses sein Verspreehen hat S im  o n 022) noeh im gleichen Jahre 
eingelSst und eine gute Sehilderung fiber den yon ihm gefundenen Parasitea 
gebraeht, wobei er nieht nut  die in tier Hau~ lebender Menschen sieh 
befindenden Schmarotzer verwertete,  sondern sie auch  in menschliehen 
Leiehen aufsuchte and zwar in den Komedonen der Nase bei Erwachsenen ; 
die einzigen Leichen, in denen keine Tiere bemerkt wurden, waren die 
yon neugeborenen Kindern. Die so aufgefuadenen Parasiten hatten nicht 
alle eine ganz gleiche Gestalt, sondern zeigten Unterschiede, welehe 
S i m  o n yon dem verschiedenen Alter abh~ingig erkannte. Gemeinschaftlich 
mit  E r i c h s o n klassifizierte er sie als zu den Arachniden und z ur Ordnung 
der Milben gehSrig; er bezeichnete das Tier naeh seinem Vorkommen ill 
den H.~arbiilgen mit  dem Namen Acarus follieulorum. Die Anleitung, wie 
man sich den Inhalt der Mitesser lebender Mensehen und damit den 
Parasiten leicht zu verschaffen vermag, gab S i m o n  folgendermai~en: 
,Dr i ick tman mit einer Haarnadel oder einer zusammengebogenen feinen 
Sonde auf die Umgebung eines Komedo, so dringt aus der erweiterten 
Miindung des Haarsackes ein dfinner l~nglicher KSrper hervor, der, seiner 
Gestalt and seiner oft schwarz gef~rbten Spitze wegen, yon dem gemeinen 
Mann ffir einen Wurm gehalten wird. Wenn man diesen wurmfSrmigen 
KSrper mit  einer spitzen Nadel vSllig aus der Haut heraushebt, ihn auf 
eine Glasplatte bringt und mit einer anderen miil~ig auseinander driickt, 
so bemerkt man, wenn Tiere vorhanden sind, diese unter dem Mikroskop 
immer sogleieh. Da die aus den Mltessern Lebender gewonnene Ma~se 
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ziemlich welch ist, so lassen die Milben sich durch vorsichdges Hin- ur~d 
Herschieben des Decl~g]ases aueh leicht isolieren. ~ 

Die Schilderungen des KSrperbaues siad S i m o n  gut gelungen, wie 
aus folgenden seiner Dar]egungen zu entnehmen is~. ,Der  Kopf geht un- 
mittelbar in den Vorderleib fiber, der etwa den vierten Teil der KSrper- 
l~nge ausmacht. Zu beiden Seiten sind vier Fii~e, welche aus drei Gliedern 
bestehen. V o n d e r  Basis jeden Ful~es erstreekt sich ein Streifen quer 
iiber den Vorderleib und diese Streifen stehen in der Mitt ellinie dutch 
einen L~ngsstreifen in Verbindang. Die Haut des Hinterleibes ist mit  
Einschniirungen versehen, die sich als feine Querstreifen darstellen. Im 
hmern des HinterkSrpers bemerkt man eine aus kleinen KSrnern be- 
stehende Masse, welche bei durchfallendem Lichte braun oder schw~irzlieh 
erseheint und oft den gr61~ten Tail des Hinterleibes ausmaeht. ~ 

S i m o n  untersehied verschiedene h'ormen, unter denen man die 
Tiere antrifft. Die einen sind nicht solange im Hinterleibe; wiederandere 
weisen nur 3 Ful~paare auf statt 4. AUe die ihm zu Gesieht gekommenen 
Formen hSlt S i m o n in Ubereinstimmung mit E r i e h s o n fiir versehiedene 
Entwieklungsstufen: die Form mit 3 Ful~paaren ffir die jiingste, die mit 4 
und langem Hinterleib fiir die n~ehst ~ltere und die anderen mit  ver- 
j~ingtem Hiaterleib f•r die noch sp~teren. Eigeat~imlioh h~rzfSrmige 
KSrper, die er neben den Milben oftmals vorfand, hielt er fiir die Ei- 
schale, aus welcher der Akarus ausgeschliipft sei. 

Wenngleieh sich in seinen Beschreibungen viele unriehtige Deutungen 
vorfinden (so glaubt er am Ende der FiiBe 3 Krallen annehmen zu miissen; 
er l~l~t die Epimeren fMschlich rings um den Thorax gehen usw.), so hat 
S i m o n doch eine ~ul~erst verwertbare Grundlage geschaffen, im besonderen 
auch eine Anzahl zum Tell recht guter Abbildungen geliefert, welehe 
auch heute noch nachgemacht werden; es ist daher begreiflich, dab weite 
Kreise auf seine Forschungsergebnisse aufmerksam wurden. Freilioh haben 
die meisten der nachfolgenden Autoren skrupellos die S i m o n  schen Ent-  
deckungen abgesehrieben und sich zu eigen gemacht. 

Am gleichen Tage tier S i m o n s c h e n  Publikatlon (2 M~rz 184.9) 
hielt M i e s c h e r  {8S), welcher die ibm yon t l e n l e  mitgeteilten Details 
durch ~aehprfifungen erg~inzL und ausgebaut hatfe, in der naturforsehenden 
Gesellsehaft zu Basel einen Vortrag ,Uber  den neuen Parasiten der 
menschlichen Haut u. Die VerSffentliehung dieser Arbeit erfolgte indes 
erst einige Jahre sp/iter. M i e s c h e r  spraeh sieh darer aus, dab die Milben 
nicht zum Genus ,Akarus ~ gehSren; allerdings sind es Parasiten, welehe 
der Familie der Akarinen eingegliedert werden miissen. Er  schlug die Be- 
zeiehnung ,Macrogaster platypus" vor (~,a~-~(;r grol3; 7uav~q Leib;  rr;.av~;. 
brei t ;  ~rog~' Full). M i e s e h e r  tritt  namentlich fiir das Fehlen yon Augen 
bezw. Augenpunkten eia;  die Anzahl der Krallen bemiBt e,. f/ilsehlieh an 
den Hinterfiil~en mit 5 Stiiek, an den Vorderfiil~en mit 4 Stiick. 

Durch ein an S i m o n  gerichtetes, mit  3. M~rz I842 datiertes 
Schreiben zeigte H e n l e  (47) an, dab er fiir die Eutdeekung des Demodex 
wohl mit  in Frage kommen werde, da er sehon im verflossenen Herbst 



Demodex folliculorum des Mensehen und der Tiers. 29 

in den Haarbiilgen des ~iu~eren GehSrganges ein kleines Tier wahrge- 
nommen und eine vorliiufige Mitteilung auch gebracht habe. Das Tier 
~hnle dem yon S i m o n  beschriebeneu Parasiten; ob es sich jedoch um 
einen und denselben Schmarotzer handle, kSnne er zur Zeit noch nieht 
mit Sicherheit angeben. 

Die Entdeckung des Demodex beim Hunde gebfihrt dem Eng|~inder 
T u l k  (128), welcher in der Microscopical Society zu London gelegentlich 
der am 20. Dezember 1843 abgehaltenen Sitzung darfiber Mitteilung 
machte. Dem Berichte sind die naehstehend wSrtlich fibersetzen Aus- 
ffihrnngen entnommen: 

,Wiihrend des Monats Dezember zeigte mir unser Pr~iparator T o p p i n g 
merkwfirdige Parasiten, welche er bet der Untersuchung des Inhaltes yon 
Eiterbl~schen eines r~udigen ttundes angetroffen hatte. Ich habe sie so- 
gleich als zur Gattung Demodex 0wen gehSrig erkannt, yon denen erst- 
malig S i m o n  in Berlin Exemplars  in den Talgrfisen und Haarfollikeln 
der Haut des Menschen gesehen, beschrieben und abgebildet hatte. Die Frage, 
ob der Schmarotzer ffir sich allein die Krankheit beim Hunde bedingt 
und erh~lt, ist vorerst schwer zu 15sen; es dfirfte wahrscheinlich sein, 
dal~ bet dem starken Haarverlust und den sehweren sonstigen Ver~nderungen 
der Haut der Parasit sich in den Haarfollikeln entwiekelt hat. Die Anzabl 
der Sch~idlinge war sehr bedeutend; manchmal konnte man 30--40 Stfick 
in einer Pnstel naehweisen. Sic ashen sich leicht gestreift an~ stud an 
einem Ende breit  und laufen am anderen konisch zu, Trotz der grol~cn 
Ubereinstimmung mit  den bet versehiedenen Tieren gefundenen Schma- 
rotzern mfissen sm doch als besondere Arten angesehen werden. Ich habe 
den yon O w e n  festgesetzten Gattungsnamen Demodex der Bezeichnung 
Akarus yon S im o n vorgezogen." 

V a l e n t i n  (130) lieferte eine BestRtigung der S i m o n s c h e n  An- 
gaben, ohnc wesentlich neues zu bringen. 

lnzwischen war H e n l e  (48) mit  einer zweitea Beschreibung des 
Parasiten hervorgetreten, worin im gro[~en und ganzen die Befunde yon 
S i m o n  und M i e s c h e r  eine weitere Best~tigung erhielten. Einige neue 
Details verdienen dabei Beachtung; so entdeekte er die unmittelbar hinter 
dem Ende des Sternum gelegene AnalSffnung~ wenngleich er sich fiber 
ihren Zweck anfRnglich nicht klar war. 

Im Jabre ]$43 fiihree O w e  n (102)dieheutzutage allgemeia iibliche 
Bezeichnung Demodex folliculornm eta (yon e~q~5r Fett ,  Talg und 0~'$ 
Holzwurm). 

G e r v a i s  (33) befafite sich mit d,~r zoologisehen Stellung des 
Parasiten und taufte ihn zu Ehren des Entdeckers S i m on  mit ~Simonea 
folliculorum u. 

1845 gab der Franzose G r u b y  (40) Arbeiten heraus, welche das 
Interesse welter Kreise wachriefen. Er  legte im M~irz der Akademie der 
Wissensehaften zu Paris eta Memoire mit Ergebnissen seiner Unter- 
suchungen fiber die Haut des Menschen und des Hundes vor. Er  fund 
den Parasiten unter 60 Personen verschiedener Naiionen 40real, bei 3 
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Leichen zweimal und konstatierte ihn zu allen Jahreszeiten. Die G r u b y -  
schcn Experimente interessieren deshalb in hohem Mal~e, well der Autor 
auch eine Schilderung der Akarusr~ude des Hundes gibt und erstmalig 
so auf diese bei Canis domesticus mit starker Vermehrung der Schma- 
rotzer einbergehende Dermatose aufmerksam machte. Er konnte die Milben 
in ungeheueren Mengen am Auge, an Stirn and Sehnauze dieses Tleres 
~achweisen, wie seinen Worten zu entnehmen ist: ,Dans une poehe, iai 
vu de 20 ~ 200 de ces animalcules et sur une surface d'un centim~tre 
carrY, il y e n  avalt '~ peu pros 80.000." 

In England hatte sich unterdessen W i l s o n  (137) sehr eingehend 
mit der l~aturgeschiehte der neuenMilbe beseh~itigt and zum Teil sehon 
detaillierte Arbeiten geliefert. Er nimmt eine Teilung des Kfrpers in Kopf, 
Bauchstiick und Hinterleib vor. Am Kopf unterscheidet er sogenannte 
Kinnladentaster and drei weitere Organteile, darunter einen Saugapparat. 
Die Beine bestehen jeweils aus drei Abschnitten, der tIinterleib ist ge- 
riagelt. Er fand Muskelbiindel zur Bewegung der Bein% stellte die Aus- 
miindung des Verdauungsschlauches lest, spricht bereits yon H~utungen 
des Eies, konnte aber noeh keine Gesehleehtsuntersehiede wahrnehmen. 
F~lschlich nimmt er Augen an. Er beschreibt die Strichelung des Ab- 
domens und des Rfckenteiles des Vorderrumpfes erstmalig, l~il~t sic aber 
irrtiimlich bis zum Kopfe gehen ; er erkannte weiterhin die an der Bauch- 
seite gelegene Offnang als den After uud gibt endlieh aueh als erster eine 
gute Besehreibung and Abbildung des Eies. Den Parasiten reihte er irr- 
tiimlich in die Reihe der Anneliden ein und benaonte ihn Entozoon folli- 
eulorum. 

bI~ichst ihm trat 0 wen  (102) mit Untersuchungen fiber den Gegen- 
stand hervor, die aber wesentliche Fortsehritte nicht in sich schliel]en. 

W~hrend seines Pariser Aufenthaltes im Jahre 1846 sah W edl  (136) 
die Milbe bei G r u b y .  Als er zuf~lligerweise bei Untersuchung seiner 
eigenen bTase die Sehmarotzer auffinden konnte, beseh~iftigte er sich n~her 
mit dem Gegen~tand und publizierte (135, 136) eine grfl~ere Arbeit fiber 
seine Forschungen, welche er an einem Material von vielen hundert 
Menschen angestellt hatte. Im Jahre vorher konnte er bereits in der Ge- 
sellschaft der ~_rzte in Wien einen diesbezfiglichen Vortrag halten und 
dabei die Milben demonstrieren. Er unterseheidet M~nnchen yon Weibchen, 
welch letztere eine an der hinteren H~lfte befindliehe spaltenartige 
L~ngenfurehe aufweisen. Herzffrmige, in der ~N~he des Weibchens gelegene 
Kfrper h~lt er r[chtig ftir Eih(illen, welche identisch sind mit den im 
Abdomen vorkommenden ~hnlichen Gebilden; er spricht weiterhin eine 
im Bauehteil situierte kfrnig8 M.~ssc, weiche mit kugel~hnliehen Inhalts- 
raassen erfiillt ist, ffir das Ovarium an, indem er yon einem im Hinter- 
teil gelegenen dreieckigea Kfrpcr redet; er verwirft den harten schwarzen 
Punkt in der Mitte der oberen Fl~che ieder Kopfh~lfte als Auge r sieht 
ihn dagegen irrtiimlieh als vorderste Atmungs6ffnung an, wie er fiber- 
haupt die auf dem Rtickenteil zwischen den Ffil3en situierten ruaden 
Stellen unrichtig als Luftkan~le deutet. Er glaubt auch, dal~ 5--6 Krallen 
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vorhanden sind und l~l~t das Tier dureh Junge, nicht dureh Eier sieh 
fortpflanzen. Die anatomischen Einze]heiten des Kopfes, ffir den er eine 
Trennung vom Rumple annimmt, sind gut wiedergegeben, speziell die 
der Frel~werkzeuge sind klar geschildert und gegeniiber frfiheren Autoren 
eingehender skizziert. Ebenso hatte er wahrscheinlieh den Hiiutungsprozel~ 
bei den Demodlces schon beobachtet; wenigstens lassen seine Worte einen 
derartigen Sehlu~ zn, wenngleieh er das Wesen dieser H~iutungen noeh 
nieht sioher erkannte. Irrtfimlicherweise liel3 er die Querstreifung auoh 
auf der unteren Seite des Thorax bestehen, w~hrend sie ja nut  auf der 
oberen sich naehweisen lii~t. 

G ros (39) verdanken wir manehe Details fiber das Vorkommen 
des Demodex bei versehiedenen S~iugetieren und aueh sonst Beobachtungen 
fiber die Milbe im allgemeinen. 

Die H~iutungsvorg~inge hat K fi c h e n m e i s t e r (66) genauer studiert; 
es gelang ihm sogar unter dem Mikroskop durch Pressen das Tier aus 
seiner alten Hfille herauszubeffrdern. Seine sonstigen Darlegungen weisen 
allerdings grol]e Irrtfimer auf. 

Die Abhandlungen yon L e b e r t  (72), yon  S i e b o l d  (13~), Vogel  
(132), V og t  (133) usw. brachten nur wenig neues. 

Erst L e y d i g  (76) bat wiederum Verdienste um die Kenntnis yore 
inneren Organbau und yon anderen Einzelheiten der Milben sich er- 
worben. Er wurde zu seinen Studien dadurch veralda~t, dab er bei einer 
wohlerhaltenen surinamisehen Fledermaus am Bauche eine kleine erbsen- 
grol]e Gesehwulst antrafj geffillt mit einer well, lichen Masse, die mikro- 
skopisch neben Hauttalg noch zahlreiche Akari enthielt. Er fand die Milbe 
aueh in der Schnauze eines r~udigen Hundes und stieI~ ferner bei einer 
rhudigen Katze neben der Sarcoptes Milbe auch auf die Demodices. Er 
unterseheidet 3 Variet~iten: Demodex hominis, eanis, phyllostomatis. Die 
stummelffrmigen Beine sah er richtig mit zwei Krallen behaftet, eine 
grfl~ere und eine kleinere; er erkannte die vielfach als 3. Kralle be- 
sehriebene Spitze als einen im Durchschnitt gesehenen End- oder Haft- 
lappen. Im weiteren besehreibt er den Keimstoek als seharf abgegrenzten 
Kfrper mit einer Ausmfindung in der Mittellinie zwisehen dem letzten 
Ful~paar. Er stellt die Tatsacho fest~ dal3 das aehtbeinige Tier die fertlge, 
ausgewachsene Form repr~sentier~ und dal~ der herzffrmige K6rper 
S i m o n  s das Ei ist; niiehstdem dearer er die Entwieklungsstufen richtig. 
Endlich betont er aueh das Fehlen yon Augen und stellt die Bedeutuug 
der zwei F~lschlich hieffir gehaltenen Punkte als Verdickungen der Cuticula 
lest. Dagegen spricht er yon einem Tracheensystem; die hinter dem 
letzten Beinpaar gelegene langliehe SpaRe erkl~rt er jedoeh wieder 
riehtigerweise, n~mlieh als ()ffnung des Ovariums. 

Eine ausfiihrlichere Beschrelbung der Haarba]gparasiten des Menscben 
stammt yon L an d o is (68, 69). Seine Arbeit zerfiillt in einen historischen, 
anatomisch-zoologischen und einen pathologisehen Tell, yon denen die 
ersten beiden eine recht gute Darstellung erfahren haben ; i m  besonderen 
ist die Anatomie des Kopfes und des Thorax bereits eingehend abge- 
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handelt und basicrt vielfach auf eigeuen Untersuchungen. Fiilsehlich ge- 
deutet ist die Struktur der Beine, bei denen L a n d o i s  nur eine Zwei- 
teilung, n~mlich in Hfifte und Tarsus erkennt; an letzterem nimmt er 
vier Krallen an, aueh spricht er yon Augen. Er trennt die Haarbalgmilben 
yon cler Gattung der Akarinen und rechnet sie aufGrund der Betraehtung 
des ~iu~ieren KSrperbaues als aueh der inneren Organe zu den Artiskoiden; 
beweisen lasse sieh eine solehe Klassifikation durch die Segmentierung 
des Cephalothorax, dureh die eigentiimliehe Gestaltung der FiiBe, durch 
das Fehlen eines Respirationsapparates, durch das Bestehen eines Herma- 
phroditismus, dureh die eigenartige Form und Beschaffenheit des Eies 
usw. Ffir das Tier schl~igt er die Bezeichnung Macrogaster platypus vor. 

Dem franzSsischen Parasitologen ]~ e g n i n  (84, 85, 86) verdanken 
wir die genaueste Arbeit fiber Demodex hominis uud canis. Er hat ein- 
gehende Beschreibungen der anatomischea Details, der biologisehen Eigen- 
schaften, FortpfianzuDg, Gewohnheiten der Milben usw. auf Grund ent- 
spreehender Untersuchungen geliefert. Auch stammen yon ihm reeht 
genaue KSrpermessungen; seinen Bemfihungen ist es zu dauken, dab 
sieh versehiedene hrten sieher feststellen ]ieBen. Manehe seiner Befundo 
siad jedoeh nicht einwandfrei. So h~lt er die Tiere ffir vivipar, will die 
Existenz yon H~utungen nicht zugeben usw. Die gelieferten Abbildungen 
iibertreffen an Klarheit und Genauigkeit der Einzelheiten alle vorher 
erschienenen. 

Csokor  (20, 21) hat den Demodex des Schweines in naturhisto- 
rischer tliasieht erstmalig erforscht, mit demjenigen des Mensehen und 
Hundes verglichen und wertvolle Tatsachen festgestellt. Er gibt in seiner 
Abhandlung such einen historischen [lberblick und besehreibt namentlich 
die Entwieklung der Milben gut, verfolgt genau die H~utungsprozesse und 
unterscheidet drei sicher bekannte Arten, deren einzelne KSrpermal]e er 
in fast v611iger Uberelnstimmung mlt M ~ g n i n  eingehend studierte. 
Einiges entsprieht den Tatsaehen nicht; so hfilt er das Vorhandensein 
yon Augen fiir gegeben, glaubt ein Traeheensystem gesehen zu hubert usw. 

Eine Beschreibung des Demodex vom Rinde lieferte F a x o n  (25), 
der ihn im Jahre 1878 in arnerikanisohen Rindsh~uten antraf, welche mit 
massenhaften Knoten am Nacken und an der Schulterblattgegend dureh- 
setzt waren, so da~ die ttaut nach dem Ausdrficken der weil~-gelblichen 
]ahaltsmassen in ihrer ganzen Dicke ttShlen aufwies; der mikroskopische 
Befund ergab in Unmengen die Anwesenheit yon Demodices. Den yon 
manchen Autoren f~lschlich ffir das Auge angesehenen ovalen KSrper 
am Kopf hiilt er ffir eine Verdickung des Integuments zum Ansatz yon 
Muskeln. Die Eier werden oval und nierenfSrmig angetroffon und An- 
deutungen yon Hiiutungen erwithnt. Ebenso gibt F a x o n  riehtig (tie An- 
zahl der Krallen an und kl~rt die Ursache der irrtiimliehen Ansicht der- 
jenigen Forscher auf, welehe drei, vier uad s~gar sieben his aeht soleher 
Krallen annahmen (wie S imon ,  M i e s e h e r ,  W i l s o n  u.a.). Dagegen 
ist sich der Entdeeker des Demodex boris nieht Mar gewordcn 5her 
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die Anal- und Genitalorgane. Er hMt Demodex canis und Demodex bovis 
fiir ein und die glelche Art. 

0h l  (100) hat ebenfalls den selten gesehenen Demodex boris einer 
Untersuehung unterzogen anlgBlich eines klinischen Falles, den er bei 
einem mit einer Dermatose behafteten Rinde feststellen konnte. Dieses 
zeigte sich sehr abgemagert und wies mit Eiter geffillte Knoten der Haut 
auf, in deren Inhalt O hl eine neue Varietgt des Demodex entdeckte~ 
welche er mit dem Akarus des Hundes und Menschen in Vergleich zog. 
Nach seinen Messungen betNigt die Breite yon Demodex hominis 1/a der 
Liinge, bei Demodex canis 116 und bei Demodex boris 1/ 1/,. Der Hinter- 
rumpf ist bei Demodex hominis dreimal, bei Demodex canis l'25mal so 
groB als der Vorderrumpf; beim Rinde ist er etwa gleich gro~. Bel 
Demodex bovls ist der Thorax fast gleich breit wie lang. Die ganze Ge- 
stalt des Parasiten ist lorbeerblattiihnlich. Eier konnte ()hl nicht finden, 
ebensowenig Larvenformen mlt drei FuBpaaren; irrtiimlicherwelse nimmr 
er die Gegenwart yon Augen an. 

Eine bei Feldm~iusen vorkommende Art ist yon Z s c h o k k e  (143) 
entdeckt worden; sie hat ganz den Bau der Milbe des Hundes und gibt 
nur geringo unterscheidende Merkmale am Capitulum und am Ende des 
Hinterleibes kund. Der Autor hat gena~e Messungen vorgenommen. Die 
Parasiten zeigen in ihrer Lebensweise insoferne merkliche Unterschiede~ 
als Sio nicht in den Follikeln stecken, sondern zwischen den Epidermis- 
zellen Platz nehmen und, nur mit dem Kopf eingegraben, die Haut der 
Weichengegend bzw. Schenkelfalten belal]en. Im fibrigen handelt es sich 
hiebel um eine nur ein einzigesmal zu Gesicht gekommene Art. 

Zoologisohe Stellung. 
So ziemlich alle Autoren stiinmen, bei Fixierung einer 

bestimInten naturhistorischen Stellung des Deinodex, darin iiber- 
ein, ihn in die Ordnung der Akarinen zu verweisen; Inal3gebend 
fiir diese Klassifikation sind der KSrperbau der Tiere, die Ver- 
wachsung des Thorax mit dein Abdomen, die Mundteile, die 
8 stummelfSrmigen Fii•e und der eigentiimliche H~utungsprozel~ 
der Jugendformen. Eine Ausnahme hievon machen nur W i l s o n  
(137), L a n d o i s  (69) und B e r g e r  (5). 

W i l s o n  (137) reiht  den Deinodex nicht in die Ordnung 
der Milben ein. Er  sagt:  ~The animal is not an Acarus, for 
it has no haustelluin; nor is it an Arachnidan, for it possesses 
a distinct head, susceptible of retraction within the thorax 7 
and am abdomen most  indubytably annelidous in structure."  
Die vollst~ndige Trennung des Kopfes yore Bruststiick, die ver- 
Ineintliche Kennzeichnung des Kopfes  durch ein Augenpaar,  

Arch. f. Dermat.  u. 8yph.  Bdo XCII.  
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die unvollkommene Sonderung des Bruststtiekes yore Hinterleib. 
der geringelte Bau dieses Hinterleibes, seine l~ngliche Gestalt 
und anderes mehr gaben ffir ihn die Veranlassung, den Para- 
siten in die Klasse der Ringelwiirmer (Anneliden) zu stellen. 

L a n d o i s  (.69) rechnet ihn zu den Artiskoiden, weft er 
einen Cephalothorax besitzt, welcher in vier Segmente geteilt 
ist, yon denen das erste den Kopf darstellt; die eigentiimliche 
Beschaffenheit der Fii~e, das Fehlen eines besonderen Respi- 
rationsapparates, der Hermaphroditismus sind fiir den hutor 
Beweise, welche die Richtig.keit der yon ihm vorgeschlagenen 
Klassifikation ergeben sollen. 

B e r g e r  (5) weist den Demodex in die Gruppe der 
Tardigrada (ia Wasser lebende kleine Milben, welehe dem 
Demodex beziiglieh der Gestalt des Brustteiles uud der Gliederung 
der FiiBe gleiehen, aber weder den li~nglichen zu einem Sehwanz 
gestalteten Hinterleib noch den Riissel als deutliches Organ 
wie Demodex besitzen). 

Trotz der iiberzeugenden Beweise, welche W i l s o n  an- 
fiihrte, ist er beim Versuehe, den Schmarotzer zu den Wiirmern 
zu rechnen, nicht durchgedrungen. Vor ibm hatte S i m o n (t 22) 
in Gemeinschaft mit E r i e h s o n  (24) dafiir pl~diert, den Para- 
siren zur Klasse der hrachniden und darin wieder zur Ordnung 
der Akarinen zu stellen; maBgebend waren die Zahl der Beine, 
die Gliederung des Kopfes in Lippe, Mandibeln, Maxillarpalpen 
und vieles mehr. 

Ni c o 1 e t (97) hat in dem allgemeinen, einleitenden Tell 
seiner Monographie fiber die Famflie der Orbatiden bereits dar- 
gelegt, dab sieh Demodex so sehr yon allen schon bekannten 
Milben unterseheidet~ dab es gerechtfertigt sei, eine neue Familie 
zu bilden; er wiihlte fiir sie und die Tardigrada die Familie 
Demodides. 

Auf den gleichen Gedanken war G e r v a i s (31) gekommen; 
aus Demodex eine neue Familie zu bilden, welche er Demodicides 
benannte; die der Tardigraden bezeichnete er als Artisco~id6s. 
Beide FamiIien bilden die letzte Stufe der Milbenreihe. Das 
Einteilungsprinzip yon G e r v a i s  fuBte vornehmlich auf der 
Form tier Fii~e und der des letzten FuI~gliedes; darnach unter- 
schied er bei der Ovdnung Akariens folgende 9 Familien: 
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Scirrid~s ou Bdellid~s; Trombidi~s; Tydrachnid~s; Gamasid~s; 
Ixodid~s; Oribatid~s; Sarcoptid6s; Demodicid~s; Artisconid~s. 
Diese Einteilung wurde auch yon M ~ g n i n  (86) akzeptiert. 

S c h m a r d a (119) lgl~t die Division der Arthropoda in zwei 
grol]e Abteilungen zerfallen und zwar in die Branehiopnoa 
(Kiemenatmer) und Tracheopnoa (Tracheenatmer) ; letztere weisen 
3 Klassen auf, darunter die Arachnoidea, welche 90rdnungen  
enthalten, deren vierte die der Akaridea oder Milben ist. 

C l a u s  (17) trennt die Division der Gliedertiere in 4 
Klassen. Die zweite zerf~llt in 80rdnungen,  darunter bellndet 
sich jene der Akarina, welehe Ordnung sieh in 9 Familien 
gliedert, woven die erste unter dem Namen Dermatophili mit 
der Haarsaekmilbe, die zweite Sarkoptida mit der Kr~itzmilbe 
sich besehgffigt. Die Familie der Dermatophili umfal]t nur 
eine einzige Gattung, niimlich Demodex (Owen), welehe in 
mehrere Variet~ten zerfiillt. 

Nach C a r u s -  G e r s t g c k e r  (16) gliedert sich die Klasse 
tier Araehnoidea in 60rdnungen ,  daraus die Ordnung der 
Akarina in 7 Familien; die letzte dieser enth~lt die eigentliehen 
Akariden und zert~llt wieder in 3 Gattungen und zwar Akarus, 
Sarkoptes 7 Demodex, welch mehrere Variet~ten jeweils aufweist. 

Die Haarsackmilbe bildet nach C s oko r (20) unter dem 
Namen Demodex eine Gattung der Familie Dermatophili, welche 
in die Ordnung der Akarina eingereiht wird. Diese Gattung 
Demodex trennt er in 5 vSllig verschiedene, gut unterscheidbare 
Arten und benennt sie Demodex hominis, canis, cati, phyllostomatis 
und phyllo~des. 

Bereits L e y d i g  (76) hatte drei g~nzlich yon einander 
trennbare Arten aufgestellt, nfimlich Demodex phyllostomatis, 
hominis und canis. 

Aueh M 6 g n i n  (86) gibt an, dal~ die Gattung Demodex 
nur 3 Arten, n~mlichDemodex follieulorum var. canis, hominis, 
cati umfa]3t. 

C a n e s t r i n i  (14) und K r a m e r  (15) priigen bei der 
Familie Demodicidae eine einzige Gattung Demodex mit 5 
ziem]ich guten und mehreren (5) fraglichen Arten. 

Schtiefllich w~re die Frage noch diskutabel, ob es bei 
den einzelnen Arten nicht auch noch verschiedene Abarteu gibt. 

3 �9 
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W i 1 s o n (137) und S i m o n (122) wollen bekannt l ich  beim 
Menschen verschiedene Abar ten  unterschieden wissen; aber  sie 
haben  nur  Untersch iede  in der  Liinge, entsprechend den Ver-  
ki i rzungen des Hinter leibes nach dem Tode oder  nach  ver-  
schiedenen Alters-  bzw. Entwieklungsstufen,  f~lschlich als Ab- 
a r ten  angesprochen.  

Familie Demodioidae. 

Kleine, wurmfSrmige, langgestreekte, unbehaarte Milben mit fiber- 
ragendem Capitulum. Cephalothorax und Abdomen mit einander ver- 
schmolzen, ohne Grenze in einander fibergehend. Beine und deren Epimeren 
charakteristiseh angeordnet und Integument des Riickens schildartig aue- 
gebildet, so dad eine Trennung in einen Yorderrumpf und einen Hinter- 
rumpf mSg]ich wird. 

Der Vorderrumpf, ziemlich breit, tr~gt ventral das Stfitzgeriist 
der Beine, die Epimeren, welche quergelagert sind und in der Mittellinie 
zu einer l~ngsverlaufenden, chitinSsen Leiste, dem Sternum, zusammen- 
stolen. Der Vorderrumpf wird dorsal veto Riiekenschild bedeekt~ welcher 
in Form elnes membrauSsen Lappens (Epistom) das Capitulum bedeckt 
und rail Anh~ngen (Wangen) seitlich 8ich ans Capitulum anlegt. 

Hinterrumpf quergerieft~ konisch verl~ngert, panzerlos; ventral 
mit einer welt nach vorne geriickten OenitalSffnung und unmittelbar 
dahinter befindlichen, ungenau abgrenzbaren AnalSffnung versehen. 

Am Kapitulum ventral ein Paar l~Iaxillen. Maxillarpalpus drei- 
gliedrig, mit hakenfSrmigem Endglied und einigen ganz kleinen Papillen. 
Mandibeln dorsal liegend2 paarig, stileffSrmig, vorae stumpf, spaten~hntieh. 

Beine kurz, beim ausgewachsenen Tiere 8 an der Zahl, je 3gliedrig, 
mit 2 Krallen am Endglied. 

Hinterrumpf des M~tnnchens kleiner als beim Weibehen. 
0vipare Parasiten. Larven anfangs beinlos, kurz nach der Geburt 

rail 3 Paar sehr kleinen wiirzchenartigen Anhiingen. Aus der H~utung 
sieh entwickelnde Nymphe mit 4 Paar stummelfSrmigen Beinen. ParasiLen 
ohne Tracheen, Stigmen, Augen. Bewohner der Haarfollikel und Talg- 
driisen des Menschen und der Tiere yon kosmopolitischer Verbreitung. 

Ausgewaehsen yon 220--400 ~ L~inge, 
. . 30--60 ~ Breite, 

1 Gattung mit 6 sicheren und 8 fraglichen Arten. 

Gem Demodex (Owen). 

1842 Acarus folliculorum (S i m o n), 
1843 Demodex follieuIorum (Owen), 
I843 Macrogaster platypus (M i e s c h e r), 
1843 Entozoon folliculorum (W il s o n), 
1845 Acarus comedonum (Vogel), 
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1847 S i m o n e a  fo l l ieu lorum (G e r v a i s), 
1847 S teazoon  fo l l i eu lo rum (W i 1 s o n) ,  
] 899 Aca rus  c o m e d o n u m  (H u b e r). 

1. D e m o d e x  f o l l i c u l o r u m .  I) 

(Dem.  loll. var .  h o m i n i s  ( M f i g n i n  u n d  R a i l l i e t ) .  

M~innehen W e i b c h e n  

To ta l e  K S r p e r l a n g e .  
L ~ n g e  des  Kopfes  . 
Bre i te  des  Kopfes  
L / inge  des  T h o r a x  . 
B re i t e  des  T h o r a x  . 
L i inge  des  A b d o m e n  

�9 0 " 3  m m  0"36 m m  

�9 0 '02 , 0"02 
. 0"03 , 0"0375 ,, 
. 0 ' 0 8 5  , 0"09 ,, 
�9 0"045 , 0"05 , 
�9 0"195 ,, 0"25 ,, 

L~inge des  E ies  . . . . . . . .  0"08 m m  

Bre i t e  des  E i e s  . . . . . . . .  0"04 , 
L ~ n g e  de r  6be in igen  L a r v e  . . 0"12 ,, 
B re i t e  der  6be in igen  L a r v e  �9 . 0"05 , 
L i inge  de r  8be i n i gen  L a r v e  . . 0 '36 , 
Bre i t e  de r  8 b e i n i g e n  L a r v e  �9 �9 0"04 , 

K a p i t u l u m  g e d r u n g e n ,  kurz ,  b r e i t e r  als  l ang  ; d ie  L~,inge des  V o r d e r -  
r u m p l e s  betr~igt 1/8 de r  Gesamt l / inge .  E i  he rz fS rmig .  B e l a n g l o s e r  P a r a s i t  

r . . . . .  ( y  der  Haarb~ilge u n d  r a l g d r u s e n  des  Korpe r s ,  vorwm~,end  des  Ges i eh t e s  
u n d  der  Cil ien be i m  M e n s c h e n .  Kosmopo l i t i s ch .  

2. D e m o d e x  e a n i s  ( L e y d i g ) .  

Dem.  foll. var .  can l s  ( M ~ g n i n  u n d  R a i l l i e t )  
Dem.  c a n i n u s  ( T u l k ) .  

M~innchen W e i b c h e n  

To ta l e  K5rper l~inge . . . .  0 '25 m m  0'3 rata 
L ~ n g e  des  Kopfes  . . . .  0 0 3  , 0"035 , 
B re i t e  des  Kopfes  . . . .  0"03 , 0"03 ,, 
L i inge  des  T h o r a x  0"075 , 0"I05 , 
Bre i t e  des  T h o r a x  . . . 0"045 , 0"045 , 
Li inge  des  A b d o m e n  . . . 0"145 , 0"16 , 

Li inge  des  Eies  . . . . . . . .  0"07 mm 
Bre i t e  des Eies  . . . . . . . .  0"023 ,, 
L ~ n g e  de r  6be in igen  L a r v e  . . 0"127 , 
Bre i te  de r  6be i n i gen  L a r v e  . . 0 '03 , 
L~inge de r  8be i n i gen  L a r v e  . . 0 2 ,, 
B re i t e  de r  8be i n i gen  L a r v e  . . 0"0i ,, 

K a p i t u l u m  ebenso  bre i t  als lang.  Die  L~inge des  u  is t  
e twas  k l e ine r  als die  H~ilfte de r  Gesamt l~nge .  K 5 r p e r  seh r  s eh lank .  E i  
sp inde l fS rmig .  Gefghr l ieher ,  h~iufiger P a r a s i t  de r  Ta lgd r i i s en  u n d  H a a r -  

~) Die  v e r z e i c h n e t e n  K S r p e r m a ~ e  yon D e m o d e x  homin i s ,  eanis ,  suis  
u n d  b o r i s  s ind  Durchschn i t t sma l~e ,  we lche  ich  a u f  G r u n d  e iner  grol~en 
A n z a h l  von  M e s s u n g e n  e rmi t t e l t e .  I eh  b e d i e n t e  re ich  de r  h i ezu  e igens  
h e r g e s t e ] l t e n  M i k r o p h o t o g r a m m e ,  we lehe  die Gr5Benverh~l tn i s se  sehi i r fer  
e ru i e ren  lassen ,  als es die sons t  i ib l iehen  M e s s u n g e n  m i t  d e m  Oku la r -  
m i k r o m e t e r  ve rmS gen .  



3 8  G m e i n e r .  

follikel des  g a n z e n  KSrpers  be i  canis  fami l iar i s ,  woselbs t  er  H a a r a u s f a l l  
ze i t ig t  u n d  zu e ine r  pus t u l S sen  D e r m a t o s e  ff ihren kann .  Kosmopo l i t i s ch .  

3. D e m o d e x  p h y l l o i d e s  ( C s o k o r ) .  

Dem. fell. va t .  suis  ( N e u m a n n ) .  

M ~ n n e h e n  W e i b c h e n  
Tota le  KSrperl~inge . . . .  0"fi2 mm 0 24 mm 
L ~ngo  des  Kopfes  . . . .  0'039 , 0 0 4  ,, 
Bre i te  des  Kopfes  0"036 ,, 0 '035 ,, 
L ~ n g e  des  T h o r a x  . . . .  0"061 , 0"07 , 
Bre i t e  des  T h o r a x  . . . .  0 0 5 7  , 0"06 , ,  

L ~ n g e  des  A b d o m e n  . . . 0 1 2  , 0"1"~ , 
L ~ n g e  des  Eies  . . . . . . . .  0'11 m,n 
Bre i t e  des  E ies  . . . . . . . .  0"03 ,, 
L~inge de r  6be in igen  L a r v e  . . . 0"14 ,, 
Bre i t e  de r  6be i n i gen  L a r v c  0"04 , 
L ~ n g e  der  8 b e i n i g e n  L a r v e  . . . 0 '26 ,, 
Bre i te  de r  8 b e i n i g e n  L a rve  . . . 0"06 , 

K a p i t u l u m  m ~ c h t i g  en twickel t ,  g u t  ve to  T h o r a x  abgese tz t ,  l i inger  
als  b re i t .  K a u w e r k z e u g e  s eh r  deu t l i eh  h e r v o r t r e t e n d .  V o r d e r r u m p f  yon  
g l e i che r  L ~ n g e  wie H i n t e r r u m p f .  T h o r a x  b r e i t  a n g e l e g t ,  woraus  die  e igen-  
t f im]iche,  lorbeerbla t t~ ihni iche  F o r m  des G e s a m t k S r p e r s  en t s t eh t .  H i n t e r -  
r u m p f  ve r j i ing t  s ich  n a e h  h i n t e n  zu e inem rudiment~ i ren  P o s t a b d o m e n ,  
welches  eine deu t l i ehe  Q u e r s t r e i f u n g  aufweis t .  Ei  oval,  an  be iden  E n d e n  
in  die L~inge gezogen .  Se l t ene r  P a r a s i t  de r  Haarbi i lge  u n d  T a l g d r i i s e n  
y o n  Sus domes t i cu s ,  e ine  pus t u l 6 se  D e r m a t o s e  e r zeugend .  Kosmopo l i t i s ch .  

4. D e m o d e x  b o r i s  ~ S t i l e s ) .  

Dem.  follicul,  var .  bo r i s  (N e u m a n n). 

M~innehen W e i b c h e n  

Tota le  KSrperl~inge . . 
L~inge des  Kopfes  . 
Bre i t e  des  Kopfes  . . 
L ~nge  des  T h o r a x  . . 
Bre i te  des  T h o r a x  . . 
L ~ n g e  des A b d o m e n  . 

0"22 mm 0'24 mm 
0'024 ,, 0 '025 ,, 
0 '0325 , 0'0325 , 
0 0 6  . 0065  ,, 
0 '0625 ,, 0'065 ,, 
0"137 , 0 15 , 

L a r v e  bis zu 0 4  ,, lang.  

Ges ta l t  l o rbee rb la t t~hn l i ch .  V o r d e r r u m p f  fas t  so b re i t  als lang ,  
m a s s i g  ange leg t ,  k i i rzer  als H i n t e r r u m p f .  E i  ovoidal .  Sehr  s e l t ene r  P a r a s i t  
de r  Haarb~Ige  u n d  T a l gd r i i s en  yon  bos t au rus ,  e ine  pus tu lSse  D e r m a t o s e  
e r z e u g e n d .  E u r o p a  u n d  A m e r i k a .  

5. D e m o d e x  c a p r a e  ( R a i l l i e t ) .  

Dem.  folk var .  eap rae  ( N e u m a n n ) .  

~ I~nnchen  . . . . . . . .  0"22 - - 0 2 3  ~ m  lang ,  
0 ' 0 5 - - 0 ' 0 5 5  , b re i t ,  

W e i b c h e n  . . . . . . . .  0 '23 - - 0 ' 2 5  , lang,  
0"06 - - 0  065 ,, bre i t ,  

Ei  . . . . . . . . . . .  0"068--0"08 , lang.  
Sehr  se l t ener  Pa ra s i t  a u f  c ap ra  h i rcus  (Ziege)~ eine pus tu l5 se  

D e r m a t o s e  e rzeugend .  
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6. D e m o d e x  a r v i c o l a e  (Zschokke) .  

Totale K6rperl~inge . . . . . .  0"27 --0'3 mm 
L~nge des Thorax . . . . . .  0"12 
Breite des Thorax . . . . . .  0'045--005 . 
L~nge des Kopfes . . . . . .  0'035 

Sehr seltener Parasit bei Arvicola agrestis (Feldmaus) in den Haar- 
bs der Haut, eine lokal beschriinkte Dermatose hervorrufend. 

7. D e m o d e x  c a t i  ( g a i l l i e t ) .  

Dem. follicul, var. cati ( N e u m a n n ) .  

Ahn~ieh dem Demodex canis, aber ~/s kleiner in allen Maiden. 
Zufatlsbefund im ~ui3eren GehSrgang und der Haut tier Hauskatze (Fells 
domestiea). 

8. D e m o d e x  p h y l l o s t o m a t i s  ( L e y d i g ) .  

Kurz und dick. Vorderrumpf solange als Hinterrumpfi Ringelung 
der Cutieula dick und seharf. Eier oval. In der Haut einer surinamischen 
Fledermaus (Phyllostoma hastatum) gesehen, woselbst er eine pustulSse 
Dermatose erzeug~ hatte. 

9. D e m o d e x  m u s e u l i  ( O u d e a m u s ) .  

Totale KSrperl~nge des Weibchens . 0"18 ~n~n 
Breite . . . . . . . . . . . . . . .  0"027 ,, 
L~nge des Kopfes . . . . . . . . . .  00~22 ,, 
L~nge des Thorax . . . . . . . . .  005 ,, 

Bei der Hausmaus {Mus muscalas) in den Talgdriisen des Kopfes 
beobaehtet. 

10. D e m o d e x  c u n i e u l i  ( P f e i f f e r ) .  

In den Augenlidern und der Ohrmuschel beim Kaninchen (Lepus 
cunieulus) gesehen, eine t6tliche Dermatose erzeugend. 

l l .  D e m o d e x  e e r v i  ( P r i e t s e h ) .  

Bei einem Sambuhirsche beobaehtet, eine pustul6se Dermatose 
hervorrufend. 

12. D e m o d e x  o v i s  ( I~ai l l ie t ) .  

Dem. foil. var. ovis ( l~eumann).  

Vorderrumpi sehr breit; auf ovis aries (Schaf) in den M e i m b o m -  
schen Drfisen gefunden. 

13. D e m o d e x  e q a i  ( R a i l l i e t ) .  

Auf Equus caballus (Pferd) in den M e i b  o m schen Drfisen gesehen. 

14. D e m o d e x  r a t t i  (Hahn) .  

Ia der Hausratte (Mus rattus) beobachtet. 
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Morphologie. 

H a u t s k e l e t t .  Wie bei allen Milben und den Gliedertiercn fiber- 
haupt besteht alas Hautskelett aus Chitin, welches den st~irksten Kon- 
zentrationen der Kalilauge Widerstand leistet, v~illig durchscheinend sich 
erweist~ glashell ist, ziemlich stark dehnbar sich zeigt, dabei elne gewisse 
Elastizit~t besitzt. 

Die ~ul3ere Haut weist nicht fiberaU die gleiehe Beschaff~nheit auf, 
insoferne als sie an einzelnen Partien vollkommen glatt, an anderen wieder 
quergestreift sich ansieht; diese Querstreifung lii~t sich am deutliehsten 
am Abdomen erkennen 9 welches regelm~il]ig gefureht erseheint. Die Fureben 
sind gegen das Ende des Hinterleibes zu allm~hlich welter yon einander 
entfernt~ situiert und verlaufen tiefer. Alle die Teile~ welebe eine solche 
Querstreifung aufweisen, besitzen e~ne grSl~ere Dehnbarkeit und Beweglich- 
keit. Diese Querfurehen reichen n~ch riickwErts bis zur seitlich etwas 
zusammengedrfickten Spitze and hSren vorne plStzlieh auf und zwar aus 
dem dorsalen Tell des Thorax fiber der Mitie des drltten Ful~paares~ an 
den Seiten am zweitea FuBpaar~ an der ventralen Fl~iche in der HShe 
des Thorax genau an der Grenze zwisehen u und Hinterrampf 
am letzten Ful3paar. 

Am festesten sind der Kopf~ die ventrale Fl~iche des Thorax und der 
dorsale glatte Tell desselben, welcher sieh zu einem Riickensehild ver- 
dichtet hat. 

D e r  K o p f  hat die Gestalt eines abgestumpften, yon oben naeh 
unten abgeplatteten Kegels und ist durch eine deutliche Einschnfirung 
vom Vorderrnmps getrennt. An der Basis wird er von einem h~utigen 
membranSsen Lappen umgeben, dem Epistom, welcher den grS•ten Teil 
des Kopfes ausmacht~ scheinbar aus 2 H~ilften besteht, nach au~en hin 
das Kopfsegment umgibt und abschliel~t, und dem Ganzen eine ausge- 
sprochen lyraf5rmige Gestalt verleiht. Das Epistom bildet im Verein mit 
seinen beiden seitliehen ~iberragenden Anh~ngen, aueh Wangen genannt, 
die Grundlage des gauzeu Kauapparates. An diesem lassen sich zun~chst 
ein Paar Oberkiefer, Mandibeln erkennen~ welchc mit ihren beiden in 
der Mittellinie gelegenen, stiletf6rmigen bzw. seherenfSrmigen, vorne 
stumpfen Enden den hSchsten Punkt des Kopfes einnehmen und alles 
andere fiberragen. Der 5brige Tell der Mandibeln ist nut yon der Riicken- 
seite siehtbar und verbindet sich mit den Wangen und dem Epistom 
Unterhalb der seherenfSrmigen Enden der Mandibeln sind auf tier Vorder- 
seite gleiehtalls im Bereiche der Medianlinie die Unterkiefer (Maxillen) 
situiert~ zwei vorne zugespitzte und hinten abgerundete Chitinst~eke~ 
welche mit den benachbarten Maxillarpalpen in gelenkiger Verbindung 
stehen. Die beiden vorderen Spitzen liegen dicht neben cinander, be- 
riihren sich im geschlossenen Zustand und biiden ein m~chtiges Grab- 
werkzeug, kSnnen aber aueh als Kauorgane Verwendung finden. Zwischen 
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den Maxillen ist die unpaare, schmale, nur an der Vorderfihche sichtbare 
Zunge oder Mundklappe situiert, welohe den Boden der Mundh6hle er- 
ffiIIt und mit den Sehlundorganen in Verblndung zu stehen seheint. 
Die Kieferffihler, aueh Kiefertaster oder Maxillarpa|pen genannt, erseheinen 
im eingezogenen Zustand je als ein einheitliches St/ick; sobald sie vor- 
gestreckt sind, geben sic deutiich drei Glieder zu erkennem Die Grund- 
lage des ersten bildet ein m~ichtiges, doppelkonturiertes Chitinstiick yon 
annilhernd rhombischer Form; die beiden anderen Glicder sind walzen- 
fSrmig. Das Endglied tr~igt einen Haken, dessen Spitze yon innen naeh 
aul~en gerichtet ist. 

Der T h o r a x  hat die Form eines abgestumpften Kegels mit nach 
hinten liegender Basis. Die Rfiekenfliiehe ist leicht gewSlbt; die st~irkste 
W61bung befindet sich zwischen dem 3. und 4. Ful3paar, we der grSi]te 
Tiefendurchmesser vorhanden ist. Das Integument bildet ein miichtiges 
Rfiekcnschild, welches drei Paar an der Abzweigung der Beino gelegeae, 
symmetriseh angeordnete punktfSrmige Erhabenheiten hat und in der 
Medianlinie einen schwachen L~ngskamm tr~igt, der in der fI6he des 
ersten Ful~paares beginnt und in der HShe des letzten zweischenkllg endet. 

Die Bauch f l~ i che  des Thorax ist flach und wird in ihrer ganzen 
L~inge yon ether doppelkonturierten ehitinSs0nLeiste durchzogen, welehe 
das Brustbein, Sternum~ darstellt, so zwei symmetrisehe Hiilften formierend. 
Nach riickwiirts endet dieses in eine ?eine Spitze, vorne beginnt es mit 
ether kn6tchenfSrmigen Anschwellung und dazwisehen liegen drei, gleieh 
welt voneinander situierte, rhombisch gestaltete Knorren. Veto vorderen 
Ende geht beiderseits in je einem stumpfen Winkel sehief nach aul]en 
und vorne eta schmaler Ast zur Insertion des ersten Fuflpaares; dieses 
Verbindungsglied zwischen Extremit~it und Brustbein ist eine eehte Epimere. 
Das zweite Epimerenpaar geht am Knorreu ungef~hr senkrecht veto 
Sternum ab; gas dritte~ in dem gleichen Abstan't ebenfalls veto Knorren 
entspringend, bildet mit dem Brustbein einen rechten Winkel, das vierte 
mit ibm einen etwas spitzen und zieht etwas naeh riiekwarts im weiteren 
Verlaufe. Durch diese vier Paar symmetrisch gelagerte Epimeren ent- 
stehen auf der Bauchselte reehts und links veto Sternum je drei, ungefiihr 
viereckig gestaltete Thoraxfelder. Die u der Epimeren mit dem 
Brustbein ist eine solide, so dab fiir die beweglieh angebrachten FfiBe 
eine innige und feste Grundlage hergestellt wird. 

Die Fi iB e sind dreigliedrig und bestehen aus der Hiifte, dem 
Schenkel und dem Tarsus. Die Hiifte ist sehr massiv entwiekelt, yon 
dreieekiger Gestalt, mit ~iuBerer und innerer Fl~che. Der vordere Rand 
vermittelt die Verbindung mit der zugeh6rlgen Epimere. Die beiden 
Fl~ehen sind glatt. Der Sehenkel hat die Gestalt eines abgestutzten 
Kegels, dessen Spitze an die Hfifte stSBt, dessen breites Ende den Tarsus 
tr~igt. Dieser letztere ist f6rmlich in den Schenkel eingeschoben, so dal] 
nur das ~iuBerste Ende hervorsieht. Es ist mit zwei wenig beweglichen 
Krallen versehen. 
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Des A b d o m e n  hfingt mit dem Rumpf auf das innigste zusammen 
und ist panzerlos. Sein Anfangsteil ist ventral etwas abgeplattet, dorsal 
leicht gewSlbt~ verjfingt sich in der Regel etwas hinter dem letzten 
Beinpaar and nimmt dann konische Form an, erscheint mitunter auch 
seitlich ganz wenig abgeflacht. Die L~nge des Abdomens ist sehr wechselnd ; 
speziell naeh dem Tode tritt eine betriichtliehe Kiirzung des Hinterendes 
ein; aueh hat das Miiunehen eine geringere Entwieklung des Hinterleibes 
aufzuweisen als des Weibchem Am Abdomen gewahrt man ventral vorae 
eine l~ngliehe spaltfSrmige 0ffnung~ welehe sich kaum in zwei yon 
einander zu trennende Abteilungen, After und Seheid% differenzieren 
l~il~t. Fiir gewShnlieh ist sie dutch Kontraktion gesehlossen bzw. ver- 
strichen, soda~ sle meist nicht wahrgenommen werden kana; erst mit 
Austritt der Eier oder Kotmassen l~l~t sic sich erkennen. 

Die B e w e g u n g e n  der einzelnen KSrperteile des Parasiteu sind 
yon groI3er Kraft, speziell die der Ffil3e, deren Muskeln eine m~ichtige 
Entwicklung aufweisen. Diese Bewegung der Beine kann schleehthin als 
eine schwimmende bezeicbnet werden; vornehmlich beteiligen sich daran 
der Schenkel und der Tarsus. Oft gewahrt man alle 4 Fii~e einer Seite 
die gleiche Bewegung ausfiihrea~ ab und zu gleiahen sich auch des erste 
and dritte bzw. des zweite und vierte Beia in ihrer Ti~tigkeit vSllig. 
Die Krallen werden beim Streekakt der Fiil~e naeh hinten flektiert, kSnnen 
iu eine weiehe Unterlage sich stark einbohren und vermSgen so die PfrSpfe 
der Talgmassen zu durehwiihlen; aueh sind sie bei der Fortbewegung 
aul~erhalb der Haarb~ilge in hervorragendem Mal3e beteitigt, da ihnen 
sehr leicht Ortsver~nderungen mSglich werden. F[lr gewSbnlieh geschehen 
diese Bewegungen des Parasiten langsam und triige. Bei hSher werdender 
Temperatur nehmen sie aber eine gewisse Behendigkeit an; gerade hiebei 
gewahrt man deutllch, dal~ tier Sehmaro~zer rasch davonkriecht und aueh 
auf ganz glatter Unterlage relativ grol~e Wegstreoken in kurzer Zeit 
zuriieklegt. Der Kopf vermag in vierfaeher Richtung ausgiebige Bewegangen 
zu vollfiihren. Zun~cbst kann er gegen den Vorderrumpf dutch Flexion 
und Extension sich bewegen; dean ist eineBewegung nach der Seite bin 
mSglieh yon rechts nach links und umgekehrt, weiterhin l~l~t sich des 
Kol)fsegment naeh auf- uud abw~rts versehieben und endlieh vermag es 
aueh rotierende, bohrende BBwegungen auszuliihren. Zu den Bewegungs- 
werkzeugen z~blen vor allem die Kiefertaster; vornehmlich werden ~ie 
vorgestreckt uud eingezogen, dann aueh nach hinten und auflen geffihrt~ 
wobei die Krallen der Endglieder miiebtig in die Unterlage eingreifen 
und so die Vorw~rtsschiebung des KSrpers wesentlich mitveranlassen. 
Diese Kiefertaster bewegen sieh entweder beide zugleich oder alternierend. 
Endlieh vermag auch das Abdomen dadureh~ dab es ausgiebige Exkursionen 
und Sehwenkungen naeh rechts und links vollfiibrt, welehe es sogar in 
einen reehten Winkel zum Thorax bringe% die Lokomotion wesentlich 
mitzubefSrdern; h~ufig gewahrt man selbst ein Aufschnellen wie bei Fischei1 ; 
dieses Abdomen kann sich weiterhin vermSge des Vorhandenseins yon 
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diffus augeordneten Muskellagen sowohl der L~nge als auch der Quere 
nach kontrahieren und so zur Ortsveriinderung wesentlich mit beitragen. 

G e s c h l e c h t  und  E n t w i c k l u n g .  DieDemodices sindgetrennten 
Geschlechtes, so da~ M~nnchen und Weibchen yon einander unterschieden 
werden kSnnen, wenngleich dieser Geschlechtsm~terschied sehr wenig 
ausgepr~igt und sehr schwer zu erkennen ist. Die M~innchen sind etwas 
kiirzer als die Weibehen; oft ist auch der Hinterrumpf nicht solaage 
als der Vorderrumpf. An der Grenze beider, unmittelbar hinter dem 
Sternum, liegt das m~nnliche Geschlechtsorgan, dahinter eine spaltfSrmige 
0ffnung, tier After. Die Weibchen siad erheblich grSl3er, mit breiterem 
Vorderrumpf und breiterem Hinterrumpf, welch letzterer such l~nger ist. 
Im Hinterleib gewahrt man ein koniseh gestaltetes, nach hinten schlauch- 
fSrmig abgeruudetes Organ, welches mit einer granulierten Masse erffillt 
ist und das 0varium darstellt. Die Eier treten durch eine unterhalb des 
Sternum gelegene zlemlich ]ange 0ffnung, welche aber meist nur beim 
Durchtritt dieser Eier gesehen wird, nach auBen. 

Das Ei ist bernsteingelb, glatt, yon einer doppelkonturierten, mfil~ig 
dickeu Hfille umgeben, ziemlich undurchsiehtig~ bei den einzelnen Arten 
verschleden gestaltet. Der Inhalt der Eier besteht aus einer kSrnigen, 
gelblich-gr/~nen, rein granulierten Masse, welche gegen die Peripherie 
undeutlich sich abgrenzt und zur Bilduug einer inaerhalb der Eihiille 
gelegenen felnen Haut Yeranlassung gibt, der sogeuannten ersten H~utung. 
Innerhalb dieser neugeschaffenen H~itle entsteht ein vorderer abgerundeter 
Tell, der sich zum Kopf mit den Fre~werkzeugen ausbildet; welter hinter- 
halb entstehen je zwei seichte Einbuchtungen, welehe je drei konische 
w/irzehenfSrmige Vorspriinge auitreten lassen, die k•nftigen FSl~e. Der 
KSrper spitzt sich nach rfickw~irts allmiihlich zu. Sobald jetzt die Ei- 
hfille gesprengt ist, tritt aus dem Ei die erste~ sechsbeinige Larve zu- 
tage, welche in ihren Umrissen dem Muttertiere schon ziemlich ~ihnlieh 
geworden ist. Unter stetig fortsehreitender Differenzierung der einzelnen 
KSrperteile wiichst nun um die ganze Larve eine neue doppelt kontu- 
rierte Hfille und damlt hat der zweite H~utungsproze~} Platz gegriffen. 
Auf dieses Stadium folgt die Bildung des vierten Fu~paares, das in Ge- 
stalt yon zwei kleinen KnStchen eiusetzt und die fertige Jugendforra~ mit 
vier Paar stummelfSrmigen Fii~en, Nymphe genannt, zum Abschlul] 
kommen l~I~t; bei dieser sind 4ie einze]nen Teile der Kauwerkzeuge 
bereits vSllig ausgebi|det. Allm~hlich eutsteht naeh inaen eine neue 
Cuticula; die ~ul~ere hebt sich immer mehr ab (so dab die Milbe sehr ia 
die L~nge gezogen erseheint)~ platzt langsam, wird schlie~lich abgeworfen 
und l~l]t die dritte und letzte B~iutung, womit die Milben nunmehr 
vSllige Gesehlechtsre~fe erlangt haben, zur u kommen. 

Vorkommen. 
Bei  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  T i e r e n  ist der Demoaex follicu- 

lorum seit seiner Entdeekung dutch B e r g e r  gesehen worden. 
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B e i m  H u n d e ,  woihn  T u l k  (128), G r u b y  ( 4 1 ) , B r u e k m i i l l e r  (12), 
L 6 b l a n c  (73), R S l l  ([14) zuerst beobachteten, wird er immer in den 
Talgdriisen und Haarfollikeln der Haut angetroffen. Gesunde Hunde be- 
herbergen ihn nieht, vielmehr ist sein Vorhandensein beim Hunde mit  
einer krankhaften HautstSrung, einer typischen Dermatose verknfipft, 
der sogenannten Akarusrgude; diese maehtca. 2--3~ aller Hundekrankheiten 
aus. Bei ihr zghlt man in den Haarbglgen und Talgdriisen, sobald sie 
eine starke Erweiterung erfahren haben, eine iiberaus grol3e Anzahl voa 
solchen Milben; wie sieh aus mikroskopischen Sehnitten ersehen lii[~t, 
beherbergen dana die Follikel viele Hunderte yon Parasiten neben Eiern 
und leeren Hiillen, welche als Reste der Hiiutungsprozesse zu betraehten sind. 

H o r n e e k (50) konnte die Demodices bei drei hautkranken Hunden 
auch im Sekret des gul]eren GehSrganges, im Lidbindesack und im 
Pr~putia|sekret nachweisen. 

B e i  d e r  K a t z e  begegnet man der Haarbalgmilbe sehr selten. 
L e y d i g  (76) land erstmalig bei einer r~udigen Katze neben den 

Exemplaren yon Sarcoptes minor auch Demodiees, allerdings in nieht 
5berm~l~iger Anzahl. 

Ebenso beriehtet H y r t 1 (53), daI3 er im Sommer im ~ul~eren GehSr- 
gat~g bei Katzen auf diesen Parasiten in grSl~eren Mengen stiel~, ohne 
daI~ pathologische Erscheinungen dadureh gesetzt worden wiiren. 

In einem einzigen Falle hat  B r u e k m ~ l l e r  (12) die Demodex- 
Milben bei Katzen mit einem sehr ausgebreiteten Hautausschlag angetroffen. 

M ~ g n i n (81), weleher die Schiidlinge in den Ohren zweier Katzen 
vorfand~ h~lt sie f~r ganz uagef~hrlich; denn keine krankhafte Alteration 
deutete auf die Gegenwart einiger seltener Vertreter dieser Abart, welehe 
er mit  0hrensehmalz vermiseht sah. 

Nur S e h i n d e l k a  (117) notiert klinisehe Bilder bei der Katze, 
welche denen des Hundes gauz ghnlich sind, h~lt mithin in selteneren 
F~llen eine patbogenetisehe Rolle des Demodex bei der Katze flit gegeben. 

B e i m  S e h w e i n e  wurde er erstmalig yon 0 b e r m e i e r  (62) ge- 
sehen und yon K o r z i l  (62) als soleher erkannt;  eine genaue Klassifikatioa 
licferte dann C s o k o r (90). Der hiedurch veranlal3te Aussehlag bevorzugt 
die Haut in der Umgebung des Riissels, Halses, der Sehenkelinnenfl[iehe 
uad zeitigtcharakteristische pustulSse Veriinderungen, welehe oft zu grol3en 
Eiterblasen konflaieren. Es sind hier die Talgdrtisen, in welehen die 
Dcmodices sich etablieren und zu vielen Hunderten sieh ansammeln. 

Das Vorkommen der Haarbalgmilbe beim Sehweine z~hlt zu den 
groI3en Seltenheiten. 

In Afrika ist die Riiude ein einzigesmal yon L 6 g r a i n  und R e g u -  
1 a t o (74) in einer Herde zur Beobaehtung gekommea ; die Tiere wiesen an den 
weiehen und feinen Teilen (Backen, Riissel, Brust)Tausende yon Pusteln 
auf mit  zahlreichen Exemplaren yon Demodices als Inhalt. 

Von M il l l  e r  (93) stammt eine Mitteilung, dergem[il~ die vier Beine 
des befallenen Schweines das Aussehen einer Perlenstickerei aufwiesen; 
die Tiere des gleichen Stalles waren mit  Ausnahme des eiuen gesund. 
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Die Einzelbeobaehtungen, welche W r i g h  t (140, 141) bzw. K n o I 1 
(61) machten, entspraehen dem Befunde der beiden Franzosen L ~ g r a i n  
und R e g u l a t o .  

Endlieh gewahrte L i n d q u i s t  (78) unter einer Herde von 800 ge-  
sunden Schweinen ein einziges mit  Demodices behaftet. 

B e i m  R i u d e  ist Demodex gleichfalls ein sehr seltener Gust und 
gibt  dann Veranlassung zu Kn6tchenbildungen der Haut des KSrpers, mit  
Ausnahme des Kopfes. 

Die Aflektion wurde entdeckt yon F a x o  n /25). Nach der Be- 
obachtung yon O h l  (99) sind es insbesonders Hals und Schulter, welche 
yon Knoten besiit sich erweisen, die an der Innenfl~che der Hinter- 
schenkel ebentalls zahlreich angetroffen werden. 

In dem Falle, den G r i m m  (38) zu Gesicht bekam, war die ganze 
Hautoberfl~che mit  Ausnahme yon Kopf und FiiBen ~hnlieh veriindert. 

S t i l e s  (197}, weleher an den H~iuten von Rindern aufdle  Parasiten 
bzw. deren Ver~inderungen stieB, berichtet, dab die Oberfliiche mit  zahl- 
reiehen erbsengrol]en Schwellungen, welehe eine k6rnige Masse ein- 
sehlossen und eine Unmenge yon Demodices beherbcrgen, besetzt war. 
Die Erkundigungen, welche er zum Zweek der Erforschung, wie h~iufig 
solche Rinder in Amerika yon den Demodices befallen werden, eingezogen 
hatte, ergaben, dab man zu allen Jahreszeiten auf die Parasiten treffen 
kann, vornehmlich aber die Zeit  vom September bis zum Dezember es ist, 
woselbst die Anomalie am hiiufigsten gesehen wird. In Chicago, St. Paul 
und Kansas soil sic ab und zu nur wahrgenommen, in den siidliehen 
Distrikten yon Nordamerika dagegen hiiufiger bemerkbar werden. Diese 
Angaben ]assen ersehen, dais der Parasit beim amerikanischen Schlaeht- 
vieh sich nicht so selten einstell~ als ffir gewShnlich angenommen wird;  
der Sehaden ist dabei ein recht betr~ehtlicher, da die Haut zum Gerben 
nur mehr bruchstiiekweise sich eignet. 

B e i d e r Z i  e g e beobaehtet man den Demodex nur ganz ausnahms- 
weise; cs sind nur einige wenige F~lle notier~. 

Einen schildert N i e d e rh  e u s e r n (98), einea anderen N o c a r d (96) 
im Verein mit R a i l  l i e  t (108). Bei den befallenen Tieren war vornehmlieh 
dcr Rumpf mit  erbsen- bis haselnuBgroBen festen Knoten besetzt, welche 
graugelblichen, festweichen Inhalt auspressen lieBen, ganz ausI)emodex- 
Milben bestehend. 

B a c h  (4), sah gleichfalls bei einer Ziege in ~hnlieher Weise den 
ProzeB, nur waren hier auch Kopf und Fiil~e erkrankt. 

B e i d e r F e I d m a u s hat die Anwesenheit der Haarbalgmilbe nur  
Z s c h o k k e  (143) nachgewiesen, b e i  d e r  H a u s m a u s  fahd ihn nur 
O u d e m a n n s  (101); die Gegenwart des Schmarotzers hatte zu starken 
Ekzemen der Flankengegend Veranlassung gegeben. 

Bei e i n e r  R a t t e  hat  ihn H a h n  (28) gesehen~ wo er einen an 
umschriebener Stelle ausgebildeten Ausschlag hervorgerufen hatte;  die 
Form der Milbe ~hnelte der des Hundes. 
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Bet einer surinamischen F l e d e r m a u s  konnte L e y d i g  (76) auf 
die Haarbalgmilbe sto[~en; hiebei lie~en sich knStcbenartige Bildungen 
arn Bauehe feststellen. 

Bet e i n e m S a m  b u h i r s e h im Leipziger Zoologischen Garten kon- 
statierte P r i  t s c h (105) die Anwesenheit des Demodex, weleher pustulSse 
Ver~nderangen der Haut gezeitigt hatte. 

Endlich liel3 sich b e i m  K a n i n c h e n  eine neae Varietiit ent- 
decken, welche bedeutend kleiner als diejenige des Hundes sieh erwies. 
P f e i f f e r  (104) konnte als Folgeerseheinnng bet den damit behafteten 
Kaninchen in China eine schwer% tSdlich endende Dermatose speziell 
dcr Augenlider und der Haut der Ohrmuscheln nachweisen. 

B e i m  M e n s c h e n  ist der Demodex follioulorum ohne Zweifel der 
am hiiufigsten anzutreffende Schmarotzer~ wie i ch  dutch Nachforschungen 
an einigen Hunderten yon Leichen und am Lebenden zu erweisen im 
stande war. 

B e t  N e u g e b o r e n e n  kommt er~ was sich erwarten li~f~t, nicht 
vor~ worauf sehon S i m o n  hingewiesen hatte. I e h  habe ihn aber bereits 
bet wenig Woehen alten Kindern in den Talgdrfisen der Nase und aueh 
der Stirn regelm~i[~ig zu finden vermoeht. 

Er  wird beim Menschen beobaohtet im Ohrensehmalz [B e r g e r (5)]~ 
in den Talgdrfisen des Ru]]eren Geh6rganges [ H e n l e  (47)~ B e r g e r  (5)], 
in denen der Nase [ S i m o n  (123)], des Kinnes, der Wange, der Stirn, 
hinter dem Ohr% as Brust und an Bauch [ W i l s o n  (138), B r a u n  10)], 
~m Rheken [ R e m a k  (1111], am Schambogea [Gros  (39)], in der Brust- 
warze [ J a k o w s k i  (54)], an anderen KSrperstellen [ G r u b y  (41)], an der 
senilen Glalze [ S i m o n  (122)]~ die Extremitii ten meist ausgenommen. 

Uber die H~ufigkeit des Vorkommens sind die Ansichten der 
Autoren sehr geteiit. 

So bereehnet L an  do is  (70) auf Grund der Angaben der Forscher, 
dab unter 109 Menschen es 71 seien, bet welchen er angetroffen werde. 

M d g n i n  (8~) konstatierte bet einem Artillerieregiment, das aus 
Soldaten der versehiedensten Gegenden Frankreiehs bestand, nur an einem 
Zehntel der Leute die Demodices. 

G r u b y  (41) hatte die Behauptung aufgestellt, dab er unter 60 
untersuehten Personen 40 mit Haarbalgmilben behaftet befunden. 

M o n i e z  (89) konstatierte bet den Studierenden der Fakult~t zu 
Lille ungef~hr den gleichen Prozentsatz (10) wie M d g n i n .  

Bet 10 Personen land G u i a r t  (42) 10real den Schmarotzer und 
fShlte sieh, obwohl ihm @enig Material zur Verfiigung stand, doch zu 
dem Schlusse berechtigt :  , J e  persiste donc ~ croire que le Ddmodes 
existe chez la plupart des individues." 

H e n ! e (48) hatte 12 Leiehen in Zfirich und Basel daraufhin unter- 
sucht 'und bet l l  Stiiek ihn gesehen. 
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S i m o n  (122) traf die Milben in allen 8 Leichen yon Kindern und 
Erwachsenen, welche er darnach absuchte; in zwei Leichen yon Neu- 
geborenen vermil~te er sie. Unter 11 lebenden Menschen batten 4 die 
Parasiten, w~hrend die iibrigen 7 frei davon gewesen sein sollon. 

Nach G e b e r  (31) kommt die Haarbalgmilbe bei Neugeborenen 
nicht vor, erst bei 2--4j~ihrigeu. 

Besonderes Interesse beansprucht das Vorkommen des D e m o d e x 
f o l l i e u l o r u m  an  den  A u g e n l i d c r n  beim Merlschen. 

B e c k e r  (37) land ihn 1875 erstmalig in dem Ausfiihrungsgang der 
Meibomscben Driise. 

Im n~ichsten Jabre stieB yon  M i c h e l  (37) gelegentlich mikro- 
skopischer Untcrsuchungen auf ihn; er traf die Haarbalgmilbe in einem 
Lanugofollikel der Lidhaut. 

M a j o e e h i  (80) konstatierte bei einem 30jiihrigen Biicker eine 
heftige langdauernde Blepharadenitis ciliaris. Bei Entleerung yon am 
Rande des einen Augenlides um die Miindungen der Meibomschen Driisen 
sitzenden Hervorragungen konnte in den weil~lich fettigen Massen eine 
Menge yon Demodices saint Eiern entdeckt werden. M a j o c c h i  sehlol3 
aus seinen Beobachtungen, dab 

1. der Demodex nicht als belangloser Bewohner der Talgdriisen 
und der Meibomschen Driisen gehalten werden kann; seine Gegenwart 
rufe eine Entzfindung hervor, an welcher sowohl die Driisenelemente als 
auch das periglandul~ire Oewcbe partizipiere. 

9. Antler tier eiafachen oder spezifisehen Erkrankung der Mei- 
bomschen I)r/ise (Blepharoadenitis simplex et specifica) gibt es noeh 
eine zweitc Form, welche mit dem Vorhandensein des Demodex in Ab- 
h~ingigkeit zu briagen ist (Blepharoadenitis parasitiea). 

3. Diese Alteration, welchc der Demodex folliculorum in den 
Meibomschcn Driisen schafft, l ~ t  sich mit der gewShnlichen Akne ver- 
gieichen, bei we|cher ja auch diese Parasiten aufgefunden worden sind. 

M i b e l l i  (87) und S t i e d a  (126) neigten zu der Ansicht, dag 
diese Befunde M a j o c c h i s  durch ihre eigenen Beobachtungen hin- 
sichtlich des Vorkommens des Demodex in den Haarbi~lgen der Augen- 
wimpern erg~inzt werden. S t i e d a  glaubt, da er die Milbe in den Haar- 
b~ilgen der Cilien antraf, dal~ unter Umst~inden der Parasit in der Haut 
des Menschen vorkommen kann, ohne krankhafte Symptome zu erzeugen, 
w~hrend unter gewissen Bedingungen dennoch sch~idliche Folgen an sein 
Vorkommen sich kniipfen: solange n~mlich der Schmarotzer sich in den 
tIaarb~ilgen aufh~lt, ist er unsch~dlich, sobald er abet in die Talgdriisen 
bezw. in die l~Ieibomsehen Drfisen hineinwandert, wirkt er sehiidlich, 
erzeugt Entziindungen usw. 

Wenige Jahre sp~iter konnte M a j o c c h i  (81) das Vorkommen des 
Demodex in den Ciliarfollikeln best~itigen; er Versicherte hiebei aber, 
dab der Parasit sich dort fast indifferent verhalte. Ia den Meibomschen 
Driisen jedoeh bringe er eine starke Desquamation hervor, welche eine 
Verlegung des Ausffihrungsganges veranlasse, den Ausflu0 von Sekret 
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verhindere und dessen Retention zu Wege bringe. M a j o c c h i  weist 
sogar darauf hin, dab in dem um die Drfisen golegenen Conjunctival- 
gewebe eine Infiltration yon Rundzellen sich im weiteren einstelle. 

B u r e h a r d t  (13) traf eine lebeude Demodex-Milbe in einem Cha- 
lazion an. 

Eine wesentliche Bedeutung mal~ R S h l m a n n  (106), (107) der 
Anwesenheit der Milben zu, insoferne als er sie in urs~ehlichen Zu- 
sammenhang zu Erkrankungen der Cilien braehte. Er land die Demodices 
mitunter in solchen Mengen, dab an einer einzigen ausgezogenen Cilie 
deren fiinf bis sechs Exemplare saBen. Bei vielen mit Demodiees be- 
hafteten Personen will er beobachtet haben, dab die Cilien leicht aus- 
fallen; die Wimpern zeigten sich h~ufig verbildet, mit knolligen An- 
schwellungen des Wurzelteiles ihres Sehaftes; die Cuticu]a sel sprSdo, 
aufgelockert oder fehle oft ganz an den Wurzelstellen ihres Schafles. 
In ausgesprochenen Fiillen seien die Haare verkrfippelt anzutreffen, zu 
kleinen Borsten verkiimmert nnd mit charakteristischen Ver~nderungen 
des Knopfes resp. Kolbens; in solcheu F~llen sei auch eine abnorm 
starke Pigmentierung und Aufquellung des Haarknopfes neben einer 
Einsehniirung und Torsion (Azhsendrehung) des Wurzelhalses zu sehen. 
Daher h{tlt R~ ih lmann  die Milbe fiir seh~tdlich. Sie nage die Wurzel- 
scheide an und auch die Haarwurzel selbst, soweit sie nicht verhornt 
sei; sie dr~nge das Haar yon der Wurzelscheide ab, lockere das Haar, 
verzehre die Schichten der Wurzelscheide und greife sogar das Haar an. 
Neben den Milben traf er l~ymphen, Larven und Eier in groBen Mengen ; 
die Stoffwechselprodukte der Milben kSnnten nach seiner Meinung aueh 
an den freien Lidrand gelangen und so unzweifelhaft in den Conjunetival- 
sack, woselbst sie zu Reizungen Veranlassung geben. 

R ~ h l m a n n  will in vielen F~llen eine starke Hyper~mie der inter- 
marginalen Lidrandzone und der ~uBeren Haut am Ubergangsteil yon 
Haut und Lidrand in der Gegend der vorderen Lidkante dutch die An- 
wesenheit der Demodices verursacht gesehen haben. Besonders siad es 
trachomat5se Augen, an denen diese Ver~inderungen beobachtet werden, 
und gerade beim Traehom ist naeh R ~ h l m a n n  die H~iufigkeit des Vor- 
kommens der Milbe frappant; er konnte in 25~ aller Traehomf~lle den 
Demodex iu den Cilienb~lgen antreffen~ mutmal}~ daher eine gewisse 
Abh~ngigkeit der Intensitiit des Prozesses vonder  Existenz der Sehma- 
rotzer. In 6 F~llen yon Blepharitis bzw. Conjunctivitis, woriiber ein- 
gehende Krankheitsgeschiehten gegeben werden, bringt er die Akari 
in direkten Zusammenhaug mit dem pathologischen Prozel~ und sucht die 
therapeutischen Erfolge gegen die vnrhandenen Beschwerden in der wirk- 
samen Bek~mpfung bzw. in der Abt6tung der Milben durch den Peru- 
balsam zu erkliiren. Der Autor weist zwar daraufhin, dab die Milbe auch 
an gesunden Augenlidern vorkomme; jedoch fand er sie nur in 20/0 
der untersuchten F~lle, wozu er lebende Menschen nahm und jeweils 
nur einige wenige Cilien benutzte. 
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Die Hallptwidcrlegung der sogenanntea schiidlichen Eigenschaften 
der Demodices ffr die Cilien liefert unbewuBt aber R ~ h l m a n n  selber. 

Er erkliirt den antiparasitRren Effekt des bei Conjunctivitis und 
Blepharitis angewendeten Perubalsams ffir sehr langsam sich gestaltend. 
So konnte er in mehreren Fiillen trotz tiiglicher Applikation des Mittels 
noch nach 4 Tagen, einmal sogar noch nach 8 Tagen lebeade Milben 
antreffen - -  und doch sollen, wie er weiter meint, die Beschwerden der 
Patienten schou am ersten Tage der Behandlung aufh6ren. Wiirden tat- 
siichlich diese entzfiadlichen Reizerscbeinungen auf die Gegenwart der 
Demodices zurfickzuffihren soin, so mfiBte doch ein Versehwinden der 
subjektiven Empfindungen erst mit der v611igen Vernichtung der Schma- 
rotzer zusammenfallen. 

Durch die Mitteilungen R i i h l m a n n s  fiber die yon ibm bcnannte 
Blephar,.'tis aearlca angeregt stellte J o e r s  (57) Untersuchungen fiber 
das Vorkommen yon Acarus folliculorum an den Cilienb~lgen 8n. Bei 
50 Patienten, welche ohne Rfieksicht auf etwaige Lidentziindungen gerade 
sich boten, entnahm er immer eine grfBere Anzahl yon Cilien (mitunter 
100) uud untersuchte stets auf beiden Augen; dabei wurden bei 25 Stfick 
(-~ 50%) lebende Akarl gefunden. 

Bei der weiteren Oruppierung dieses Materiales zeigte sieb, dab 
bei normalen Lidriindern in nahezu s/s aller Fiille (in 64%) der Parasit 
vorkam. Weiter angestellte Untersuehungeu ergaben, dal3 der Demodex 
sowohl bei der Blepharitis acarica wie bei dcr Blepharitis scluamosa in 
ungeFahr demselben Hiiufigkeitsverhiiltnis (-" 56%) sich finden lieB. Viel 
seltener ]~l]t der Parasit sich nachweiseu bei der Blepharitis ulcerosa. 

J o e r s  kommt daher zu dem Schlusse, dab ein ursiichlicher Zu- 
sammenhang zwischen Demodex folllculorum und gewissen Formea der 
Blepharitis nicht besteht, da der Parasit ia 6~~ der Fiille auch an aor- 
malen Lidriindern vorkam, ohne hier die geringsten Erscheinungen zu 
erzeugen. Der Parasit ist demnach an den Cilienhaarb~lgen ein indifferenter 
8chmarotzer-; ganz charakteristisch ffir das Fehlen jedweder pathogenen 
Bedeutung ist schlieBlich die J o e r s s e h e  Beobachtung, dab die Milben 
oft vergeblich in dem kraukeu Lide gesucht wurden, wiihrend bei dem- 
selben Patienten das gesunde Lid 5--6 Milben in einem Haarbalg ab und 
zu enthielt. 

Obwohl M u l d e r  (91) der Ansicht yon R ~ i h l m a n n  (106) bei- 
stimmt, wornach die Haarbalgmilben als Bewohner der Cilienbftlge 
Krankheitserscbeinungen herbeifiihren kfnnen, ergiinzen seine Beobach- 
tungen vielfach die Schliisse yon J o e r s .  Er konnte niimlich gleichfalls 
das hiiufige Vorkommen der Schmarotzer feststellen, da er sie bei vielen 
Paiienten vorfand, die an leichter Lidrandentziindung in derea ver- 
schiedensten Formen litten. Selbst in sehr vielen Fiillen, wo nur ein 
vorfibergehendes Jucken der Augenlider sich einstellte, entdeckte er in 
den locker sitzenden Cilien die Milben, endlich aber auch in gleich 
groBer Anzahl bei vfllig Gesunden. Er hi~lt die Sch~tzung R & h 1 m a n n s, 
wornach nur bei 2~ der F~lle mit scheinbar gesunden Augenlidern 

Arch.  f. Derma t .  u. Syph.  Bd, XCII .  z~ 
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Akari zu finden seien~ f6r viel zu niedrig. Einen weiteren Gegensatz 
zu R i i h l m a n n  findet er in dem Umstand, dab ibm der l~achweis sowohl 
bel der Blepharitis eiliaris furfuracca wie such ulcerosa, ja selbst beim 
Gerstenkorn gelang, und dab die yon R ~ h l m a n n  dem Demodex zu- 
gesehriebeneu Haarver~nderungen nicht nur hiebei sich auffinden lieBen, 
sondern such bei den verschiedensten Zust~nden, welche iiberhaupt zu 
Haarausfall fiihren, zu Gesieht kommen. 

I~aeh den Untersuchungen yon H u n s c h e  (51), der an Leichen sie 
vornahm, waren 79o/0 aller Individuen an den Cilien mit dem Parasiten 
behaftet. Gef~rbte Serienschnitte einer Reihe von Lidera lieBeu patho- 
logische Veriinderungen in der Umgebuog eines solchen Milbenherdes 
nicht beobachten, aaBer einer geringfiigigen mechanischen Ausweitung 
der ttaarbalgh6hle durch u der Milbe. Starke Pigmentierung 
des Bulbus, Kriimmung des Haarschaftes, Abkniekung, Ringelung der 
~uBeren Haarhaut ist anscheinend nicht yon einem reichlicheu Vor- 
kommen der Demodices abh~ngig, finder sieh vielmehr auch bei ganz 
Gesunden, bei vSlligem Fehlen der Milben ira weitereu. 

H u n s c h e  kommt daher zu den Folgerungen, dab die Milb% da 
sie so hiiufig an den menschlichen Augenlidern angetroffen wird, eine 
alleinige Krankheitsursaehe nieht darstellen k6nne, dab demnach eine 
spezifisehe Conjunctivitis acarica geleugnet werden miisse; die Milben 
bleiben auf den Haarbalg beschr~nkt, kommen mithin selten in den 
Meibomsehen oder in den Talgdriisen vor; die pathogene Rolle der 
Milbe ist, da diese fast bei allen Menschen mit gesunden Augenlidern 
vorhanden und der Parasit auf das Inhere des Haarbalges besehr~nkt 
bleibt, beim Menschen jedenfalls nu t  eine sehr geringe. 

Die pathogenetische Bedeutung der MiIben ffir das Traehom ist 
nach der Ansieht yon H e r z o g  (49) nicht sicher zu eruieren, da in den 
ttaarkan~ilcben neben den Milben bei dieser Erkrankung stets Mikro- 
organismen angetrofi[en werden. Es kommt nach seiner Meinung der In- 
vasion der Akari eine spezifische Bedeutung weder fiir die Entstehung 
des Bindehauttrachoms noch such der ehronisch entziindliehen Proliferations- 
vorg~nge ira perifollikuliiren Bindegewebe zu, und es ist ihr Auftreten 
wie ihre Yermehrung als sekundiires Moment anzusehen. Dagegen diirften 
nach Her  z o g die Milben gewissermaBen als Infektionspioniere zu gelten 
hubert und eine gewisse mittelbare pathogenetische Bedeutung fiir 
sieh beanspruehen; im besonderen diirfte die Bedeutung eines massen- 
batten u dieser Parasiten beim Trachom nicht unterschiitzt 
werden. 

Ist nun allein sehon durch die Arbeiten yon J o e r s  (57), M u l d e r  
(91) und H u n s c h e  (51) die dem Demoden folliculorum yon R i i h l m a n n  
(106) vindizierte pathogene Bedeutung als widerlegt zu betraehten, da 
ja such bei Gesunden der Acaras in den Follikeln gefunden wird, so 
dfirfte speziell dureh die Untersuehungsergebnisse yon S t e r b a t s c h o f f  
(195) der Strelt endgiiltig zu Ungunsten yon R ~ h l m a n n  entsehieden 
sein. Diese Autorin hat den Widersprueh hinsichtlich der krankmachenden 
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Rolle der ttaarbalgmilbe dadurch gekl~irt, dab sic die Cilien bzw. Augen- 
]ider yon 100 Leichen und yon 100 Lebenden benfitzte, jeweils die mit 
der Pinzette extrahierten Wimperhaare unter Zugabe yon Glyzerin auf 
den Objekttr~iger braehte und mikroskopiseh durchmusterte; es kamen 
die Cilien von Individuen zur Betrachtung, welehe Blepharitis in den 
verscbiedensteu Formen hatten und yon solchen , welche vfllig gesund 
waren. Aus den gewonnenen Beobachtungen lieB sich feststellen, dull yon 
100 Leichen 49 Stfiek die Demodices in den Wimperhaaren beherbergten. 

Die 100 Kranken, welche zur Erforsehung dienten, waren bciallen 
mit reiner Blepharitis, kompliziert mit Conjunctivitis catarrhalis. 9 yon 
diesen 100 Kranken batten eine ulzerfse Blepharitis und yon diesen 
9 Stfick waren nut 2 mit Demodices behaftet; die fibrigen 91 Kranken 
zeigten Blepharitis squamosa ehroniea und unter ihnen hatten 15 in den 
Cilien die Demodices. Unter den 100 Leiehen befanden sich 22 Stfick 
im Alter yon 1--10 Jabren, darunter 2 Demodices-Tr~ger; 4 Stfick im 
Alter yon 10--20 J~hren, davon 2 Demodices-Tri~ger; 18 Stiick im Alter 
yon 20--30 Jabren, darunter 11 Demodiees-Tr~ger; 9 Stiick im Alter 
yon 30--40 Jahren, darunter 5 Demodices-Tr~iger; 9 Stfiek im Alter yon 
40--50 Jahren, darunter 4 Demodiees-Tr~iger; 19 Stiiek im Alter yon 
50--60 Jahren, darunter 14 Demodices-Tr~iger; 15 Stfick im Alter yon 
60--70 Jahren, darunter 8 Demodices-Triiger; 3 Stiick im Alter yon 
70--80 Jahren, darunter ~ Demodices-Trfiger und 1 Stiick im Alter yon 
80--90 Jahren, darunter 1 Demodex-Triiger. Altere Individuen werden 
somit leichter yon Demodices befallen wie Kinder; ein Unterschied nach 
Gesehlechtern macht sieh nieht geltend, insoferne bei Miinnern und 
Frauen nahezu das gleicbe Verh~ltnis herrseht. 

Dieses h~iufige Vorkommen der Demodices in vfllig gesunden 
Lidern spricht somit gegen jegliche selbst~ndige pathogenetische Rolle 
des Demodex, mithin ist damit aueh die Existenz einer idiopathischen 
Blepharitis aearica nach R i i h l m a n n  undenkbar. Dagegen glaubt 

t e r b a t s e h o f f  ~125) annehmen zu dfirfen, dab die Demodiees insoferne 
zur Entstehung einer Blepharitis mit Veranlassung geben k6nneD, als 
sie das Ostium des Ciliarfollikels erweitern und so dem Eindrlngen yon 
Bakterien Vorsehub und Begfinstigung zu verschaffen im stande sind, 
eine Ansiebt, welche derjenigen yon H e r z o g  (49) gleiehkommt. 

Aueh B r o n s  (ll) neigt zur Annahme, dab den Acari eine un- 
mittelbare krankmachende Bedeutung nicht zuerkannt, dab aber durch 
Vermittlung der Akari der Boden zur Ansiedlung und Vermehrung yon 
mebr oder weniger seMidlichen Mikroorganismen vorbereitet werden kann. 

Methodiseh durcbgeffihrte, fiber ein grfBeres Material sieh er- 
streekende Untersucbungen fiber das u des Demodex follicu- 
lorum beim Menschen (in selner H~ufigkeit, bei den beiden Geschlechtern, 
bei den ver~chiedenen Altersstufen, an den einzelnen Kfrpcrgegenden 
~sw.) sind nicht gemaeht. Lediglich die Befunde, wie sic fiber die 
Frequenz der Milben an den Augenlidern vorliegen, bieten einige An- 
haltspunkte, und iassen gewisse SchluBfolgerungen zu; aber auch diese 

4* 
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Ergebnisse sind mit vielen Widersprfiehen behaftet und bedfirfen der 
Konirolle. I c h  h a b e  an 200 L e i e h e n ,  wie  s ie  n a e h  d e r  R e i h e  
k a m e n ,  a l so  o h n e U n t e r s c h i e d  des  G e s e h l e e h t e s  und  A l t e r s ,  
zun i~chs t  d i e  F r e q u e n z  des  S e h m a r o t z e r s  an den  A u g e n  zu 
e r u i e r e n ,  im w e i t e r e n  d a n n  s e i n e  u  ira G e s i e h t e  
zu e r g r i i n d e n  v e r s u e h t .  

Mit der Cilienpinzette wurden jeweils 30 Wimperhaare unter kr~if- 
tigem Rucke, um den Bulbus des Haares mitzuerhalten, einem oberen 
Augenlide extrahiert, die Cilien sogleich und ohne Ersehfitterung~ damit 
die Parasiten nicht abfielen, auf e~nem Objekttriiger mSglichst ~eben- 
einander ausgebreitet, mit einigen Tropfen Glyzerin oder 01 oder Kali- 
lauge versetzt, mit einem zweiten Objekttriiger bedeckt und bei schwacher 
YergrSBerung untersueht. 

Der Inhalt yon Talgdrfisen an Stirn, h'ase und Kinn wurde dutch 
kriiftigen Druck beider Daumenniigel zur Entleerung gebracht~ veto 
Daumennagel gesondert auf Objekttr~ger gestriehen, mit Glyzerin, 01 
oder Kalilauge versetzt~ behufs Erweiehung einige Zeit damit in 
Beriihrung gelassen~ mit Zupfnadeln griindlich vermischt, mit einem 
Deekglas versehen und unterm Mikroskop bei schwaeher YergrSl~erung 
abgesueht; F~rbungen kann man entbehren (63). 1) 

Die Ergebnisse bei den ersten hundert Leichen stellen sich spezi. 
fiziert wie felgt: siehe neben- und umstehende Tabelle. 

D e m n a e h  l i e B e n  s i e h  u n t e r  100 P e r s o n e n  b e l  97 S t f i c k  
d i e  H a a r b a l g m i l b e n  im G e s i c h t  n a c h w e i s e n .  N i c h t  a u f -  
f i n d b a r  waren sie bei einem Yliidchen mit 9 Jahren und be i  zwe i  
k l e i n e n  K i n d e r n  im A l t e r  y o n  2 bzw. 8 T a g e n .  Im f i b r i g e n  
f a n d e n  s ie  s i c h  s e h o n  b e i  w e n i g W o e h e n  a l t e n  K i n d e r n  u n d  
a l l e  yon  m i r  u n t e r s u c h t e n  P e r s o n e n  f iber  10 J a h r e  b e -  
h e r b e r g t e n s i e i n s g e s a In t. Man wird wohl annehmen diirfen~ dab auch 
dieses 9j~ihrige Miidehen bei wiederholter minutifserer Untersuehung h~tte 
Demodices finden lassen~ dab eben ein Fehler der Technik vorlag. D e m -  
g e m ~ B  di~rf te  d e r  Schlul3  z u l ~ s s i g  se in ,  dab  d i e  H a a r b a l g -  
m i l b e  be i  a l l e n  M e n s c h e n  im G e s i c h t e  ( m i t  A u s n a h m e  d e r  
N e u g e b o r e n e n )  zu l i n d e n  is t .  

An den  A u g e n l i d e r n  l~Bt  s i c h  d e r  D e m o d e x  u n t e r  Ein- 
haltung der oben geschilderten Teehnik b e i r u n d 50% a 11 e r M e n s e h e n 
n a e h w e i s e n ,  speziell im hSheren Alter stSBt man h~ufiger auf ihn: So 
z. B. waren yon 50 Personen im Alter yon 10--40 Jahren 20 Stiiek mit 
dem Schmarotzer an den Augen behaftet, wiihrend yon 50 Personen im 
Alter yon 40-90  Jahren 80 Stiick ihn erkennen liel~en. 

1) Da vielfaeh die ausgedruckten Inhaltsmasseu der Talgdrtisen die 
Demodices in sieh bergen und bei ihrer z~ihen Konsistenz ohne ent- 
spreehende Vorbehandlung verdeckt halten, empfehle ich zur rasehen 
Sichtbarmachung diese Talgdr~isenmassen mit etwas Xylol zu versetzen 
und rnit Zupfnadeln zu zerkleinern; auf diese Weise erh~lt man alla 
~i lben zu Gesicht. 
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Alter 

Augen- 
lider .~tirn Nas6 Kiun 

(Anzahl dot gefundenen 
Demodlces) 

i n S t i i c k  

2 

4 

2 

Todesursache 

Endocarditis chronica. 
Arteriosklerose. 

Peritonitis. 
Cirrhosis hepatis. 

Cholelithiasis. 
Perforatio uteri. 
Arteriosklerosis. 

Tuberculosis pulmonum. 
Peritonitis. 

Carcinoma ilei. 
Tuberculosis pulmonum. 

Carcinoma ventmculi. 
Vulvitis. 

Cholelithiasis. 
Pleuritis. 
Ascites. 

Carcinoma ventriculi. 
Pneumonia. 

Tuberculosis pulmonum. 
Peritonitis. 

Aortitis. 
Tuberculosis pulmonum, 

Pneumonia. 
Tuberculosis pulmonum. 
Hydrocephalus internus. 

Arteriosklerose. 
Anaemia. 

Tumor renis. 
Peritonitis. 

Carcinoma coli. 
Anaemia. 

Strangulatio colli. 
Tuberculosis puimonum. 
~tenosis est. art. eoronar, 

Carcinoma ventriculi. 
Nephritis. 

Sepsis. 
Tumor cerebrl. 

Apoplexia. 
Parotitis. 

Tuberculosis pulmonum. 
Pneumonia. 

Pyelitis. 
0titis purulenta. 
Fraotura cranii. 

Tuberculosis. 
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Al te r  

Augen-  : 
l idor ] S t i rn  Nase Kinn  

(Anzahl  der  ge fund6nen  
D,'.modices) 

Todostll'~ache 

84] n 
85{ , 
8 6 J  . 

871 , 
88] , 
89 / weibl. 
90]m~nnl. 
911 , 
92/ , 
93 / weibl. 
941 , 
95J , 
96 
.q7 miinnl. 
981 , 

l ( X ) l  . 

i n 

~7 

. 4 

, 1 

5O 
66 11 
21 

74 
66 1 
41 - -  
29 - -  
59 

45 
a8 

76 

S t ~ c k  

1 7 
3 
2 

l a  
1 4 

- -  1 

2 3 
- -  4 

9. 3 
- -  4 

- -  1 

- -  1 

1 2 

4~ 6 
l - i  

- -} 
2 
t 10 

- -  4 

n 

2 

S 
2 
1 

2 

3 

Peritonit is .  
Myokarditis. 
Pyothorax.  

Marasmus senilis. 
Verblutung.  

Furunkulosis.  
Peri tonit is .  

Kombustiones. 
Tuberculosis pulmonum. 

Ruptura  uteri.  
Tuberkulosis.  

Marasmus senilis. 
Nephrit is .  

Marasmus senilis. 
Vulnera.  

Tuberculosis. 
Peri tonit is .  

Arteriosklerosis. 
Aneurysma cordis. 

Inearcerat io  intest ini .  
Tuberculosis pulmonum. 

Nephritis.  
Tuberculosis. 

Carcinoma uteri.  
Carcinoma recti. 

Mediast inaltumoren.  
Tuberculosis. 

F rac tu ra  cerebri.  
Apoplexia. 

Tuberculosis. 
Carcinoma uteri.  

Pneumonia.  
Tuberculosis. 

Arteriosklerosis.  
Tuberculosis pulmonum. 

Apoplexia cerebri.  

Arteriosklerosls.  
Endokardi t i s  
Tuberculosis.  

Tumores mediast ini .  
Myodegenerat io cordis. 

Carcinoma uteri.  
Tuberculosis,  

Apuplexia cerebri .  
Tuberculosis. 
Endokardi t is .  

Arteriosklerosis.  
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Die Verteilung bei den einzelnen Geschlechtern hiilt sich die Wage. 
Von 52 Individuen m~innlichen Geschlechtes beherbergen 27 die Milben 
an den Augen, wghrend 25 Stfick sie dortselbst vermissen lassen, und 
yon 48 Personen weiblichen Geschlechtes konnten bei 2B Stiick Haarbalg- 
milben an den Wimpern gesehen werden, wiihrend bei 25 sie fehlten. 
Genaueres lassen die nachstehenden detaillierten Angaben entnehmen: 

Zahl der  ~ Alter  der  
gefundenen untcrsucht .  

i iP:2\;;,:  

12 
31 
26 
3 

]39 0--90 

0--10 
10--20 
20--30 
30 - 40 
40 -- 50 
50--60 
60--70 
70--80 
80--90 

2 
1 

24 
25 
15 

Zahl tier 
unter-  
suchten 

Pcrsonen 

D a v c n  I n | t  Demo~iccs  
bchaf te t  

Davon  f r e i  von 
Demodices 

m~nnliehe ! weibl lche m~innliche I wcibl lehe 

Pcrsoncn Personen  

2 

8 

19 
12 
11 
14 

- -  1 
1 

3 
2 2 
2 3 

4 
4 

2 - -  

27 23 

2 

25 

50 

1 O0 

50 

25 

Bei einem zweiten tIundert yon Leichen, welcho in iihnlicher 
Weise zur Untersuchung kamen, liel~en sich annghernd fast die gleichen 
Befunde wie bei den ersten 100 Stiick konstatieren; es erfibrigt daher 
deren nfihere Sklzzierung. 

Neben den Talgdrfisen bzw. Haarb~lgen der Haut und den Wimper-  
haaren sind es die K o m e d o n e n -  u n d  A k n o * K n 6 t c h e n ,  in welchen 
die Demodices sich vorfinden. Die Ansichten fiber die ]=I~iufigkeit des 
Vorkommens der Parasifen in diesen Gebilden, fiberhaupt fiber den Zu- 
sammenhang zwischen Haarbalgmilbe und Akne, sind in frfiheren Zeiten 
sehr verschiedenartige gewesen. 

S i m o n  (121) spricht bereits 1842 die Vermutung aus, dal~ die 
Demodices, wenn sie in grol3er Anzahl vorhanden sind, durch Reizung 
der Talgdrfisen zu einer starken und regelwidrig beschaffenen Ab- 
sonderung yon Hauttalg Yeranlassung geben kfnnten, wodurch dann ein 
Erkranken der Haarb~lge und ein Zustandekommen yon Comedonen und 
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Aknepusteln bewirkt werden kSnate. In solehen F~llen mii~ite das theru- 
peutische Verfahren ein anderes sein als dort, we die Akne einer S~fte- 
erkrankung ihren Ursprung verdankt. 

Nach H e u l e s  (47) Beobachtung liel~en sich in den Comedonen in 
der Regel 2--6, einmal 11 und sogar 13 Tiere nachweisen. 

M i e s c h e r  (88) h~ilt das Tier fiir unschiidlich fiir den Haarbalg, 
ja er traf dasselbe in eigentlichen Comedonen sogar nur ausnahmsweise. 

R e m a k  (111) teilt einen Fall mit, we er glaubt, dull die Akne- 
bildung dutch Demodex-Mi]ben hervorgerufen sei. Ein junger Kaufmaan 
war seit 3 Jahren durch eine Akne an Kinn, Nase und Stirn so ent- 
stellt, dab er Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit wurde Auch auf 
dem Riicken befund sich der Akneaussehlag. R e m a k  fund nach wieder- 
holter Untersuchung in den Pusteln mehrere lebende Demodices. Patient 
wurde behufs TStung der Parasiteu ~nl~erlich mit Spiritus eamphorutus 
und Oleum Terebinthinae behandelt; nach 4 Woehen zeigten sich im 
Gesicht nur noch einigo papulSse Fleeken als Reste des entstellenden 
Ausschlages. Das Gesieht erlangte allm~ihlich ein durehaus normales Aus- 
sehen; nach I Jahr stellte sieh jedoch eine neue Eruption ein. 

Ebenso beschuldigen K i i c h e n m e i s t e r  (67) und Z S r n  (67) die 
Akari, die Ursache der Akne zu sein. 

Auch L a~ do i s (69) sagt, es darf keineswegs der Gedanke so ohne 
welters yon der Hand gewiesen werden~ dal~ die Haurbalgmilben unter 
Umsl~nden beim Menschen Reizungs- und selbst Entziindungserscheinungen 
und Aknebildung hervorrufen kSnaen; auf der anderen Seite stiinde alier- 
dings zweifeIlos lest, dab Akne auch aus anderen Ursachen: numentlich 
dyskrasischen~ entstehen kann, ohne daI~ Bulgmilben iiberhaupt gefundea 
werden. 

S p a r k s  (124) glaubt ohne weiteres die Schlu~folgerung ziehen zu 
kSnnen, dab der Demodex, well er bei Hunden eine sehwere Dermatose 
zeitigt, nun auch beim Menschen eine solehe zeltigen miisse. 

Unter den neueren Autoren sind es nur B l a n c b a r d  (6, 7)und 
F e l l  (26), welehe dafiir pliidieren, dal~ der Demodex einen pathogene- 
tischen Faktor wenigstens eines Teiles der akneartigen Affektionen dar- 
stelle, freilich ohne irgendwe]che Beweise dieser ihrer Ansicht zu untcrlegen. 

Im sonstigen hat sich gegeniiber friiher heave atlgemein die Ansicht 
Boden versehafft, daf die Demodices in keinem Zusammenha~g mit der 
Entwicklung der Seborrhoe oder der Mitesser stehen, und daft die An- 
nahme, es rufe die Haarbalgmilbe Entzfindungen hervor~ sehon deshalb 
nicht zutrifft, well trotz ihrer mussenhaften Anwesenheit in der grol~en 
NIehrzuhl der F~lle solehe Entzfiudungserscheinungen fehlen. So sprechen 
C o m b y  (18)7 D u b r e u i l h  (22), G a u e h e r  (30), H a r d y  (i3), t t e b r a  
(46), J a r i s e h  (55), J e s i o n e k  (56), J o s e p h  (53), K a p o s i  (59), L u n g  
{71), L e s s e r  (75), .~Iaeleod (79), MraSek  (90), N e u m u n n  (94, 95), 
R i l l e  ( l l2) ,Sack  (115), U n n a  (129), V e i e l  (131), W o l f f  (139), Z i e g l e r  
(142) dem Parasiten iegliche pathogenetische Rolle bei der mensch- 
lichen Akne ab und erkl~iren ihn fiir einen harmlosen Schmarotzer. 
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Ich babe 100 F~i|le yon Acne punctata, wllgarls, rosacea, pustu- 
Iosa und Comedobildung in analoger Weise, wie ich es ffir das Aufilnden 
der Schmarotzer in den unver~inderten Ta]gdrfisen angegeben babe, unter- 
stlcht. Die A n w e s e n h e i t  yon Demod ice s  k o n n t e  h i eb e i  in 
n u r  20--300/0 tier F i l l e  k o n s t a t i e r t  we rden ;  o f f e n b a r  en t -  
z i e h t  die V e r ~ n d e r u n g  der Kons i s t en z  und B e s c h a f f e n h e i t  
des S e k r e t e s  in den F o l l i k e ] n  den P a r a s i t e n  die MSgl ich-  
ke i t  der  W e i t e r e n t w i c k l u n g .  

Pathologische Anatomie. 

H i s t o p a t h o l o g i e .  Zur Untersuchung tiber die durch 
Demodices an den A u g e n 1 i d e r n b e i m M e n s c h e n gesetzten 
Ver~nderungen kamen Vertikalscbnitte zur Verwendung. ~) Wo 
in den Priiparaten Akari zu sehen waren, fanden sie sich in 
den Follikeln und zwar in deren Ausmiindung. Die Parasiten 
steckten fast immer mit ihrem vorderen KSrperteil in der Tiefe 
der  Haarb~ilge gegen den Fundus gerichtet,  w~hrend ihr hinteres 
Ende noch im Follikeltrichter gelegen war, in tier Mehrzahl 
der F~ille sogar aus der Mtindung herausragte. Aul]erhalb der 
Follikel kamen Akari seltener zur Beobaehtung, dagegen ge- 
wahrt man 5tier grol~e Mengen yon Eiern unmittelbar auf dem 
Deckepithel. In einem und demselben Haarbalg lassen sich ein 
oder mehrere Demodices antreffen; jedoch ist ihre Anzahl immer 
eine sehr beschr~nkte. 

Die Follikulartrichter, welehe die Akari enthielten, waren 
betr~ehtlich erweitert  und klaffend. Meist fanden sich neben 
den Parasiten, die Mtindung der Follikel grS~tenteils erfiillend 
bzw. dem Stratum Ma]pighii aufgelagert, in reichlicher Menge 
verhornto Epithelzellen, so dal~ man hier geradezu yon einer 
Hyperkeratose des Follikularepithels sprechen kann. An den 
Epithelien der unter diesen Hornmassen liegenden Epidermis 
sind anderweitige Ver~inderungen nicht zu konstatieren, in Sonder- 
heir l~iI3t sich die Existenz parakeratot ischer  Zust~nde aus- 
schliei~en. 

1) Zur F~irbung eignet sich die Weiger tsche  Eisenh~imatoxylin. 
methode und nachher Eosin vortreffilch; auch van Gieson liefert gute 
Bilder. 
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In einem Falle, woselbst sich im Anfangsteil eines Cilien- 
balges mehrere Akari fanden, daneben die Erweiterung des 
Follikulartrichters eine betriichtliche war, die Hyperkeratose 
deutlich zu Gesicht kam und eine starke Kompression der 
Epidermiszellen sich bemerkbar gemacht hatte, lie~en sich im 
Stratum papillare betr~ichtliche perivaskuliire Zellinfiltrationen 
erkennen, die aus RundzeUen und ziemlich vielen EiterkSrperchen 
bestand. In einzelnen Prs desselben Falles konnte ein 
Abszel~ um den Follikel herum konstatiert werden ; dabei saheu 
sich die Ge f~e  des tiefer gelegenen Gefii~lnetzes erweitert au 
und waren strotzend mit Blut gefiillt. Neben Lymphocyten m~d 
Leukocyten sind bier auch zahlreiche geschwellte sternf'Srmige 
Bindegewebszellen und reine Plasmazellen gefunden worden. 

Sieht man yon diesea Veriinderangen ab, fiir deren Atiologie 
die Akari wohl kaum in Frage kommen kSnnen, da alle anderen 
Pr~iparate desselben Falles auch ohne Anwesenheit yon Demo- 
dices ~hnliche Bilder eitriger Perifolliculitis boten~ so stellen 
Erweiterungen der Follikel und betr~ichtliche Abstoi]ungen des 
Deckepithels die einzigen pathologischen Befunde dar, welche 
auf die Anwesenheit der hkari beim Menschen einwandfrei sich 
zuriickfiihren lassen. 

Ein wesentlicher Unterschied tritt zu Tage, wenn die H a u t 
d e s H u n d e s die Anwesenheit der Demodex-Milben erkennen 
l~ t .  Beim Hunde zeigt dann die mikroskopische Untersuchung 
ganz verschiedene Bilder, je nachdem Schnitte bei den ver- 
sehiedenen klinischen Stadien der Erkrankung zur Untersuchung 
kommen. In erster Linie erweckt unser Interesse die Lagerung 
der hkari. 

gene Pr~iparat% welche der rein s q u a m S s e n  F o r m  
entstammen, lassen nicht in allen~ wohl aber in den meisten 
Follikeln Milben erkennen. Diese liegen in allen HShenlagea der 
Haarb~lge, an der iiufleren Miindung sowohl wie in der Tiefe. Die 
Milben selbst sind fast ausnahmslos mit dem Kopf gegen den 
Grund des Hohlraumes, mit dem Schwanz gegen den Follikel- 
eingang gerichtet. Dabei sieht man ira Beginne der Einwanderung 
die Akari zwischen Haar und Wurzelscheide situiert, wobei 
nicht immer klaffendo Zwisehenriiume zu bestehen brauehen; 
oft liegen mehrere Milben glatt dem Haare angeschmiegt, ohne 
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eine Ausbuchtung hervorzurufen. Allm~hlieh wird der Hohl- 
raum mit Zunahme der Parasiten grSi~er und schliefllich zeigt 
sich der Foltikel mit wachsender Anzahl der Akari auf den 
ersten Bliek ganz gewaltig erweitert, so dab stellenweise die mit 
dieht an einander gedr~ingten Milben erfiillten Haarbglge ein 
fSrmlioh sackartiges Aussehen darbieten, umsomehr als viel- 
fach die inneren Sehichten der Epithelauskleidung zu Grunde 
gegangen sind, und die nur mehr aus ein oder h~ichstens zwei 
Reihen yon Epithelien bestehende Wandung der Erweiterung 
geringen Widerstand zu leisten vermag. Eine Differenzierung 
in gu6ere oder inhere Wurzelscheide l~l~t sich dabei nicht 
mehr machen, erst recht nicht mehr eine solche in H e n l e -  
sche und H u x l e y s e h e  Schicht; meist handelt es sich beim 
Wandbelag, dort wo Hunderte yon Schmarotzern die HShle ein- 
nehmen, nur noch am eine Schichte plattgedriickter, schwach 
kernhaltiger Epithelzellen, auf welche direkt der bindegewebige 
Haarbalg stSflt. Dieser Schwund des Epithels kann bis hinaut 
in die trichterfSrmige Balgmiindung, in welehe sich die Epidermis 
mit ihrem Stratum corneum einsenkt, reichen. 

Das Haar selbst braucht deshalb noch keinen erheblichen 
Defekt aufzuweisen. Oft besteht nur im oberen Tell der Haar- 
wurzel eine klaffende Liicke zwischen Haar- und Wurzelscheide, 
w~hrend im unteren Teil die Kontinuit~t eine Sch~idigung nicht 
erlitten hat. In anderen F~llen ist die Haarwurzel kurz vor 
dem (~bergang in den Haarschaft oder sebon unmittelbar fiber 
der Einmiindung der driisigen Anhgnge abgebrochen, oftmals 
in welter vorgeschrittenen Stadien des Prozesses in ihrer ganzen 
Lgngo bis zur Papille iiberhaupt nicht imehr vorhanden~ so dab 
die urspriingliche Konfiguration des ganzen Gebildes bei der 
maximalen Ausbuchtung der Follikel vSllig verwischt wird. ~Nur 
vereinzelt lassen sich da und dort zertriimmerte Teile zu Grunde 
gegangener Haare erkennen. 

Der auf solche Weise verschieden tier naeh unten und 
seitlich begrenzte Hohlraum der Follikel enth~lt aul~er den 
hkari, ihren Eiern, ihren Larven in allen Entwicklungsstadien 
und au~ier den Resten yon H~iutungsmembranen nichts anderes 
als stellenweise sp~rliche verhornte Zellen bzw. kSrnige Zerfalls- 
massen, yon zu Grunde gegangenen, abgestol~enen Epithelien 
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stammend. Nur im Bereiche der Ausfiihrungsgiinge gegen die 
Oberfl~che zu sind die Hornmassenansammlungen betr~chtlicher, 
so dab manchmal Hornkugeln und Hornzapfen die Miindungen 
grol3enteils verlegen und aus ihnen herausragen. Auch das 
Deckepithel zwischen den Follikeleinmiindungen ist yon einer 
dicken, in Abstol3ung begriffenen Hornschicht vielfach iiber- 
zogen; es ist da, wo die Haarb~lge in groi~er Anzahl yon den 
Akari besetzt sind, erheblich verdiinnt, auf einige weuige Zell- 
lagen beschr~nkt und in extremen F~illen nur mehr auf eine 
einzige Schichte polygonaler, etwas plattgedriickter kernhaltiger 
Zellen reduziert, welche in ihren Struktarverhi~ltnissen an das 
Stratum spinosum erinnern. Der Vergleich yon mit Akari 
erfiillten Follikeln mit jenen, in welehe die Milben nicht eiage- 
wandert sind, l~il]t erkennen, daft die kranken Haarb~lge 
manchmal nicht unbetr~chtlich in die L~inge gezogen sind. 

Die ~tellenweise verschiedene Naehgiebigkeit des Epithels 
im Verein mit der variabel grol]en Anzahl yon sich ansammelnden 
Parasiten und Zersetzuugsmassen bringeu es mit sieh, dab die 
Erweiterungen der Follikel nicht immer nach allen Richtungen 
hin gleiehmM~ig stattfinden; kugelige, wellenfSrmige, sanduhr- 
artige Ausbuchtungen wechseln daher mit allseitig regelreeht 
vor sich gehenden ab. 

Die Invasion der Demodices beflallt auch die Talgdriisen; 
in dieser Beziehung partizipieren Haarfollikel und Talgdriisen 
in derselben Weise. Es l~ann nicht wundernehmen, dab die 
pathologischen Vorg~nge in beiden gleich typisch sieh abspielen~ 
da fiir Haarbiilge und Talgdriisen, welch letztere als blanke 
Anhi~nge der ttaare gelten, die niimliche Eingangspforte in 
Betraeht kommt; auch bedarf es wohl keines weiteren Beweises, 
warum eine grunds~tzliche Vermeidung des Haarbalges auf 
Kosten der Driisen seitens tier Akari und umgekeh,'t nicht 
konstatiert wird. Die Diiierenzen der Follikel mit stark ent- 
wickeltem Haar und kleiner Drtise zwischen jenen mit kleinea 
Lanugoh~rehen und grol]en wohlverzweigten Driisen, wo das 
Haar fast ganz versehwindet und nur mehr als Anhang sieh 
ansieht, sind gleiehfalls nicht im stande, die Art und Folge- 
zust~nde der Akarusinvasion zu beeinflussen. Die einzelnen 
SSckchen der Glandulae sebaceae weichen bei Beherbergung 
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einzelner Exemplare yon hkari kaum yon der Norm ab. Diese 
liegen im DriisenkSrper zentral zwischen oder an Stelle der in 
verschiedenen (Jbergangsstadien zur Sekretbildung begriffenen 
Driisenzellen. Die epithelia]e Auskleidung des DriisenkSrpers 
ist dabei vSllig intakt, l~iBt zu ~u~ierst die niedrigen kubischen 
Ze]]en und nach innen zu die verschieden groBen rundlichen 
oder polygonalen erkennen. Erst mit Anh~ufung der Schmarotzer 
verwischen sich die typischen rosettenartigen Konfigurationen 
des DriisenkSrpers; die aus der Vermehrung der basalen Zellen 
hervorgehenden Driisenzellen fehlen, ihr fortschreitender physio- 
logischer Zerfall bis zur vollst~ndigen huflSsung ihres Charakters 
lii~t sich nicht mehr erkennen, vielmehr sieht sich der ttohl- 
raum dicht besetzt mit Akari an 7 welche das Driisenepithel 
gradatim zum Schwinden bringen, bis schliefllich nut noch eine 
einzige Lage polygonaler bis platter, mehr oder weniger kern- 
haliiger Zellen die Begrenzung des jeweiligen S~ckchens aus- 
macht. SchlieBlich stellen in vorgeschritteuen Graden diese 
Talgdriisen nur noch langgezogene, schlauchartige oder sack- 
f'Srmig gestaltete Ausbuchtungen dar, welche ihre urspriingliche 
Gestalt vSllig vermissen lassen und, mit Hunderten yon Milben 
gestrotzt geffillt, kaum unterscheidende Merkmale yon Haar- 
follikeln kundgeben, es miil~te denn sein, dab ab und zu ihnea 
noch kleine Reste wechselnd gut erhaltener~ normaler S~ckcher~ 
yon bekannter Struktur anliegen. 

Im umgebenden Bindegewebe sind in den Anfangsstadien 
keinerlei pathologische Ver~nderungen zu konstatieren; vor 
allem aufl'~illig ist das vollkommene Fehlen yon irgendwelcheu 
entziindlichen Erscheinungen am Gef'~flsystem. Auch in vorge- 
schrittenen F~llen, wo die hnsammlung der Parasiten erklek]ich 
zugenommen hat, lassea sich vielfach vSllig normale Verh~iltnisse 
im lnterstitium nachweisen; ab und zu erscheint als einziger 
Befund, welcher bier zu erheben ist, die Erweiterung mancher 
Gefa~e, die meist mit roten BlatkSrperchen strotzend gefiillt 
sind. Die Bindegewebsziige sind locker an einander gefiigt, die 
Anzahl der Bindegewebskerne eine sp~irliche, eine Vermehrung 
der fixen Bindegewebszellen um die maximal erweiterten Follikel 
nur sehr selten zu konstatieren. Ausnahmsweise gewahrt man 
in einzelnen Pr~paraten, welehe der gleiehen Hautpartie ent- 
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stammen, an den Gefs die sich unter dem PapillarkSrper 
hinziehen, geringgradige perivaskul~re Zellziige, welche in der 
Hauptsache aus lymphocyt~ren Elemonten, aus Rundzellen, 
bestehen; in nur sehr sp~rlichen Exemplaren finden sich 
gelapptkernige Eiterzellen mit fregmentierten Kernen. 

Die Erweiterung der Follikel und Talgdriisen, der Schwund 
der Epithelien daselbst, die starke Hyperkeratose in den Follikel- 
miindungen, die betr~chtliche Absto~ung des Deckepithels, die 
Zertriimmerung und Zersplitterung der Haare sowie ihre Los- 
15sung yon tier Papille stellen demnach bei der squamSsen 
Form die haupts~chlichsten histopathologischen Befunde dar, 
w~hrend das perifollikul~re Bindegewebe sich reaktionslos 
verh~lt. 

In jenen Pr~paraten, welche solcher Haus entnommen 
sind, die klinisch die sogenannte pustulSse Form repr~isentiert, 
stehen im Vordergrunde des pathologisch-histologischen Bildes 
die Erscheinungen ausgedehnter schwerer Entziindung der Cutis~ 
und zwar des PapillarkSrpers und des Coriums. Die Fiillung 
der Follikel und Talgdriisea hat zwar vielfach hohe Grade 
erreicht, braucht aber deshalb nicht immer die Intensit~t, wie 
wir sie oft bei der squamSsen Form sehen, jedesmal zu iiber- 
schreiten oder zu erreichen; dagegen gewahrt man stets zu 
grol~en Gruppen verdichtete Zelianhaufungen, weiche das typische 
Bild des Hautabszesses repr~sentieren. Diese zelligen Elemente, 
deren Anordnung sofort den u erweckt, dab sie mit 
Vorg~ngen im Follikel bzw. dem DriisenkSrper in Beziehung 
stehen, da der Infiltrationsprozel~ yore bindegewebigen Anteil 
der pr~formierten Hohlraume ausstrahlt, stellen sich meist als 
polymorphe, mehrkernige, mit Kernfragmenten versehene Leuko- 
cyten heraus; es finden sich aber auch kleine Rundzellen mit 
dunkelgefi~rbtem, relativ gro~em, chromatinreichen Kern, der 
den ganzen Zelleib einnimmt, so dab nur ein kleines R~indchen 
yon Protoplasma iiberbleibt; endlich beteiligen sich daran in 
wechselnden Mengen geschwellte, sternf'6rmige Bindegewebs- 
zellen, deren Anzahl vielfach eine stattgehabte auffal!ende Ver- 
mehrung zu erkennen gibt. 
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Solehe Infiltrate sind im PapillarkSrper situiert und im 
Stratum reticulate, reichen hinab bis arts Stratum subcutaneum 
und grenzen damit unmittelbar an die darunter sich aus- 
breitenden Fettraubchen; das subkutane Bindegewebe selbst 
lassen sie stets unverschont. Die GrSBe eines derartigen 
Abszesses der Haut, vorausgesetzt daft er iiberhaupt als soleher 
sieh yon der Umgebung abhebt, betragt im Mittel 1/,~ mm fiir 
den Durchmesser. Seine Peripherie erscheint in manehen Fiillen 
wenig scharf abgesetzt, wenn veto zentralen Zellhaufen aus in 
die Nachbarschaft, hauptsachlich den Gefiil]verzweigungen ent- 
lang sieh erstreckende und den (~bergang in die Umgebung 
vermittelnde Zellziige bemerkbar werden. Andererseits hin- 
wiederum ist der Abszefl veto Bindegewebe scharf geschieden, 
in sehr seltenen Fallen endlich sogar gegen einen zweiten 
unmittelbar angrenzenden dureh kreisf'6rmig angeordnetes inter- 
stitielles Gewebe getrennt. Einzelne sehr umfangreiche Abszesse, 
an deren Entstehung mehrere Follikel zu partizipieren scheinen, 
nehmen die ganze Breite des Hautgewebes ein, und deft, we 
zahlreiche solcher grSfierer Infiltrate vorhanden sind, ist das 
Interstitium in eine fetzige eitrige Masse umgewandelt, die 
Follikeltriehter sind dana mitunter aul~erordentlich vergrSllert 
und die Follikel selbst gleiehen grubenartigen Vertiefungen. 
Nut sehr vereinzelte, halbwegs gesunde Haarbiilge mit Haaren 
finden sich hierselbst noch; die meisten weisen die eben 
skizzierten Veranderungen auf und beherbergen massenhaft 
Akari. Auch in diesen vorgeschrittensten Graden der Erkrankung 
haben die Mflben ihren Sitz in den praformierten, allerdings 
jetzt erheblich ausgedehnten Hohlraumen nirgends verlassen, 
im besonderen eine Einwanderung in das interstitielle Gewebe 
nicht vollfiihrt; es erfolgt mithin selbst bei den schweren 
pustulSsen Formen keine Einsehmelzung, kein Durchbrueh der 
Follikel oder Talgdriisenwandung seitens der Demodices. Die 
GeF~fie sind aueh bier im Bereiche der Infiltrate mit Blut- 
k5rperehen strotzend gefiillt, betr~chtlich erweitert und mit 
m~illig starken perivaskularen, in der Hauptsache aus lympho- 
cytaren und leukocytaren Elementen bestehenden Zellziigen 
umscheidet. 
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Die Epidermisschicht, welche fiber denjenigen Abszessen 
gelegen ist, die ziemlich welt ins Stratum papillate nach oben 
reichen, ist ~iufierst verdiinnt, oft nur auf 2--3 Lagen Mal- 
pighischer Zellen reduziert, in seltenen F/illen sogar auf einen 
sehwachen Epithelsaum einer einzigen Lage beschr~nkt; dagegen 
weisen die in Abbliitterung begriffenen Hornmassenaufiagerungen 
auch hier m~ehtige Dimensionen auf, ja sie deuten sogar 
schichtenweise Gliederung in m~chtiger Breite an. Parakera- 
totische Zust~nde sind nicht vorhanden. 

Bei Gramscher Fgrbung and nachfolgender Kontrast- 
iiirbung mit Eosin, Fuchsin, Bismarckbraun usw. lassen sich in 
den mit Akari besetzten Hohlr~iumen in Unmengen gleieh- 
geslaltete Spaltpilze nachweisen, und zwar haufenweise ange- 
ordnete, wie in Reinkultur dem Auge sich darbietende Mikro- 
kokken in durchschnittlicher GrSfle yon 0"6 ~. Sic werden 
iiberall da nur konstatiert, we es zur Bildung yon Abszessen 
gekommen ist, stellea ein konstantes Begleitmoment der pustu- 
15sen Form dar and geben fiir die Infiltrate de~ ~itiologischen 
Faktor ab. Ill den Follikeln liegen sie rasenartig der Wandung 
an, w~ihrend die Akari den zentralen Tell der HShlen einnehmen. 
Diese Staphylokokkenherde haben die Tendenz, bei ihrem Vor- 
dringen gegen die Tiefe der Follikel und Talgdriisen die Gestalt 
hohler ziemlich breiter Zylinder anzunehmen, indem sie zwischea 
Follikelepithel und den zentral das Lumen dicht ausfiillenden 
Ak~trimassen sich einschieben und allm~ihlich nach uaten weiter- 
wachsen. Deshalb trifft man fast ausschliel]lieh wandst~indig 
gelegene Kokkenballen an, und nur ausnahmsweise zentral 
zwischen den Milben situierte. In den Abszessen sind sie gleich- 
falls zugegen, tells zwischen den zelligen Elementen regellos 
oder in kleinen Ballen gelager~, tells typisch intrazellular ein- 
geschlossen. 

Pr@arate endlich, welche solcher tlaut entnommen sin(t, 
we tier Obergang der squamSsen zur pustulSsen Form klinisch 
sich zeigt, weisen massenhaft Follikel auf, welche yon Akari 
erfiillt sind und dabei die unter der squamSsen Form erwKhnten 
histopathologischen Bilder zu erkennen geben, mithin in einem 
nicht alterierten Cutisgewebe liegen; andererseits zeigen sich 
oft in demselben Pr~parate, nur an einer anderen Stelle des 
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Gesichtsfeldes, Follikel mit Akari, um welche herum grSl3ero 
oder kleinere Abszesse sich gruppieren, aber auch bier neben 
den Milben und in den Infiltraten Kokken derselben Art. 

In der pustulSsen Form priisentieren sich demnach peri- 
vaskul~ire, perifollikuliire ,nd  periglandul~re Infiltrate aus Rund- 
zellen, geschwellten sternfSrmigen Bindegewebszellen und poly- 
nukle/iren Leukocyten als die haupts~ichlichsten pathogno- 
monischen Befunde, die in hohen Graden der Affektion bis zur 
ausgedehnten Suppuration und AbszeBbildung sich steigern und 
schlieBlich die Haut in eine eitrige, fetzige Masse verwandeln, 
ohne dab aber die Wandung der pr~formierten Follikel und 
Talgdriisen zur Einschmelzung gebracht wird oder die Akari 
ihren bisherigen Sitz in den Hohlriiumen verlassen. Als vSllig 
neues Moment kommt die Wirkung der Spaltspitze zur Geltung, 
welche in Ballen am Rande des Follikelepithels sich ansiedeln, 
nach abw~irts weiterwuchern, ins Interstitium verschleppt werden 
und so den pathogenetischen Faktor fiir die Abszel]bildung 
abgeben. 

B a k t e r i o 1 o g i e. Aus dem Inhalt der Hautpusteln 
akaruskranker Hunde gelang es stets einen und denselben 
Mikrococcus zu ziichten, welcher in seinen kulturellen, 
biologischen und pathogenetischen Merkmalen immer die gleiehen 
Eigenschaften zu erkennen gibt und mit dem M i k r o c o c e u s  
p y o g e n e s a l  bus identisch befunden wurde. Im naehstehenden 
teile ich die gewonnenen bakteriologisehen Befunde mit. 

M o r p h o l o g i s c h  z~ihlt der Erreger zu den Kokken. Er 
erseheint als kugelf6rmiges, rundes Gebilde, speziell bet schwaehen 
F~irbungen Andeutung eines Teilungsspaltes bzw. ether Auf- 
teilung in zwei Halbkugeln erkennen lassend. Im h~ingenden 
Tropfen I~[3t er starke Molekularbewegungen sehen. Seine GrSBe 
betrtigt 06 p. Er ist mit den gewShnliehen basischen Anilin- 
farben gut fi~rbbar, desgleichen mit sauren Farbstoffen. Er ist 
G r a m f e s t, eignet sieh daher vorztiglich zu Kontrastf~rbungen. 

Bet Zimmertemperatur (20--22 ~ w~ichst er langsam, aber 
deutlich; rascher bet 37 ~ Die Reaktion des Niihrbodens kommt 
wenig in Betracht, insoferne als er in schwach sauren, neutralen 
und alkalischen Medien gleich gut gedeiht. Als N~ihrmedien 
lassen sieh alle gebrSuchlichen verwenden. In B o u i l l o  n wird 
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lebhaftes Waehstum konstatiert. Sie wird gleiehmiil]ig, wenn 
auch schwach, bereits innorhalb der ersten 24 Stunden getriibt; 
die Triibung nimmt sp~iter etwas zu. Am Boden des RShrchens 
bildet sich yore 2. Tag an ein weil]grauer Satz yon schleimiger, 
ganz schwaeh floekiger Konsistenz. Wandbelag ist kaum wahr- 
zunehmen, H~utchenbildung ebeafalls nicht. Das Verhalten in 
Zuckerbouillon ist analog, nur setzt die Triibung langsamer ein. 
Bouillonkulturen haben einen kleisterartigen Geruch. 

Im G e l a t i n e s t i c h  tritt Wachstum l~ings des ganzen 
Stichkanales ein. Die Verfliissigung ist durchschnittlieh bereits 
am 2. Tage bemerkbar, am 3. betriigt sie schon 1 c m  L~nge, 
am vierten 2 cm und hat am fiinften Tage 31/2 cm~ die gauze 
Liinge des gesetzteu Kanales, erreicht. Die u 
ist anf~nglich konisch, sp~iter zylindrisch bzw. sackfSrmig, der 
Inhalt des Trichters grauweil], leicht kSrnig. Auf der G e 1 a t i u e - 
p l a t t e  zeigen sich nach 24 Stunden bereits 1 m m  im Dureh- 
messer betragende, rundliche Stichkolonien, yon grauweil~er 
Farbe und kSruigem Ansehen, mit etwas erhabenem Rand bzw. 
zarter, feinkSrniger transparenter Randzone~ welehe schnel| ein- 
6inken und die Gelatine verfliissigen (tel[erartige Verfliissigungs- 
zone). 

In M i l c h  maeht sich bereits in den ersten 24: Stuuden 
Gerinnung und stark saure Reaktion bemerkbar. 

Auf dem s c h r ~ig e n k g a r wEehst der Spaltpflz, speziell 
wenn er frisch aus den Pusteln geziichtet wird, in runden, 
saftig g]Enzenden, reinweil]en, flach erhabenen Kolonien bis zu 
hSchstens 3 mm Durchmesser. Dutch den TierkSrper fortgesetzt 
geleitet bildet er etwas kleinere Kolonien, erhabener, rundlicher, 
reinweiB, mit zart punktierter Randzone versehen, in der Mitte 
durchsichtig. Das Kondeuswasser ist leicht getriibt und liiI]t 
well'lichen Bodensatz erkenneu. Die Kulturen haben einen 
starken Geruch nach Leim. Im k g a r s t i c h finder nur un- 
scheinbares, fadeniSrmiges, kaum kSrniges Wachstum statt. 

In Kulturen ist die L e b e n s d a u e r  des Erregers eine 
lange. Auf Agar geziichtet zeigt er sich noch nach 3 Monateu 
tebendig, hatte yon der Virulenz nichts eingebiil3t und aueh 
keine morphologischen Untersehiede zu erkennen gegeben. 
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Unter den chemischen Leistungen des Mikroorganismus 
ist die R e d u k t i o n s f g h i g k e i t  (z. B. Umwandlung yon 
Nitraten ia Nitrite) betriichtlich. Nitratbouillon, 2 Tags im 
Brutschrank gehalten, mit etwas farbloser JodkalistgrkelSsung 
und einigen Tropfon Sehwefelsiiure versetzt, gibt sogleich typische 
Blauigrbuag, w~hrend die KontrollrShrchen farblos bleiben. 

Die reduzierende Wirksamkeit offenbart sich auch an 
Farbstoffen. So wird Indigo innerhalb weniger Tags in Bouillon- 
kulturen zu griinlichen und schliel31ich farblosen Abbauprodukten 
zerlegt, wiihrend die KontrollrShrchen tiefblau bleibea. 

Bet Anwesenheit yon Zucker b i l  d e t der Mikrococcus aus 
ihm S~ure .  Zum Wachstum wurde Bouillon mit 2% Traubeu- 
zuckerzusatz genommen, als Indikator dients Phenolphthalein. 
10 c c m  der eint~igigen Kultur bedurften 3"2 c c m  n/1 o NaOH, am 
zweiten Tags des Wachstum 4"2, am 3. Tage 4"4, am 4. Tage 
4"5 ccm,  wghrend die sterilen KontrollrShrchen 2"1 c c m  nix o 

NaOH benStigten. 
Neben der $~urebildung zeichnet sich der Mikrococcus 

auch durch A l k a l i b i l d u n g  aus, indem er die Umwandlung 
yon Harnstoff in kohlesaures Ammonium und sehliel~lich in 
Ammoniak bewirkt. 100 c m  filtrierten und sterilisierten carni- 
voren Harnes, der mit ether C}se Kultur versetzt wird, gibt am 
3. Tage deutlichen Geruch nach Ammoniak zu erkennen, dessen 
Bildung in den niichsten Tagen noch reichlicher einsetzt. In 
den Kontrollproben finder keine Abspaltung statt. 

H i i m o l y t i s c h e  E i g e n s e h a f t e n  lassen sich an dem 
Spaltpilz in besonders instruktiver Weise ersehen. Der Inhalt 
ether RShre flfissigen Agars, mit etwas Kaninchenblut versetzt 
und in Platten gegossen, wird mit Strichimpfungen beschickt. 
Die Platte ]iil~t in den ersten 24 Stunden einen deutlichen 
Aufhellungsring um die Impfstelle erscheinen. Geeigneter er- 
weist sich Rinderblutserum, welches mit fl/issigem Agar in ent- 
sprechender Weise versetzt wird; der schon am ersten Tags 
in Erscheinung tretende und in den niichsten Tagen noeh 
deutlieher werdende helle Hof um die Impfstriehe zeigt die 
eingetretene Hiimolyse an. 

Starke Empfindlichkeit fiir eine Infektion mit dem Staphylo- 
coccus gibt das A u g e  zu erkennen. Leiehte Anritzung der 

5* 
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Cornea des Kaninchenauges mit der Nadel bringt in 24 Stunden 
diffuse Corneatriibung zu stande. Yorsichtige Injektion in die 
Cornea zeitigt einen Hornhautabszel] mit eitriger Conjunctivitis, 
h~morrhagischer Iritis und Catarrhacta symptomatica. 

Injcktionen yon Bouillonkulturen in das U n t e r h a u t -  
z e l lg  c web e lassen lokale Wirkungen in Gestalt yon 0demen 
und Infiltraten his HandtellergrSfle und dariiber bei M~usen, 
Meerschweichen, Kaninchen und Hunden entstehen, welche sich 
ohne Eiterungen zuriickbilden oder vergrSl]ern, zu Nekrose oder 
Abszedierung mit Bildung dickea rahmartigen Eiters und 
Unterminierung grol]er Hautpartien fiihren kSnnen, heifl und 
schmerzhaft sich anfiihlen und voriibergehend fiir einige Tage 
allgemeine Erscheinungen zeitigen, wie: hohes Fieber, Puls- 
erhShung, gesteigerte Atemfrequenz, Darniederlegen tier Futter- 
aufnahme usw. Manchmal entwickeln sich chronisch eitrige 
Prozesse der Haut, welche die Tiere nach Umlauf einiger Wochen 
septisch zu Grunde gehen lassen. 

Als klassisches Versuchstier ffir den Mikroorganismus ist 
die weifJe Maus zu betrachten, bei der als typische Art der 
Applikation sich die in t r ap  e r i t o n e a 1 e herausgestellt hat. 
Hiegegen zeigen sich weil]e M~iuse sehr empf~nglich. 0"25 ccm 

einer 24st~indigen Bouillonkultur (wobei die Bouillon nur mit einer 
Ose Kultur beschickt wird) tStet sie stets akut in frfihestens 5, 
sp~testens 16 Stunden. Erscheinungen der Py~mie lassen sich 
bei der Sektion nicht erkennen, aus Leber, Milz und Herzblut 
die Kokken in Reinkultur herauszfichten. Die Virulenz kann 
dutch M~usepassage erheblich gesteigert werden. Veto Kaninchen 
und Hunde werden dagegen grofle Mengen ertragen. 

I n t r a v e n S s e  I n j e k t i o n e n  sind in gro]en (3 ccm) 

Desert bei Kaninchen yon akut tSdlicher Wirkung. Ersoheimmgen 
tier Py~mie sind nicht zugegen bei der Sektion. In kleineren 
Mengen (1 ccm und dariiber) stellt sieh tagelang auhaltendes 
Fieber (40"50 und dariiber) ein, die Tiere zeigen aber sonst 
wenig Alteration ihres Befindens. Werden sie nach Ablauf 
einiger Tage getStet, so l ~ t  der Herzmuskel ausgebreitete 
H~imorrhagieu erkennen, welche sieh bis fiber die gerzohren 
und teilweise die Aorta ausdehnen, auch in den Papillarmuskeln 
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gesehen werden; an den Herzklappen sind zarte, feine, warzen- 
artige Auflagerungen zu konstatieren. 

Die  E r g e b n i s s e  d e r  d u r c h g e f i i h r t e n  U n t e r -  
s u c h u n g e n  f iber  d i e  v e r g l e i c h e n d e  P a t h o l o g i c  d e s  
D e m o d e x  b e i m  M e n s e h e n  u n d  be i  den  T i e r e n  
g i p f e l n  d e m n a c h  in d e m  K a r d i n a l s a t z ,  dal3 d e r  
A k a r u s m i l b e  a ls  s o l e h e r  e i n e  p a t h o l o g i s c h e R o l l e  
n i c h t  zuf~il l t ,  daI~ s ic  i n s b e s o n d e r s  be i  den  T i e r e n  
a l s  d i e  a l l e i n i g e  
A k a r u s r ~ u d e  n i c h t  
B e i m  H u n d e  k S n n e n  
h e r i g e n  A n s c h a u u n g  

U r s a c h e  d e r  s o g e n a n n t e n  
a n g e s p r o c h e n  w e r d e n  d a r f .  
d i e  h k a r i - - e n t g e g e n  d e r  bis- 
- -  n u r  i n s o f e r n e  e i n e  m i t t e l -  

b a r e p a t h o g e n e t i s e h e R o l l e  f i i r  s i c h b e a n s p r u c h e n ,  
a l s  i h r e  A n s i e d e l u n g  u n d  F o r t p f l a n z u n g  in d e n  
H a a r b ~ l g e n  u n d T a l g d r i i s e n  g f i n s t i g e B e d i n g u n g e n  
fi ir  d i e  I n v a s i o n  u n d  p a t h o g e n e W i r k u n g  von Spa l t -  
p i l z e n  s e h a f f t .  

D i e A k a r i v e r u r s a c h e n  d i r e k t i h r e r s e i t s n i c h t s  
a n d e r e s  a ls  e i n e  g e r i n g f i i g i g e L ~ s i o n  d e s E p i t h e l s  
u n d e i n e A u s b u c h t u n g  bzw. E r w e i t e r u n g  d e r  H a a r -  
b i i lge  u n d  T a l g d r i i s e n .  S o l a n g e  e i n z i g  u n d  a l l e i n  
n u r  k k a r u s m i l b e n  in d e r  H a u t  v o r h a n d e n  s i n d ,  
b l e i b t  d i e  A f f e k t i o n  k l i n i s c h K u B e r s t  g e r i n g f f i g i g ;  
a u c h p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h r e p r ~ i s e n t i e r t d i e s e  
s q u a m S s e  F o r m  des  D e m o d e x a u s s c h l a g e s  e i n e n  
Prozel~,  in  d e m  d ie  E n t z i i n d u n g s e r s c h e i n u n g e n  
s i c h  in e n g e n  G r e n z e n  h a l t e n  u n d  da s  p e r i f o l l i -  
k u l K r e  G e w e b e  e n t w e d e r  gar  n i c h t  o d e r  n u r  in 
b e l a n g l o s e r  W e i s e  b e f a l l e n .  

We a b e r  I n f i l t r a t e  in M a s s e  v o r h a n d e n ,  we 
j e n e V e r h ~ i l t n i s s e  z u g e g e n  s i n d ~ w e l c h e  da s  e i g e n t -  
l i c h e  k l i n i s c h e  B i l d  d e r  A k a r u s r K u d e  a u s m a c h e n ,  
l i n d e n  s i c h  n e b e n  d e n  M i l b e n  s t e t s  S p a l t p i l z o  in  
R e i n k u l t u r  u n d  zwar,  wie d i e  b a k t e r i o l o g i s c h e  
U n t e r s u c h u n g  e r w i e s e n  hat ,  S t a p h y l o c o c c u s  p y o -  
g e n e s  a lbus .  W a h r s c h e i n l i e h  i s t  es d ie  d u r c h  d i e  
A k a r i  v e r u r s a c h t e  E r w e i t e r u n g  u n d  A u s b u c h t u n g  
d e r  F o l l i k e l  im b e s o n d e r e n  d e r  F o l l i k e l t r i c h t e r ,  
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w e l c h e  d i e A n s i e d e l u n g  de r  u b i q u i t ~ r e n S t a p h y l o -  
k o k k e n  e r m S g l i c h t  u n d  b e g i i n s t i g t ,  z u m a l  e i n  
s t e t e r  K o n t a k t  de r  H a u t  des  H u n d e s  mit  S taub ,  
S c h m u t z  u n d M i k r o b e n  g e g e b e n  ist. Aus den  h i s t o -  
l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n  g e h t w e i t e r h e r v o r ,  da~  
d ie  A k a r i  s e l b s t  in den  am w e i t e s t  v o r g e s e h r i t t e n e n  
S t a d i e n  d e r  E r k r a n k u n g  a u c h  b e i m  H u n d e  d i e  
F o l l i k e l r ~ i u m e  n i c h t v e r l a s s e n ,  ins  p e r i f o l l i k u l ~ i r e  
G e w e b e  n i e m a l s  e i n d r i n g e n .  Die e i t r i g e  F o l l i c u -  
l i t i s  u n d  P e r i f o l l i k u l i t i s ,  das  a n a t o m i s c h e  Sub-  
s t r a t  d e r  A k a r u s r ~ u d e ,  i s t  b e d i n g t  e i n z i g  und  
a l l e i n  d u r c h  S t a p h y l o c o c c u s  p y o g e n e s  a l b u s ,  
w e l c h e r  s ich n i e h t  n u r  in den Haa rb~ i lgen  u n d  
T a l g d r i i s e n  n e b e n  den  A k a r i  n a c h w e i s e n  l~l~t 
s o n d e r n  a u c h  im Gewebe ,  in den  A b s z e s s e n ,  s e i n e  
d e l e t ~ r e  W i r k u n g  e n t f a l t e t .  V o n d e r  a l so  g e s c h ~ -  
d i g t e n H a u t  aus  k a n n  es z u r ( ~ b e r s c h w e m m u n g  des  
B l u t e s  mi t  d i e s e n  p a t h o g e n e u  S p a l t p i l z e n  u n d  
i h r e n  T o x i n e n  k o m m e n ;  d ie  H u n d e  g e h e n  m e i s t  
s e p t i s c h  an de r  S t a p h y l o k o k k e n i n f e k t i o n ,  a b e r  
n i c h t  an den  Akari ,  zu G r u n d e .  

D e m n a c h  w~re die  A k a r u s r ~ u d e  des  H u n d e s  
a ls  e i n e  S t a p h y l o k o k k e n i n f e k t i o n  a u f z u f a s s e n ,  
d e r e n  Z u s t a n d e k o m m e n  e r s t  in  l e t z t e r  L i n i e  
d u r c h  d ie  E i n w a n d e r u n g  yon A k a r i  e r m S g l i c h t  
wird ,  w e l c h e  i h r e r s e i t s  l e d i g l i c h  e i n e Y e r m i t t l e r -  
r o l l e  s p i e l e n  und den  M i k r o b e n  n u r  den B o d e n  
p r ~ p a r i e r e n .  

Unter Zugrundelegung dieser Schlul~folgerungem welche 
sich aus den klinischen und histopathologischen Untersuchungs- 
befunden bei der Akarusr~ude des Hundes entnehmen lassen, 
erscheint die Annahme gerechtfertigt, da~ die A k a r i a u c h 
b e i m M e n s c h e n hinsichtlich mancher F~ille yon eitriger Ento 
ziindung der Meibomschen Driisen den Eitererregern das Ein- 
dringen in die Driisenausfiihrungsg~nge ermSgliehen, dal~ dem- 
nach die Demodices bei manchen Formen yon Meibomitis als 
Infektionspioniere anzusehen sind und hiebei eiae gewisse 
mittelbare pathogenetische Bedeutung fiir sich beanspruchen 
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Im iibrigen verlguft die Akarusinvasion der mensehliehen Haut 
fast reaktionslos und wirken die Akari fiir den Menschen nieht 
pathogen. 

Pharmakologie. 
Untersuchungen fiber die Wirkung der Antiscabiosa bzw. 

Antiparasitica oder fiberhaupt yon Arzneimitteln auf die Lebens- 
f~higkeit der Demodiees fehlen so ziem]ich ganz. Und doch 
verdienen gerade derartige experimentelle Priifungen an den 
isolierten lebenden Haarbalgmilben nicht nur ein rein theo- 
retisehes, sondern auch ein praktisches Interesse speziell mit 
Riicksicht auf die Schluflfolgerungen fiir die Sareoples-Arten. 
Da Sareoptes squamiferus beim Menschen und bei Tieren unge- 
heuer schwer sich lebend aus der Haut herausprgparieren 
lgflt, auch stets in sehr beseheidener Menge zur Verfiigung 
steht, sind AbtStungsversuche mit solch isolierten Sarcoptes 
Exemplaren kaum ausf~ihrbar; man ist mithin auf Vergleiehe 
mit den diesbezfiglichen Ergebnissen bei den Demodices ange- 
wiesen. Positive Befunde fiber das biologische Verhalten der 
Haarsackmflbe gegen Antiparasitica diirfen sieh aber ohne 
weiteres bei der Analogie in GrSl]e, Aufenthalt, Lebensweise 
usw. beider Milbenarten auf die Verhgltnisse flit Sarcoptes 
squami ferus iibertragen lassen. 

Die wenigen Studien fiber die Wirkung yon ArzneikSrpern 
auf isolierte Demodices sind zudem ohne jeglicbe Methodik 
unternommen worden. 

Aearus folliculorum canis, frisch dem KSrper entnommen 
und in Wasser bei 30--40 ~ aufheizbarem Objekttiseh beobachtet, 
wurde yon K ~i p p e I (60) auf seine Widerstandsfiihigkeit gegen- 
fiber Jod erprobt. Die Substanz braehte er in Form der 
L ugolschen  LSsung an den Rand des Deckglases und sog es 
durch ~berlegen yon Flieflpapier an dem entgegengesetzten 
Rande durch; die Milben wurden hiebei in 5 Minuten getStet. 

Von K r a u s e  (64) riihrt eine kurze Bemerkung her, dal} 
isolierte Haarbalgmilben des Hundes nach Einwirkung yon 
Formaldehyddiimpfen in 15 Minuten bewegungslos werdon. 

Veto Perubalsam land R ~ h l m a n n  (106), dab er Demodex 
hominis nicht sofort tStet, wie man annehmen sollte. Bettete 



72 Gmeiner. 

der hutor den Schmarotzer unter dem Deckgl~isct,en in Perubalsam 
ein, so lassen sich zun~chst sehr starke Bewegungen mit dem 
Abdomen und den Extremit~ten erkennen; nach 5 Minuten 
werden sie etwas langsamer und hiSren nach 15--20 Minuten 
ganz auf. 

Mit AbtStungsversuchen an Demodex canis hat sich 
M i i l l e r  (92) besch~iftigt in der Weise~ dal~ er in Wasser oder 
()l befindliche Milben zur Hilfe nahm; er erprobte jedoch nur 
17 Substauzen und dabei fast ausschlielllich Teerpr~parate. 

In Perubalsam eingebrachte lebende Demodex-Milhen ~om 
Hunde land R e g e n b o g e n  (110) 20--25 Minuten darinlebens- 
f'ti~ig; bei Perugen dauerte es 1--2 Minuten kiirzer. Die 
gleichen Schmarotzer hielten, wie der hutor (109) ebenfalls kon- 
statieren konnte, dem Seifenepicarin-Spiritus 25--30 Minuten, 
5% Creolin oder BacilloI15sung 5 Minuten stand. 

Endlich stammt eine Arbeit fiber die Wirkung einiger 
Antiskabiosa auf die Lebensdauer der Haarbalgmilbe des Hundes 
aus dem Jahre 1900 yon m i r  und B r a n d l  (8); damals kamen 
nur 18 Substanzen zur Untersuchung und es wurde das Haupt- 
augenmerk auf die Cresole gelegt. 

In den letzten sechs Jahren babe ich der Therapie der 
Hautkrankheiten in meiner klinischen T~tigkeit erhShte Auf- 
merksamkeit zugewendet. Rein experimentelle Studien, Erfor- 
schungen biologischer Details und Beobachtungen fiber die 
pharmakotherapeutische Wirkung yon ArzneikSrpern auf die 
isolierten lebenden Milben, speziell auf die Dermatocoptes- 
Arten und Sarcoptes miuor(35)-Arten der verscbiedenen Haus- 
tiere, waren f'fir mich die Richtschnur bei der Bearbeitung der 
diesbeziiglichen Verh~ltnisse yon Demodex hominis, woriiber 
bis heute gar keine Arbeiten vorliegen. 

Die Technik in diesen Versuchsanordnungen besch~ftigte 
sich zun~chst mit dem Auffinden der Milben. D e m o d e x 
h o m i n i s  wurde in der Weise isoliert gewonnen, dab die aus 
der Nase des lebenden Menschen auf die Fingerniigel gedrfiekten 
Talgmassen auf einen Objekttriiger gestrichen und nun dieser 
mit Hiilfe des binokuliiren Mikroskopes nach den Milben abgesucht 
wurde, die dann vorsichtig mit feinen Zupfnadeln aus den 
Talgmassen sich herauspriiparieren liel~en. In gleicher Weise 
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dienten zu den Versuchen die an den Cilien htingenden 
Demodices, welche yon Leichen gewonnen wurden, bei denen 
sie sich viele Tags lebend erhalten.') 

Fiir D e m o d e x c a n i s kam der Inhalt der ausgedriickten 
Hautpusteln zur Beniitzung; hiebei wurden mit Zupfnadeln, 
welche an der Spitze mit etwas Filtrierpapier umwickelt waren, 
die um die Demodices herumgelegenen Eitermassen weggewischt 
und so die Milben auf dem Objekttr~ger ftir sich freigelegt. 
Dieser wurde nun unters Mikroskop gebraeht, das in einem st~ndig 
auf 30--32 ~ erwtirmten Glaskasten sich befand, aus dem nur 
das Okular und die Mikrometerschraube herausstand, so dab 
fiir die Demodices die gleiche Temperatur, unter welcher sie 
im TierkSrper vegetieren, auch extra corpus stets gegeben war. 
Sobald die Haarbalgmilben unterm Mikroskop ihre normale 
Beweglichkeit erlangt hatten, wurde sin Tropfen des zu priifen- 
den Arzneimittels vorsichtig auf die vSllig freiliegenden 
Sehmarotzer gegeben, oder es wurde die Substanz ganz dicht 
his an die Milben herangebracht, so dal~ sie yon selbst in das 
Mittel hineinkrochen; nun wurde mit "der Uhr die Zeit kon- 
trolliert, welche bis zum vSlligen ErlSschen der Bewegungen 
verfloB. Fiir jede einzelne Arzneiprobe kamen mindestens seehs 
derartige Versuche zur Ausffihrung und es wurde zwecks 
Eruierung der AbtStungszeit dann das Mitte| gezogen. 

Die so gewonnenen Resultate werden dutch die nach- 
stehenden Angaben veranschaulicht; dabei sei vorweg bemerkt, 
daft Demodex hominis und Demodex canis in ihrem Verhalten 
gegeniiber den ArzneikSrpern keine wesentlichen Unterschiede 
zu erkennen geben. Die im fo]genden mitgeteilten AbtStungs- 
zeiten gelten demnach fiir beide Arten gleichmM~ig. 

1) Dieses binokulRre Mikroskop yon Greenough, das sieh speziell ftir 
Untersuchung yon Milben uud kleinen Parasiten eignet, hat bekanntlich 
die beiden Oku]are derart gebaut, dab sie in ihrer Fassung in einem 
Schraubengewinde drehbar und so ffir jedermanns Auge leicht verstellbar 
sich erweisen. So erm6glicht sich ein stereoskopisches Sehen und bei 
dem freien Objektabstand yon his zu 7 cm ein mit der Besichtigung des 
Priiparates gleichzeitig vor sich gehendes Freilegen und Isolieren der 
Milben. 
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Ole und itherische Ole. 
O l e u m  A n e t h i  t S t e t  i s o l l e r t e  D e m o d i c e s  i n  1 M i n u t e  

, C a j e p u t i  . , , , 1 , 

. C a r v i  . . . ,, 1 . 

. C a r y o p h y l l o r u m .  ,, . . 1 . 

, C h l o r o f o r m i i  , , . , 1 . 

, O o r t l c i s  A u r a n t . .  , . , 1 , 

, M a j o r a n a e  . , . , 1 , 

. O r i g a n i  , , . . 1 , 

. R u t a e  . . ,, ,, 1 . 

. S a b i n a e  , , , , 1 . 

.. S a l v i a e  . . . . 1 , 

. T h y m i  , . . . 1 . 

, R o s a e  . ., . , 2 M i n u t e n  

. C i n n a m o m i  . . . , , 9 . 

. M e n t h a e p i p e r z t . ,  , . , 2 , 

. R o s m a r i n i  ,, . ,, . 2 . 

,, C u m i n i  , , , , 8 . 

, L a v e n d u l a e  , , , , 3 . 

. T e r e b i n t h i n a e  . , , , 3 . 

. A n i s i  . . . . 4 . 

, C i r r i  . . , , 4 . 

, F o e n i c u l i  . ~ . ,, 4 . 

. J u n i p e r i  , . . , 4 . 

B a l s a m u m  t o l u t a n u m  

1 0 ~  i n  A / k o h o l  . , ~ . 5 , 

0 ] e u m  B e r g a m o t t a e  . . . . 5 . 

. V a l e r i a n a e  . . . . 5 ,, 

. P e t r o s e l i n i  . . . . 7 . 

T i n e t u r a  B e n z o l s  . . ,, . 8 ,, 

O l e u m  C a l a m i  , . . , 8 . 

. C h a m o m i l l a e  . . . . 9 . 

T i n c t u r a  M y r r h a e  . , , , 1 2  , 

B a l s a m u m  P e r u v i a n u m  , , . , 2 2  

O l e u n ~  C o p a i v e r a e  . . . .  n a c h  1 S t u n d e  n o c h  n i c h t  
C a n t h a r i d u m  . . . . . ~ . . 

. C r o t o n i s  , . . . . . . ,, 

. H y o s c y a m i  . . .. . . . . . 

, O l i v a r u m  , . , , . , . , 

R i e i n i  , ,, 

O l e u m  C a r v i  1 0 " 0 |  " ' " " " " 

m i t  S p i r i t u s  2 0 ' 0 }  .. , i n  6 M i n u t e n  
u .  O l .  R i e i n i  1 5 0 " 0 J  

S t y r a x  l i q u i d u s  ,, ,, . . 5 5  . 

Halogene. 
J o d v a s o g e n  6 ~  t S t e t  i s o l i e r t e  D e m o d i e e s  i n  1 M i n u t e  

�9 , v 

J o d t h z o n v a s o h m e n t  

2 %  . . . . l . 

T i n e t u r a  J o d i  .~. , . , 2 M i n u t e n  
S o l u t i o  L u g o l i  , , . 2 1 /  

J o d k a l i  5 %  ,, . . ' n a c h  ~1 S t u n d e "  n o c h  n i c h t .  
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Methanderivate. 

A t h e r  t S t e t  i s o l i e r t e  D e m o d i c e s  
C h l o r o f o r m  . . , 
S e h w e f e l k o h l e n s t o f f  . . .  . 

F o r m a l d e h y d u m  s o l u t . ,  , ,, 
A l k o h o l  , , ,, 
B e n z i n  . , . 
C h l o r o f o r m w a s s e r  , , . 
0 l e u m  P e t r a e  
F o r m a l d e h y d u m  so lu t .  

400/0 i m W a s s e r  . . . 
. 3 0 %  , , ,, ,, 
. ~ 0 ~  , , ~ , , 
. 1 0 %  , , , , , ,  

s o f o r t  

i n  2 M i n u t e n  
, 8 

1 5  

n a e h  1 S t u n d e  n o c h  n i c h t  

i n  7 M i n u t e n  
, 1 5  . 

, 5 5  n 
~ a c h  1 S t u n d e  n o c h  n i c h t .  

Aromatische Verbindungen. 

A c i d u m  c a r b .  c r u d .  t S t e t  i s o l i e r t e  D e m o d l c e s  
, c a r b .  l i q u e f a c t .  , , , 

B a c i l l o l  , , , 
B e n z o l  . , . 
K r e o l i n  , , , 
K r e o l i n  500/0 in  A l L  , . , 
C r e s o l u m  c r u d u m  , , , 
C r e o s o t u m  . . . 
L i q u o r  C re so ] i  s a p o m  n , , 
L ~ s o l  , , , 
P l x  l i q u i d a  , , , 
S a p o k a r b o l  , . , 
S o l v e o l  . . . 
S o l u t o l  , , , 
S t e i n k o h l e n t e e r  , , , 
A q u a  c r e s o l i c a  . . , 
O l e u m  a n i t a ,  a e t h e r . .  , , 

. f oe t id .  . . . 
A c e t u m  p y r o l i g n o s u m  

c r u d u m  
N a p h t h o 1 1 0 %  in  A l k .  n - , 
0 x y n a p h t h o e s ~ u r e  " " " 

1 0 %  in  A l k o h o l  n . , 
A c e t u m  p y r o l i g n o s u m  

r e c t i f i c a t u m  , , , 
A c i d u m  s a l i c y l i c u m  

10~ in  A l k o h o l  
I c h t h y o l  1 0 %  in  A lk .  " " " 
A q u a  P i e i s  . , , 
K r e o l i n l i n i m e n t  , , . 
K r e s o l l i n i m e n t  , , , 
T e e r l l n i m e n t  . . . 

so fo r t  

i n  1 M i n u t e  

n 1 n 
, 2 M i n u t e n  

n 2 

, 2 , 

, 3 , 

, 3 n 

, 8 5  
i n n e r h a l b  ~ M i n u t e  
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C r e s o l u m  e r u d u m  10~ i n  O1 t S t e t  i s o l i e r t  D e m o d i c e s  i n n e r h a l b  1 M i n u t e  

" " 50/0 ~ i ,, . ,, . 2 M i n .  
. . 20/0 . . . . . .  ' ~ . 

,, ,, 1~ ,, ,, . ,, ,, 7 ,, 
. 0 " 5 ~  , , . , 4 0  , 

" . 0 '1~  , . . . .  , ,7 n a e h  1 S t d .  n o e h  n i c h t  
K a r b o l s ~ u r e  3~ i n  W a s s e r  . , , i n n e r h a l b  1 M i n u t e  

2~ ,, . ,, . . i n  
" l O / o  . 

, o.5o/0 ,, :: ,:: : ,, : 
0 ' I %  . . . . . . . . . .  

L i q u o r  C r e s o l i  
e a p o n a t u s  3 %  ,, W a s s e r  . ,, 

L i q .  C r e s .  s a p .  2 %  ,, . . . 

. . . 1~ 

. . . 0 ' 5 %  ". . . . . .  . . . 

. . . . . .  0 ' 1 %  . 

,, : ',i 
5 0 / 0  ~, ~ ~ 

S a l i z y l s ~ u r e  50/0 ,, . ~ . 

3r ,, ,, ,, ,, 
OO/o . 

. 1 %  . , . . . . .  
0 " 5 0 / 0  , , 

K a r b o l s i i u r e  10~ ,, ,, . . . .  

, 5 ~  . ,, ,, ,, 

,, 0"50/0 . . . . 
. 0 " 1 %  ,, ,, ,, . 

S o z . - q u e c k .  50/0 . . . . . .  
50/0 ,, W a s s e r  . . 

Q u e c k . - S a l i e .  10~ ,, ,, 
T h i g e n o l  1 0 %  . 0~  ,, ,," 

1 
'2 M i n .  
4 , 

10  

. ,, 1 %  . 

,, , 9 ,, 
, , 4 5  ,, 
,, . 45  
,, n a c h  1 S t d .  n o c h  n ~ c h t  
,, i n  5 M i n .  

. ,, 1 0  . 

,, . 2 0  . 
5O 

, i n n e r h a l b  1 M i n u t e  
,, i n  1 
,, ,, 2 M i n .  
, , ,  3 7~ 

, 15 , 
: n a c h  1 S t d .  n o c h  n i c h t  

Metalle und Metalloide. 

S u b l i m a t  10~/o i n  61  
,, 5 / o  , W a s s e r  

. 2 %  ,, . 
,, 1 %  . . 

,, 0"5~ . . . .  
O" I o 'o  :, ,,  

S c h w e f e l l e b .  2 0 %  ,, . 
. 1 0 %  ,, . 

5 %  . ,, 
1~ 0 
,, 2 / 0  . . . .  

A l a u n  10~ ,, . 
A r g e n t  n i t r  5 ~  �9 �9 �9 / u  , ,  " 

A r s e m g e  S i i u r e  1~ , ,, 
C u p r u m  s u l f .  10~ , ,, 
S c h w e f e l w a s s e r -  

s t o f f w a s s e r  ,, . 
Z i u e u m  s u l f ,  1 0 %  ,, . 

t S t .  i s o l .  D e m o d .  i n  4 M i n u t e n  

, . ,, . 12 , 
. . . .  ,, 1 4  ,, 
,, . ,, ,, 19  . 

,, ,, . , 4 5  . 

. ,, . n a c h  1 8 t u n d e  n o c h  n i c h t  
,, , i n  20  M i n u t e n  

. , , . 25  . 
. ,, ,, 32  , 
,, . . n a c h  1 8 t u n d e  n o c h  n i c h t  
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E s s i g s ~ i u r e  
E s s i g s ~ i u r e  20~ in  W a s s e r  

. 1 0 %  . . 
, 5 %  ,, , 
,, 3 %  ,, , 

A e e t u m  
B o r s i i u r e  30/0 . , 
K a l i u m  c a r b .  500/0 . ,, 
K a l i u m  h y d .  10~ . . 

Alkalien und $iuren. 

t S t .  i soI .  D e m o d .  s o f o r t  
. . . i n  1 M i n u t e  
, , , ,, 6 M i n .  
, . , ,, 20  
,, , , ,, 1 S t u ' n d e  n o e h  n i c h t  

Varia. 

tS t .  i so] .  D e m o d .  s o f o r t  
. . . i n  1 M i n u t e  

P a r i s o l  
T h y m o l  1 0 %  i n  A l k o h o l  
N i e o t i n  t a r t .  
( E u d e r m o l )  1 %  , . . . . .  3 M i n .  
D S t z e r s  P a r a -  

s i t e n c r 6 m e  . , , , 4 0  , 
E u d e r m o l  0"250/0 . S a l b e n f . .  . , ,  n a c h  1 S t u n d e  n o e h  n i c h t  
G l y z e r i n  , ,, , . ,, ,, , ,, , , 
T a b a k a b -  

k o c h u n g  10~ . . . . . . . . . . 
A e e t ,  S a b a d i l l a e  . , ,  . . . . . , ,  

B e n z i n 6 1  . . . . . ,, . :, 
C h i n i n l 6 s u n g  20/0 . W a s s e r  . ,, . ,, . . . . 
U n g u e n t u m  C a n t h a r i d u m  ,, . . . ,, . . . 
K r ~ t z s a l b e  n a e h  K a p o s i  . ,, . i n  lZ/s M i n u t e n  

, , K a p o s i - J a r i s c h ,  , , , 4 , 
. W i l k i n s o n H e b r a .  , . . 5 . 

P y r o g a l l n s s a l b e  1 0 %  . ,, . . 6 . 
K r ~ t z s a l b e  a u s  S t y r a x  ( S t y r a x  

25 ,  O1. O l i v a r .  65,  S p i r i t u s  10) . . . . 2 5  ,, 
K r ~ t z s a l b e  a u e  S t y r a x  u n d  

P e r u b a l s a m  ( S t y r a x  80 ,  B a l -  
s a m .  P e r u v i a n .  20,  S p i r i t u s  
e t  G l y z e r l n .  a-~ 16)  . . . . 3 0  . 

K r ~ i t z s a l b e  n a c h  B e s n i e r  , , , n a c h  1 S t u n d e  n o e h  n i c h t  
. . H a r d y  . . . . . . . . 

C h r y s a r o b i n s a l b e  10~ ,, ,, ,, ,, . . . . 
E u r o b i n s a l b e  10~ , , , , ,, , , , 
H e l m e r i c h s c h e  S e h w e f e l s a l b e  . . . . , . . . 
U n g u e n t .  H y d r a r g y r i  c i n e r e u m  . ,, ,, . . ,, . . 
U n g u e n t u m  H y d r a r g y r i  

p r a e c i p i t a t ,  a l b .  ,, ,, ,, , . . ,, , 

Z i e h t  m a n  d i e  R e s u l t a t e ,  w e l c h e  s i c h  b e i  d e r  

P r i i f u n g  d i e s e r  1 6 9  A r z n e i l r S r p e r  e r g e b e n  h a b e n ,  

i n  V e r g l e i c h ,  s o  l ~ i B t  s i c h  z u n ~ i c h s t  d i e  i i b e r -  

r a s c h e n d e  T a t s a c h e  k o n s t a t i e r e n ,  d a I ~  d i e  ~ i t h e r i -  

s c h e n  ( ) l e  i n s g e s a m t  w e r t v o l l e  A n t i s c a b i o s a  d a r -  

s t e 11 e n .  H i e b e i  v e r d i e n t  d e r  U m s t a n d  B e r i i c k s i c h t i g u n g ,  d a f t  
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sie auch in schwacher Konzentratioa (in 01 oder mit Salben- 
grundlagen gemengt) vorziigliche Dienste leisten und dann 
wegen ihrer Ungiftigkeit uad Reizlosigkeit weitgehende An- 
wendung zulassen. In vorderster Reihe stehen nach meinen 
Versuchen das Oleum, Anethi, Cajeputi, Carvi, Caryophyl|orum, 
Chloroformii, Corticis, hurantii usw. P r a k t i s e h v e r w e r t b a r 
e r w e i s e n  s i e h  a l l e r d i n g s  n u r  O l e u m  A n e t h i  u n d  
O l e u m  Carv i ,  da die iibrigen zu teuer tells mit zu starker 
Reizwirkung behaftet sin& Die Vorg~inge bei der Einwirkung 
dieser ~therischen ()le auf die Parasiten diirften sieh dahin er- 
kl~ren lassen, daft nach Art der spezifischen Nervengifte eine 
Betiiubung bzw. Liihmmlg der SehEdlinge sich geltend macht. 
Eine solche kommt zu stande bei direkter Beriihrung mit der 
Substanz, aber auch dann~ wenn die Milbe nut in den Bereich 
des verdampfenden ()les gelangt. Diese Eigentiimliehkeit der 
~therischen ()le habe ieh in der Weise experimentell veran- 
schaulichen kSnnen, da~ ich rings am eine auf einem Objekt- 
trgger befindliehe Milbe in einiger Entfernung etwas Oleum 
Carvi brachte, ohne da]~ der Schmarotzer damit in direkten 
Kontakt kam. Dutch die den KSrper treffenden D~mpfe wird 
die Mi]be dann in kurzer Zeit abgetStet. Praktiseh wird dann 
eine solche ,Fern"-Wirkung  yon nicht unwesentlieher Be- 
deutung sein. Es lgl~t sich ngmlich, auf den mit Milben be- 
setzten tierischen Organismus bezogen, der Schlul~ entnehmen, 
da~ aueh alle diejenigen Sehmarotzer, welche bei der Eiu- 
reibung der Haut mit dem betreffenden ~therischen 01 einer 
direkten Beriihrung entgangen sind, im Laufe der niichsten 
Minuten durch die verdunstenden Anteile des gtherisehen ()les 
zu Grunde gehen werden; nachdem ein soleher Verdunstungs- 
proze~} stunden- nnd tagelang auf tier Haut nach der Applikation 
yon Salben, die ~therisehe 01e enthalten, anh~lt, werden natur- 
gemgB aueh alle "Eier, die noch entwicklungsfghige Larven 
entschliipfen lassen, mit diesen Verniehtung finden. 

Die in praxi am hiiufigsten verwerteten Vertreter dieser 
gtherisehen ()le, niimlich d e r  S t y r a x  a n d  d e r  P e r u b a l s a m ,  
stellen natiirlieh gleiehfalls w i r k u n g s v o 11 e A n t i s k a b i o s a 
dar. Sic kommen fiir sich allein relativ langsam zur Geltung 
und benStigen deshalb erheblieh liingere Zeit zur AbtStung; 



Demodex folliculorum des Menschen und der Tiere. 79 

dagegen ist ihr parasitentSteader Effekt ein zuverl~ssigerer zu- 
sammen mit 81 oder Spiritus. 

Auf  g l e i c h e r  S t u f e  mit den ~itherischen 01en stehen 
die B e n z o l d e r i v a t e  u n d  T o l u o l d e r i v a t e ,  d e r e n  
H a u p t r e p r : , i s e n t a n t e n  wie K a r b o l s ~ u r e ,  K r e o l i n ,  
Lysol ,  N a p h t h a l i n ,  S a l i z y l s ~ u r e ,  Ichthyol usw. nebst 
ihrem husgangspunkt, dem Teer ,  sowohl in w~isseriger als 
auch 51iger und Salbenform seit langem im Rule v o r z iig I i c h e r 
A n t i p a r a s i t i k a stehen~ wenngleich den meisten aromatischen 
Verbindungen eine 8rtlich reizende, ja selbst ~itzende Neben- 
wirkung auf die Haut eigea ist; auch bei ihnen erhSht die 
Verdonstungsfdhigkeit den Wert erheblich. 

Etwas in den H i n t e r g r u n d  d a g e g e n  t r e t e n  gegen- 
fiber den ersten beiden Gruppen die  Meta l l e ,  s p e z i e l l  
d ie  Q u e c k s i l b e r s a l z e  in Salbenform, unddie M e t a l l o i d e ;  
iiberraschend wirkt der minimale Effekt der Schwefelpr~iparate. 
Dagegen kommt die antiparasit~re Wirkung der Halogene, ins- 
besonders der JodkSrper, in meinen Versuchen deutlich zum 
Ausdruck. 

Unter den bei parasit~iren Derm~tosen, wie 
Skabies, heutzutage am h~iufigsten beniitzten 
Salben und Pasten Ruaert die Kr~tzsalbe nach 
Kaposi die beste und rascheste Wirkung, da sie 
bereits in 1'/4 Minuten die Haarbalgmilben ab- 
tStet; ihr nahe stehen die Kaposi-Salbe in der 
Modifikation yon Jarisoh und die Wilkinson- 
H e b r a s c h e  Salbe ,  w e l c h e  in 4 bzw. 5 M i n u t e n  die  
L e b e n s f ~ i h i g k e i t  d e r  D e m o d i c e s  v e r n i c h t e t .  Die 
K r ~ t z s a l b e n  a u s  S t y r a x  o d e r  P e r u b a l s a m  h a l t e n  
s i ch  so z i e m l i c h  die  Wage,  r e i c h e n  a b e r  b e i d e h i n -  
s i c h t l i e h  R a s c h h e i t  des  E r f o l g e s  an d i e V e r t r e t e r  
d e r  e r s t e r w ~ i h n t e n  K a t e g o r i e  n i c h t  he ran ,  nach-  
dem e r s t  n a c h  25 bis 30 M i n u t e n  ein E f f e k t  zu 
k o n s t a t i e r e n  ist.  Die  s p e z i e l l  in den  w ~ r m e r e n  
L ~ n d e r n  b e l i e b t e n S c h n e l l k u r e n  n a c h d e r M e ' t h o d e  
yon B e s n i e r  und  H a r d y  h a b e n  be i  uns  in D e u t s c h -  
] a n d b i s l a n g  w e n i g  i i b e r z e u g t e A n h ~ n g e r g e f u n d e n ;  
t a t s ~ c h l i c h  s t e h t  yon d i e s e n  S a l b e n  e in  s i e h e r e r  
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E r f o l g  n i c h t  zu erwarten ,  da ich mich davon iiberzeugen 
konnte, dal~ darin eingelegte lebende Haarbalgmilben noch 
nach 3 Stunden lauger inniger Beriihrung ihre volle Beweg- 
lichkeit besitzen. 

Demodex folliculorum. 
Durch Demodex folliculorum er~eugte Hautaffektionen sind 

bem Men s c h e n  klinisch sehr selten zur Beobachtung ge- 
kommen; nachstehend finden sich die wenigen diesbeziiglichea 
FElle kurz registriert. 

Einer ernsthaften Kritik h~lt vielleicht allein nut die Mitteilung 
yon L e w a n d o w s k y  (77) Stand. Dieser berichtet fiber eiuen Fall yon 
impetigoartiger Hautkrankheit beim Mensohen, verursacht durch Demodex 
canis. Sieher ist dabei anzuaehmen, dal~ der Demodex canis-Milbe eine 
~tiologische Bedeutung zukam, zumal der Autor bei seinen zahlreichen 
Untersuchungen yon Impetigo uud Ekzem-F~llen niemals einen iihnlichen 
Befund erhoben hatte; diese Annahme erfiihrt weitere Beweiskraft durch 
die Tatsaehe, da$ nur die erkrankten Hauptpartien die Parasiten ent- 
hielten, die umgebende gesunde Haut vSllig frei yon der Invasion blieb, 
und da6 endlieh mit dem Abklingen der pathologisehen Ver~nderungen 
die Seh~idlinge .sieh minderten, um schlieglieh ganz zu versehwinden. 
Der Einwand, als ob es sieh um eine einfaehe Vermehrung yon normaler- 
weise vorhanden gewesenen Demodex hominis-Milben auf einem dureh 
ein Ekzem gesehaffeneu Terrain h~tte gehandelt, ist naeh L e w a n -  
d o w s k y s  Ansehauung wegen der Einzigartigkeit des Befundes, wegen 
der zoologisehen Merkmale und der fibrigen klinisehen Details aus- 
gesehlossen. Am 9. Juli 1906 kam in die dermatologisehe Universit~ts- 
poliklinik zn Bern ein italienischer Arbeiter wegeu eines Aussehlages im 
Gesieht, der vor etwa 8 Tagen aufgetreten war und keine subjektiven 
Besehwerden bereitet hatte. Die Affektion bestand in einzelnen Herden, 
deren grSSter am reehten Mundwinkel gelegen, den Umfang eines Mark- 
stiiekes und ann~hernd lereisrunde Form hatte. Die erkrank~e Stelle war 
zum grSfiten Tell yon einer m~}ig dieken, br~unliehgelben Kruste bedeekt, 
an deren Rand rings die Epidermis als sehmaler Blasensaum abgehobe~ 
war. Die Umgebung zeigte leiehte RStung und geringe Infiltration. Drei 
kleinere Herde yon ~hnlieher Beschaffenheit befanden sieh in dem kurz 
gesehnittenen Kinnbart des Patienten, aul~erdem eine leieht gerStete, 
mit Schuppen bedeckte Stelle, die wie im Abheilen begriffen aussah. 
Sehliel~lieh land sieh noeh ein kleiner Herd mit Krusten und deutlieh 
ausgebildetem Blasensaum auf dem reehten Ohrl~ppehen. Naeh dem Aus- 
sehen der ganzen Affektion mufite die klinisehe Diagnose auf Impetigo 
oder auf ein parasit~res Ekzem gestellt werden; da aber der Herd am 
reehten Mundwinkel aueh an Triehophytie denken lassen konnte, so 
wurde mit der Pinzette ein Stiiekehen yon der Deeke des Blasensaumes 
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abgehoben und in 40~ Kalilauge nach leichtem Erw/irmen mlkroskopisch 
untersueht. Dabei fanden sieh keine Hyphomyeeten, dagegen in grol~er 
Anzahl tierisehe Parasiten aus der Demodex-Gruppe; und zwar handelte 
es sieh, wie die genaue Untersuchu,g ergab, um die gewShnlieh beim 
Hunde vorkommende Variet~t (GrSl~e 250--300 r Vorderrumpf langer 
als ein Drittel tier Gesamtliinge, Ei spindelfSrmig). Es wurden nun siimt- 
liehe Herde auf diese Parasiten untersueht und in allen fanden sie sieh 
in grol~er Anzahl; nut in der abheilenden Stelle waren blol] vereinzelte 
Exemplare naehzuweisen. Dagegen gelang es nieht, in dem exprimierten 
Talgdriisensekret sowie in den abgekratzten Epidermissehuppen der ge- 
sunden behaarten und unbehaarten Haut des Gesiehtes einen einzigen 
Demodex aufzufinden. 

Unter Aufpudern yon Xeroform ging die Affoktion zurfiek and war 
naeb 14 Tagen versehwunden ; auch konnten Demodiees an den abgeheiltea 
Stellen nieht mehr naehgewiesen werden. Eine Autoinokulation auf den 
Patienten und eine Impfung, welehe L e w a n d o w sky  auf seinen eigenen 
Arm vornahm, blieben resultatlos; es liel] sieh aueh bei dem Patienten 
die Ansteekungsquelle nieht ermitteln. 

Babes  (3) glaubt auf Grand einer Reihe yon klinisehen F~llen 
annehmen zu dfirfen, dal~ die Ansteekung h~ufiger vorkommt als man 
f~r gewShnlich meint, and dab die Erkrankung dana sehr viel _~hnlichkeit 
bietet mit der gewShnliehen Skabies, mit weleher sie eben verweehselt 
werde. Die yon ibm publizierten Falle verhielten sieh wie folgt: Ein 
Patient und dessen beide Kinder, welche einige Tage mit einem r/~ude- 
kranken Hand zusammengelegen waren, bekamen starkes Juekgeffihl; 
es entwiekelte sieh ein Hautleiden in Form yon Papeln, Bl~sehen und 
Pusteln an der Vorderbrust, am Bauch, an den H/~nden, am Vorarm and 
an der /iulleren Fliche der Schenkel. Einige der follikul/iren Pasteln 
waren um Haare gruppiert, eine Anordnung, welehe geradezu als patho- 
gnostiseh ffir den Prozel~ gelten konnte, w~hrend einige Papeln mit einer 
sehwarzbraunen Krustenmasse bedeckt waren, genau wie die Papeln bei 
PrurJgo. Ein Zusammenhang der Krankheit der Palienten mit der Ver- 
iinderung des ttundes lag ffir B a b e s  sehr nahe; tats~ichlich konnte er 
aueh in dem Inhalt der pustulSscn Gebildo am KSrper die Demodex- 
Milben naehweisen. Sobald man ein yon einer Pustel umzogenes Haar 
ausril~, liel~en sieh mikroskopiseh in dem mit Glyzerin versetzten Pr/iparat 
mehrera Demodices am die Haarwurzel gelagert erkennem mit dem Kopf 
nach un~en; ebenso kamen auch die ovoid gestalteten Eier za Gesicht. 

Der zweite Fall betraf zwei Sehwestern, welche die unter genau 
demselben klinisehen Bilde einhergehende Erkrankung yon einer r/iude- 
kranken Katze sieh geholt batten. Auf Grund dieser Beobaebtungen h~It 
B a b e s  (3) elne Kontagiosit~t des Demodex der Fleisehfresser ffir den 
Menschen als sieher und zwar ruft der Parasit eine ganz bestimmto 
und eharakteristisehe Dermatose hervor, die ihren Sitz in den Haar- 
follikeln und Talgdrfisen nimmt. Er bezeiehnet die Krankheit~ welche 
Demodex beim Mensehen erzeugt, mit dem Namen Skabies follieularis; 

Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. XCIL 6 
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die Unterscheidung yon der gewShnlicheu Skabies solle leicht gelingen 
dureh den Mangel an charakteristischen G~ngeu und dutch die perifolli- 
kuliire Lokalisation. 

Eine dutch den Demodex bedingte Dermatose, welche mit be- 
tr~chtlicher Pigmentation einherging, konnte de Am i e is (2) feststellen. 
Bei einer 27jfihrigen Frau hatte sich in der Gegend des Kinnes and an 
der Oberiippe eine seharf begrenzte, stetig dunkler werdende, milch- 
kaffeebraune Pigmentation ausgebildet, welehe an Intensit~t rasch zunahm. 
Dabei war die Haut glatt und gl~nzend, ohne wesentliehe Desquamation, 
fiber das umgebende Niveau nieht erhaben. Die affizierte Stelle war yon 
zwei parallelen, his zu den Mundwinkeln reichenden Linien seitlich ab. 
gegrenzt. Mit der Lupe betraehtet erschien die Haut leicht angeschwollen 
uud die Follikelmiindungen sahen sich deutlich erweitert an; die Haut- 
stelle ffihlte sieh auch etwas vermehrt warm an  D e A m i c i s  sehabte 
mit dem Messer eine Stelle ab, wobei er Demodices in au~erordentlich 
grol~en Mengen erhielt. Am niichsten Tage bekam er das gleiche Re- 
sultat; die Nachbarschaft und die 5brige Gesichtsoberhaut (Wange, 
Stirn) lieferte dagegen keine Demodices. Unter Einreibaugen mit 5o/o 
Creolinvaseliue und Sublimatwaschungen blaflte die Hyperchromie 
sehlie~lich ganz ab, und die Parasiten versehwanden. 

Ebenso glaubt M a j o c e h i  (82) einen ~tiologischen EinfluB der ge- 
nannteu Schmarotzer bei zwei yon ihm beobaehteten ~hnlichen FMlen 
annehmen zu mSssen. Bei einem mit Lupus atrophieus der Parotisgegend 
behafteten Mann machte sich ein br~unlieher Fleck mit ]eiehter, einer 
Form der Pityriasis sebaeea ~hnlieher Abschuppung bemerkbar. Das 
Produkt wurde mit dem Messer abgeschabt und bet im mikroskopisehen 
Bild sehr viel Demodices; dabel war die niiehste I~aehbarschaft der er- 
krankten Stelle und das Gesieht frei yon diesen Erregern belunden. Der 
zweite Fall betraf eine Frau mit br~unlicher, leicht sich abschuppender 
Yerfarbung des Gesiehtes, welche .~hnlichkeit bet mit der F~rbung des 
Gesichtes Schwangerer; auch bier ergab die Uatersuchung das Gleiehe. 

D u b r e u i l h  (22) raeint ebenfalls, dal~ dureh Demodices solche 
Hautpigmentationen hervorgerufen werden kSnnen; er land bei einer 
Frau die Haut des Gesichts, des Halses uud der Brust an mehrereu ver- 
schieden groBen Stellen blal~-gelb verffirbt. Die Haarb~lge sprangen an 
den pigmentierten Stellen etwas vet und gaben der Haut ein rein grau 
meliertes Aussehen; aus den Haarbiilgen liel~e sieh sehr viel Demodiees 
ausdriicken. Durch Chrysarobinsalbe und Sublimat-Waschungeu verschwand 
die Pigmentation. 

Die Mitteilungen yon F o r d y c e  (27), E l l i o t  (23) und A l l e n  (1) 
besagea, da~ es diesen Autoren gelang bei Rosaeea, Molluscum contagiosum 
and anderen Dermatosen grSBere Mengeu lebender Demodices naeh- 
zuweisen; die Parasiten sollen hiebei zu den Erkrankungsprozessen in 
~tiologischer Beziehung gestanden haben. 

Endlich teilt Z i i r n  (144) einen Fall mit, in dem eine Ubertragung 
der Haarbalgmilbe veto Hund auf den Menschen stattgefunden h~tte. 
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Er sah bei einem Tierarzt, bei einem Kutseher und einer Frau, welehe 
mit Demodex-Aussehlag behaftete Hande pflegten, charakterlstisch gs- 
staltete juckende Ausschl~ge an H~uden und F~Ben mit Pastelbildung 
auftreten; im Inhalt der Pusteln lieB sieh die Demodex-Milbe in grS•erer 
Anzahl nachweisen. 

Einer ernsthaften Kritik h~lt uater allen mitgeteiltea 
bzw. bekannten F~llen nur derjenige yon L e w a n d o w sky (77) 
stand, in dem eine Dermatose, hervorgerufeu darch I)emodex 
cauls, beim Menschen wirklich konstatiert worden war. Im 
iibrigen lassen sich alle anderen Beobachtuagen~ uater Berfick- 
sichtigung der in dieser vorliegenden Arbeit, speziell im Kapitel 
,Vorkommen", eingehend dargelegten Forschungea fiber das 
normale massenhafte Vorkommen der Demodexmilben bei allen 
Menschen, auf ihre sachliche Bedeutung zurfiekfiihren, insoferno 
als es sich bei den mannigfachen Erkrankungen, bei welchen 
die einzelnen Autoren Demodices sahen, um normale Begleit- 
befunde handelte. 

In  e i n e r  g r S B e r e n  A n z a h l  yon Alopec ia~  Car- 
cinoma~ E k z e m a ,  F u r u n k u l o s i s ,  H e r p e s ,  I m p e t i g o ~  
L i c h e n ,  L u p u s ,  P e m p h i g u s ,  P i t y r i a s i s ,  P r u r i g o ,  
T r i c h o p h y t i a - F ~ l l e n ,  in d e n e n  i ch  s p e z i e l l  n a c h  
d e m  V o r h a n d e n s e i n  yon H a a r b a l g m i l b e n  m i k r o -  
s k o p i s c h  u n t e r s u c h t e ,  h a b e  i ch  s ie  m e i s t  v e r m i B t ;  
w e n n  w i r k l i c h  s o l c h e  a b e r  z u g e g e n  w a r e n ,  d a n n  
t r a f i c h  s ie  a n S t e l l e n ,  w o T a l g d r f i s e n  s i c h  f a n d e n ,  
u n d  a u c h  d a n n  n i c h t  in g r S l } e r e n  M e n g e n  a ls  be i  
g e s u n d e r  Haut .  

Die durch Demodex folliculorum b o i m  H u n d e  erzeugte Hauto 
affektion ist recht hiiufig zu beobachteu und zeitigt ein typisches, wohl 
eharakterisiertes Krankheitsbild. Kliniseh nimmt man zwei, allerdings 
nur graduell verschiedene Formen an: die sogenannte sq u a m S s  e und 
die p u s t u l S s e .  

Die s q u a m S s e  F o r m  findet sich zumeist am Kopf und hier 
wieder in der Umgebung der Augenlider~ abet auch an Stirne, Ohren~ 
dana auch am Hals, den Schenkelfl~chen usw. Sie stellt sich ein als 
Alopecla, mit wechselnd starker Vermehrang der Epidermisabsehilferung 
und, wenn aueh seltener~ Einlagerung blaugrauen Pigmentes (Ekzema 
squamosum). Oft ist nicht viol mehr als ein blanker Haarausfall mit 
kreisrunden and ovalen Stellen anf~ingllch and lange Zeit bzw. iiberhaupt 
nur konstatierbar (Alopeeia areata). Der Erkrankungsherd kann besehriinkt 

6* 
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bleiben oder sich vergrSl3ern oder in wechselnder Entfernuug einen neuen 
folgen lassen. Dabei fehlt Juckgefiihl v611ig. In anderen F~llen finder 
man schon anfangs RStungen der haarlos werdenden Haut und zwar fleck- 
artig, mehr oder weniger symmetrisch, oft sogar kreisrund, welehen 
Stellen die Teudenz peripherer Ausbreitung innewohnt. Diese .,squamSse u 
Form in ihren verschiedenen Bildern kann ihren eigenti~mlichen Charakter 
erhalten oder mit /~n6tchen und Pustelbildung einsetzen, also in die 
~pustulSse ~ Form iibergehen. 

B e t  d i e s e r  p u s t u l S s e n  F o r m  treten zun~chst einzelne oder 
geh~ufte, fiber und unter stecknadelkopfgrol]e, regellos fiber die Haut- 
oberfl~iche angeordnete KnStchen auf, yon leicht heIlroter Farbe;  sie 
verwandeln sich ia weil~gelbe oder blaurote Pusteln, welche eitrigen 
oder eitrigblutigen Inhalt auspressen lassen. Diese Kn6tchen sind meist 
am Kopf lokalisiert, oft auch am Halse, vlelfaeh fiber die ganze Haut- 
oberflfiche verbreitet. Die mit der Eruption der Kn6tchen sich rStende, 
anschwellende and empfindlich werdende Haut bedeckt sich mit ser5s- 
blutigem Sekret, mit br~unliehen, griinllehgelben Krusten uad Eitermassen. 
Die Haare fallen in grol3em Umfang aus, die Haut verdickt sich, wird 
faltlg, uneben, rissig, schrundig, baumrindeniihnlieh, vSllig kahl. In 
diesem Stadium kann die Erkrankung viele Monate sich halten und 
speziell bet dem h~ufigen Mangel jeglichen Juckreizes wenig StSrungen 
des Allgemeinbefindens zeitigen. Meist schaffen aber die Umwandlung 
vieler KnStchen in Puste]n, die Juck- und Kratzeffekte yon Seite des 
Patienten, die Abszedierung der Haarb~lge und Talgdriisen grubige ttaut- 
vertiefungen, eitrig sezerniereude Wundfliiehen, Hautgesehwiire, 0deme 
des Unterhautzel]gewebes, welche Zust~nde die Tiere rasch zur Abmagerung 
bringen und sie kachektisch bzw. an ausgesprochener Septik~mie enden 
lassen. Bet der K a t z e  verl~uft die Dermatose uuter ~holiehen Er- 
seheinungen. 

Ebenso besteht beim S e h w o i n e  ein glelehgestaltetes Krankheits- 
bild. Dort zeitigt die Anwesenheit des Demodex hirsekorn- bis hase]- 
nuBgroi~e Kn5tehen, welche sich in Pusteln und sehliel~lieh in Gesehwiire 
umwande]n; dabei treten dazwisehen aueh Reizungserseheinungen der 
Umgebung auf in Gestalt blatteriihnlieher Effioreszenzen. ]m Inhalt tier 
Gesehwiilste bzw. Abszesse sammeln sieh jeweils viele Hunderte yon 
Haarbalgmilben an. Befallen werden meist die weiehen Hautstellen; 
die Aul~enfl~che der Beine, der 0berkopf und Riieken bleiben versehoat. 

Bet den iibrigen Tieren (Rind,  Z i e g e )  s indes  etvas feste Knoten 
yon Erbsen- b~s KirschgrSl~e mit teigart~gem, konsistenten Inhalt, welche 
aufschliel~en und die Milben beherbergen; sonst sind wenig Ver{inderungen 
zugegen, insbesonders zeigt sich nut sehr m{il~iger Haarausfall. 

Obertragung. 
Die F rage ,  ob Demodex  fo l l icu lorum cants  iden t i sch  mi t  

D e m o d e x  fo l l icu lorum hominis  sei,  ob mi th in  eiue A r t g l e i c h h e i t  
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beider bestiinde, ist Gegenstand mancher Er5rterung gewesen, 
und selbst heute noch werden vielfach Ansichten geiiul3ert, 
welche eine Unklarheit der ganzen Auffassung dartuen. 

Fiir die Identit~t beider sprach sich nachdriicklichst 
Gr uby (40) aus. Er impfte auf einen mittelgrol]en Hund die 
Demodices hominis und sah im Laufe der ngehsten zwei Jahre, 
dab die Erkrat~kung sioh immer mehr geltend maehte, die Haare 
allmiihlich ganz ausfielen und das Tier an der R~ude einging. 
Auf Grund dieses Versuches schliel]t G r u b y  auf eine Art- 
gleichheit beider Schmarotzer, eine Folgerung~ welche bekannt- 
lich sich als falsch erwiesen hat. Der Grubysehe  Versuch 
ist schon deshalb nicht einwandfrei, well eine vorherige Unter- 
suchung des Tieres nieht erfolgt ist, und weft in tier Zwisehen- 
zeit yon zwei Jahren eine Ansteckung mit Demodex canis hatte 
sich ereignen kSnnea. 

Eine Bestiitigung der Ansieht G r u b y s haben auch C o r- 
n e v i n  (10), H a u b n e r  (44, 45), P e n n e t i e r  (103), S a i n t  
C y r  (116) geliefert, welehe Autoren auf Grund ihrer Unter- 
suchungen zu der Entseheidung kamen, dab der Demodex ho- 
minis ganz derselbe Parasit sei, welcher beim Hunde vorkommt 
und sieh in nichts davon unterscheide. 

Die morphologische Seite habe ieh bereits im Kapitel 
,Zoologische Stellung" klargelegt und dabei genaue MaBe an- 
gegeben. Demgemiil3 miissen wir heute eiae sehon dureh GrSl]e 
und Form deutlieh differenzierbare Art des Demodex hominis 
yon der des Hundes unterseheiden; mithin ist die Frage, ob 
es sich beim Mensehen und Hunde um eine und dieselbe Art 
der Haarbalgmilbe handelt, im negativen Sinn zu beantworten. 
Gleichwohl bleibt damit die MSglichkeit, dal] Demodex oanis 
sich auf den Menschen iibertragen l~l]t, fiir sich often. 

Solche U b e r t r a g u n g e n  des D e m o d e x a u s s c h l a g e s  
bzw. t ier  D e m o d e x m i l b e n  d e s H u n d e s  a u f  den  Men- 
s t h e n  sind aber aul]erordentliehe Seltenheiten und halten fast 
durehwegs einer strengen Kritik kaum stand. 

Die wenigen F~lle yon B a b e s  (3), L e w a n d o w s k y  (77) 
und Zi i rn  (144) l~aben bereits in dem Kapitel ,Klinisehe 
Symptome" Erw~hnung gefunden. 
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K i i c h e n m e i s t e r  (67) und Zi i rn  (67, 145) glaubea 
sogar, dab in dem engen Zusammenleben yon Mensehea und 
solch hautkranken Hunden eine Gefahr bestehe und wollen 
desha]b davor gewarnt baben. 

Desgleichen meint B r a s s  (9), es sei gut, sich ~or Hunden, 
welche an Demodexriiude leiden, zu hfiten. 

Mehr, als was uns die drei vorerw~hnten Autoren fiber 
den Zusammenhang zwischen Demodex canis und menschlicher 
I-Iaut berichten, ist nicht bekannt geworden. Es widerspricht 
auch der bisherigen klinischen Erfahrung, da~ die Haarbalg- 
milbe des Hundes auf den Mensehen iibergeht. I c h  habe seit 
Jahren reich sehr intensiv mit dieser Materie besch~ftigt nnd 
~ielfach Gelegenheit gehabt, dureh Untersuehung und Behand- 
lung al~aruskranker Hunde~ durch Isolierung yon Milben, durch 
kiinstliche lJbertr~gungsversuche nsw. mit Demodex canis in 
enge Beriihrung zu kommen. E s i s t b i s j e t z t (den Fall yon 
L e w a n d o w s k y  ausgenommen) n o e h  n i c h t  e i n w a n d f r e i  
e r w i e s e n  w o r d e n ,  dal] e i n e  v o r f i b e r g e h e n d e  o d e r  
b l e i b e n d e  0 b e r t r a g u n g  d e r  H u n d e m i l b e  a u f  den  
M e n s c h e n  z u s t a n d e  k a m ;  m e i n e  d i e s b e z i i g l i e h e n  
E r i a h r u n g e n  d e c k e n  s i ch  v o l l k o m m e n  m i t  d e n e n ,  
w e l e h e  a n d e r e  L e i t e r  yon  T i e r k l i n i k e n  g e m a e h t  
h a b e n .  

Die  ( ~ b e r t r a g u n g s f ~ h i g k e i t  d e r  e i n z e l n e n  
M i l b e n a r t e n  u n s e r e r  H a u s t i e r e  a u f  d e n  M e n s c h e n  
i s t  i i b e r h a u p t  e i n e  e n g b e s e h r S n k t e .  D a u e r n d  a u f  
d e n  M e n s c h e n  g e h t  n u r  f ibe r  d i e  d u r c h  S a r c o p t e s  
s q u a m i f e r u s  h e r v o r g e r u f e n e  K r i i l z e  des  D f e r d e s  
u n d  t l u n d e s ,  s e l t e n e r  s e h o n  d ie  de r  W i e d e r k ~ u e r .  
D a g e g e n  s t e r b e n ,  wie  i eh  a u f  G r u n d  e x p e r i m e n -  
t e l l e r  S t u d i e n  u n d  k l i n i s e h e r  E r f a h r u n g e n  anzu -  
g e b e n  in d e r  L a g e  bin,  D e r m a t o e o p t e s  bzw. Der-  
m a t o p h a g u s  des  P f e r d e s ,  R i n d e s ,  S c h a f e s ,  d e r  
Z i ege ,  de s  Hundes~ d e r  K a t z e  u n d  des  K a n i n c h e n s  
a u f  d e r  H a u t  de s  M e n s c h e n  s e h n e l l  ab. S a r c o p t e s  
s q u a m i f e r u s  des  S c h w e i n e s  u n d  S a r c o p t e s  m i n o r  
d e r  K a t z e  u n d  d e s I ; a n i n c h e n s  z e i g e n s i e h i n i h r e m  
Y e r h a l t e n  g e g e n i i b e r  d e m  M e n s c h e n  v S l l i g  un- 
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sch~ id l i ch  o d e r  z e i t i g e n  i n s e l t e n e n F ~ l l e n  ge r i ng -  
g r a d i g e ,  n a c h w e n i g T a g e n s p o n t a n z u r i i c k g e h e n d e  
H a u t r e i z e r s c h e i n u n g e n  (Ekzeme); d i e s e  E r r e g e r  
v e r m S g e n  m i t h i n  u n t e r  U m s t ~ n d e n  die  H a u t  des  
M e n s c h e n  in M i t l e i d e n s c h a f t  zu z i ehen ,  l i n d e n  
a b e r  n i c h t ,  i n f o l g e  v e r ~ i n d e r t e r  B e s c h a f f e n h e i t  
de r  U n t e r l a g e ,  die B e d i n g u n g e n  zu i h r e r  w e i t e r e n  
V e r m e h r u n g .  

Die k i i n s t l i c h e n  U b e r t r a g u n g e n  yon D e m o d e x  
can i s  a u f  den  M e n s c h e n  sind insgesamt negativ aus- 
gefallen. 

So hat M a r t e m u c c i  (83) vergeblieh auf die Haut des 
Menschen den Demodex canis gesetzt. 

C o r n e v i n  (19) versuchte ohne Erfolg an sich selbst 
das gleiche Experiment, wie auch C s o k o r  (20), F r i e d -  
b e r g e r  (~8), R i v o l t a  (113), S i e d a m g r o t z k y  (120) auf 
Grund ihrer Experimente die MSglichkeit einer 0bertragung 
auf den Mensehen bezweifeln. 

Allev on m ir wiederholt und auf mannigtache Art aus- 
gefiihrten kiinstlichen l~bertragungen lebender Demodex canis- 
Vertreter auf den Mensehen (sei es auf den Arm oder die 
Hand oder das Gesicht, woselbst der milbenhaltige Eiter oder 
die Mllben selbst aufgelegt wurden) haben gleiehfalls nur nega- 
riven Ausgang gezeitigt. 

Die U b e r t r a g u n g  des  D e m o d e x  h o m i n i s  a u f  
d e n H u n d ist bislang stets fehlgeschlagen. 

Von Interesse ist das Experiment F r i e d b e r g e r s  (28). 
Mit dem Inhalt yon viele Demodices enthaltenden Mitessern 
aus der Nase eiaes jungen Mannes beschmierte er das obere 
Augenlid, die Kehle und den Riieken eines hautreinen Huades, 
an welchen Stellen je eine 10pfennigsttickgrol]e Tonsur angelegt 
wurde; desgleiehen kam ein Tell dec Milben in der weniger 
behaarten Weiehe zur Einreibung. Nur am Riicken entwickelten 
sieh kleine Pusteln, die aber in 8 Tagen wieder abgeheilt waren ; 
die iibrigen KSrperstellen blieben vSllig intakt. Es ist jedoch 
fraglich, ob diese pustulSsen Ver~nderungen mit den aufge- 
setzten Demodices in urs~chlichen Zusammenbang gebraeht 
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werden kSnnen, zumal F r i e d b e r g e r  eine Untersuchuag des 
Pustelinhaltes vers~umt hatte. 

I c h  s e l b s t  h a b e  an den  R e p r i i s e n t a n t e n  a l l e r  
H a u s t i e r g a t t u n g e n  (Pferd, Wiederkiiuer, Hund, Katze, 
Kaninchen) v i e l f a c h e  O b e r t r a g u n g s v e r s u e h e  mi t  D e- 
m o d i c e s  h o m i n i s  a n g e s t e l l t  u n d  n a c h  k e i n e r R i c h -  
t u n g  p o s i t i v e  E r f o l g e  e r z i e l t ;  es machte sich niemals 
Juckgefiihl geltend-und keinerlei Hautaffektionen stellten sich 
eiu. Ebensowenig gelang es die Demodices canis auf andere 
Haustiere zu verpflanzen. 

Therapie. 
Da die Akari ffir den  M e n s c h e n  harmlose, nieht 

pathogene Schmarotzer darstellen, und die Ak~rusinvasion der 
menschlichen Haut reaktionslos verl~uft, erfibrigt sich ein thera- 
peutisches Eingreifen yon selbst. 

Bei den Tierea hingegen, im besonderen b e i m  H u n d e ,  
steht die Ansammhng der Haarbalgmilben in einem gewissen 
Zusammenhang mit einer schweren Dermatose, und zwar repr~- 
sentiert der Demodexausschlag sicherlich die verbreitetste und 
gef~hrlichste Hautkrankheit des Hundes. Nichts charakterisiert 
mehr die Ohnmacht der Therapie als die Tatsache, dal3 so 
ziemlieh alle Azrneimittel hiebei versucht und empfohlen wor- 
den sind. Der Ausspruch yon S c h l a m p p  (118): ,,der Kampt 
gegen die Akarusr~ude in ihrer pustulSsen wie squamSsen Er- 
scheinungsform ist wohl alas miihevollste und wenigst aussichts- 
reiehe Unternehmen der ganzen antiparasit~iren Hauttherapie" 
gibt uns ein nur zu klares Bild der huffassung wieder, welche 
allgemein fiber diese Erkrankung gehegt wird und auch ia 
allen Lehrbfichern der speziellen Pathotogie und Therapie bzw. 
verwandter Gebiete wie bei F r i e d b e r g e r - F r S h n e r  (29), 
H u t y r a - M a r e k  (.'~2), N e u m a n n  (96), M 6 g n i n  (86), S e h i n -  
d e l k a  (117) zum Ausdruek kommt. Die Akarusr~ude wird 
deshalb auch yon den meisten Beobachtern gersdezu als un- 
heilbare, stets wiederkehrende Hautaffektion erkl~rt. 

In dem Dunkel, das bislang fiber dieser Krankheit lag, 
konnte ohne Untersuchungen des biologischetl Verha!tens der 
Milben und ohne genaue Kenntnis aller fiberhaupt vorhandenen 
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Arzneistoffe in ihrem pharmakologischen Verhalten zu den 
lebenden isolierten Demodices ein erfolgreieher Weg fiir die 
einzuschlagenden therapeutisehen MaSnahmen nicht begangen 
werden. Im weiteren bestand auch dariiber Klarheit, dal~ vor- 
nehmlieh die vergleichende Pathologie eine Bearbeitung und 
LSsung finden miisse, und auf dieser Basis sieh erst eine ratio- 
nelle, wissenschaftlich fundierte Therapie ergeben kSnne. 

Diese histopathologischen Befunde (denen gem~l} der Beginn 
der Demodexriiude beim Hunde, die sogenannte squamSse Form, 
nur ein durch massenhafte Ansammlung der Milben inszenierte 
mechanische Alteration des Epithels der Follikel und Talg- 
driisen darstellt ohne entziindIiche Infiltration des Interstitiums 
und ohne mikrobische Invasion, und erst im weiteren Verlaufe 
sich Abszesse tier Haut durch die Staphylokokkeneinwanderung 
geltend machen, welche die schwer pustulSse Erkrankungsform 
erzeugea) deuten daraufhin, dab zu Begim~ bzw. bei wenig 
vorgeschrittener Affektion nut dasjenige antiparasitKre Ver- 
fahren auf bleibenden Erfolg Gew~hr bietet, welches lediglich 
die Parasiten tStet und dabei die Haut nicht welter ver~ndert, 
im speziellen sie nicht fiir eine Staphylokokkeninfektion dutch 
L~sion der Oberhaut empFanglich macht. Damit war fiir eine 
rationelle Behandlung eine ganz bestimmte Richtschnur bereits 
gezogen. Die Ergebnisse der Pathologie erSffnen uns jetzt auch 
das VerstKndnis fiir die bislang unerkl~irliche klinische Erfah- 
rungstatsache, dal~ das Gros tier Heilmittel die weitere Aus- 
breitung des Ausschlages auf den KSrper mitunter direkt be- 
giinstigt: gibt es doch F~lle, in denen nur wenige Einreibungen 
gen~igen, um eine artefizielle Verbreitung in kurzer Zeit zu 
erhalten, speziell um die squamSse Form rasch in die pustu- 
15se zu verwandeln. Ja es 1KBt sich sogar voraussagen, da$ 
alle forcierten Einreibungen akaruskranker Hunde mit Teer- 
pr~iparaten, Sublimat und sonstigen stark reizenden Antiparasi- 
tica eine Verschleppung auf bislang gesunde Partien nach sich 
ziehen. Die Pathologie des Demodexausschlages lehrt uns heute, 
dal3 wir in solchen F~illen durch Sch~idigung der Oberhaut den 
pathogenen Mikrokokken, welchen zudem die Akari den Boden 
bereits pr~ipariert haben, Eingang in die Follikel verschafften; 
darin bestand bislang der Haupffehler der Therapie. 
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Nachdem uunmehr der Fingerzeig dagfir gegeben ist, aus- 
schliel~lich reizlose Antiskabiosa zu verwenden, konnten unter 
den zur Verffigung stehenden, auf ihre pharamakotherapeutischen 
Eigenschaften gepriiften Substanzen lediglich die ~therischea 
()le in gedachter Beziehung als geeignet in Betracht kommen. 
Die klinische Erprobung hat gezeigt, dab das Oleum Carvi als 
zweckentsprechendstes sich bew~hrt; es i~u~ert sichere anti- 
parasit~re Wirkung, dringt infolge seiner Fliichtigkeit fief in 
die Follikel ein und reizt in entsprechender Verdiinnung die 
Haut nicht. 

Zu Beginn der Therapie lasse ich, wo immer es nut an- 
gi~ngig erscheint, die ttaare an den erkrankten Stellen und in 
deren Umkreis abscheren und ein Bad mit 1/o.--1 Proz. Schwefel- 
leber vorangehen. Nunmehr wird mit dem Finger etwas yon der 
folgend zusammengesetzten LSsung auf die affizierten Partiea 
aufgetragen : 

OJ. Carvi 
Spiritus ~a 10"0 
O1. Ricini 150"0 

Das Einreiben gescbehe behutsam, aber grfindlich und 
w~hre fiir jede Hautstelle mindestens dreiMinuten, so dab das 
iitherisehe ()1 mSglichst fief in die Haut gela~ge. Die Prozedur 
wird gewShnlich einmal pro die vorgenommen. 

Seit ich yon dieser Therapie Gebrauch maehe, habe ich, 
wie den Journaleu der Klinik za entnehmea ist, in den letzten 
11/~ Jahren jeden Fall yon beginnender hkariasis glatt zur 
Ausheilung bringen kSnnen und einer dauernden Genesung 
entgegen gefiihrt; auch in jeweils erheblichem Umfang fiber 
grSflere Partien des KSrpers sich erstreckende squamSse Affek- 
tionen kSnnen bei fleil~iger und sachgem~I~er Behandlung regel- 
m~$ig zu bleibender Genesung gefiihrt werden und selbst 
pustulSse Formen lassen sieh noch, vorausgesetzt, dab sie lokal 
besehri~nkt sich zeigen, bemeistern. D i e s e t h e r a p e a t i s c h e n 
E r f o l g e ,  w e l c h e  a u f  e i n  B e o b a c h t u n g s m a t e r i a l  
yon  f ibe r  30 g e h e i l t e n  F A l l e n  s i e h  e r s t r e c k e n  u n d  
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El'kl~rung cler Abbilclnngen auf Tar. I--ZV. 
F i g .  i .  D e m o d e x  h o m i n i s .  - -  F i g .  2. D e m o d e x  c a n t s .  - -  

F i g .  3. D e m o d e x  su i s .  - -  F i g .  4. D e m o d e x  b o r i s .  - -  F i g .  5. 
V e r t i k a l s c h n i t t  d u r c h  d a s  o b e r e  A u g e n l i d  v o m  M e n s c h e n :  
A. Zwei Demodices in einer Follikelmiindung; diese stark erweitert  und 
klaffend. B. Hyperkeratose des Follikelepithels. C. Kompression des Follikel- 
epithels. - -  F i g .  6. S c h n i t t  d u r c h  d i e  H a u t  d e s  H u n d e s  b e t  
s q u a m S s e r  A c a r i a s i s :  A. Demodices im erweiterten Haarbalg, 
B. Demodices in den erweiterten Talgdriisen. C. Perifollikul~res Gewebe 
reaktionslos. D. Desquamierendes Stratum corneum. /~. Rete Malpighi~ 
stark verdfinnt. F. Beginnende Infiltration des perifollikul~iren Papillar- 
kSrpers. - -  F i g .  7. S e h n i t t  d u t c h  d i e  H a u t  d e s  H u n d e s  b e i  
p u s t u l S s e r  A c a r i a s i s :  A. Demodiees in erweiterten Follikeln. B. Hyper- 
keratotische Epidermis. C. Retc Malpighii verdiinnt. D. Zwei perifolli- 
kul~re Infiltrate. - -  F i g .  8. S c h n i t t  d u r c h  d i e  H a u t  d e s  H u n d e s  
b e t  p u s t u l S s e r  A c a r i a s i s :  A. Demodices in den erweiterten Fol- 
likeln. B. Perifollikul~ires Infiltrat. C. Erweitertes BlutgefM~. D. Peri- 
vaskul~res Infiltrat. /~. Hyperkeratotische Epidermis. 
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G l n e i n e I ,  : Demodex foll iculorunl des Meltschen u n d  der  Tie~e. ~,0f,t~o~,~.p,~9 
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G m e i n e - v  : D e m o d e ×  [ ' o l l i c u l o r u m  des  M e n s c h e n  u n d  d e r  T ie re .  ~ k~,~:~ ~,~.,~:+~ 
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G m e i n e v :  Demodex folliculorumdes Menschen und tier Tiere. ~o.~0f,~w~,p~ 
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G n l e i n . e P  : I)emode~ folliculorum des Met~schen u n d  O.er Tie~e. K~r,,of[~ho~,~,~,~,~ 


