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] .  E i n l e i t e n d e  B e m e r k u n g e n .  

Scit 30 JMlrcn ist bckannt ,  dab  Triatoma-Artcn (auch die hier behandcl tc  Art) dic 
amerikanische Trypanosomenkrankhc i t  i ibertragcn. Der Erreger  dicser Krankhei t ,  
Schlzotrypanum cr'azi, ist du tch  vielc Arbci ten  bekanntgeworden,  aber  ein spczifisches 
Heilmit tel  gegen dicscn Paras i tcn  gibt  es noch nicht.  Scit dieser Zeit ist  yon mcdizi- 
nischer und  auch  yon entomologischcr Seite aus mi t  diescn blutsaugenden Wanzen 
in erster  Linie yon st idamcrikanischen :Forschcrn gcarbei tc t  worden. Ich selbst habe  
mich 1930 anlM~lich cincs l~ngercn Aufcnthal tes  in Venezuela und  Mit te lamcrika 
mit  verschicdcncn Triatoma-Arten yore entolno-physiologischen S tandpnnk te  aus 
beschaftigt,  und  ich habe auch seit dicser Zeit unun tc rbrochen  im Labor,~torium 
vcrschiedene Tr ia tomiden gezogen 1. Es wurdc von mir  darauf  hingcwiesen, dab 
diese . lnscktcn n ich t  nu t  vonl S t a n d p u n k t  dcr  mcdizinischen Entomologie aus 
einer besonderen Beachtung bediirfen, auch die experimentelle Zoologic sollte sich 
mi t  ihncn  besch/tftigcn. Da wir us mi t  schr grol3cn, langlcbigen, widerstandsf~higeu 
und  n icht  allzu schwer z i ichtbaren lnsek ten  zu t un  haben,  so sind sie als ,,Modell- 
t icrc" ftir die verschiedensten Versuche gecignet. E r inne r t  sei an  die grundlegenden 
Arbei tcn  von WIGGLESWORTIt (1931) 2 iiber die verschiedenen Hormone bei der  
Tr ia tomide Rhodnius prolixus. In  Deutschland sind Tr ia tomiden vcrh~ltnismal3ig 
wenig geziichtet worden, und  wer sich mit  diesen Formen  bcschiiftigcn will, muB 
meistens auf ausFindisches Schr i f t tum zurtickgrcifen, wenn er sich eingehender 
dami t  bcfassen will. Eine umfangreiehe Arbei t  nach dieser Rich tung  hin ]iegt yon 
GALLIARD (1936) 3 vor  ~. 

Meine friiheren Zuchter fahrungen  mi t  Trlatoma ge~dculata (LATREmL~, 1811) : :  
Panstrongylus ffenlculatus PINTO (1931), Rhodni~ls plct,lpes STAr. (1872), Eratyru~' 
caspldatus STAL (1859) ergfinze ich hier  (lurch Mittei lungen tiber die Zucht  yon 
Triatoma dimidiata (]JATREILLE, 1811, PII~TO 1934), dic ich nun  bcrcits tiber 

1 HASE: Beobachtungen  an  venczolanischcn Trlatoma-Arten sowie zur all- 
gcmeincn Kcnn tn i s  dcr  Fanlil ie dcr Triatomidae. Z. Paras i tenkde 4, 585---652 
(1932). - -  Ubcr  Starrczustande bei b lu tsaugcnden Wanzcn.  I. Mitt. bert.  Panstrou- 
gylus (Triatoma). Naturwiss.  20, 967--971 (1932). - -  l~ber Starrezusthnde bci 
blutsaugenden Insekten,  insbesondere bei Wanzen.  1L Mitt.  betr.  Panstronffylu.~ 
(Triatoma) geniculatus. Z. Paras i tenkde ~, 708--723 (1933). - -  ~ WI(~GLESWOICTII: 
The physiology of excretion in a bloodsucking insect, Rhodnius prollxus. I. Com- 
position of the  urine. J .  of exper. Biol. 8, 411--427 (1931); II .  Ana tomy and  histo- 
logy of the  excretory system J.  of exper. Biol. 8, 428--442 (1931); I ] I .  The me- 
chanism of uric acid excretion. J.  of exper. Biol. 8, 443--451 (1931). - -  a GALLIARD: 
Rccherchcs surlcs R6duvid~s h&natophagcs  Rhodnius et Triatoma. Ann. de l)arasitol. 
13, 289--306, 401---423, 497--527 (1935) ; 14, 1--34, 97--205 (1936/. - -  a ROZEaOOM : 
Triatoma dimidiata LXTR., found na tura l ly  infected with Trypanosoma cruzi Chag,~s 
in Panama .  Amer. J. trop. Med. (l~altimore) ]6, 481--484 (1936). 
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11/3 Jahr lang betreibe. Mit diesen Mitteilungen werden in gewissem Sinne die 
Beobachtungen yon RI~ICH~.NOW (19341) an Tr. dim. in Guatemala erg~nzt 2. 

Aus ~ul~eren Griinden kann zun~chst nur der I. Tell meiner fast 2 Jahre 
lang durchgeffihrten Beobachtungen an Triatoma dimidiata zum Abdruck gelangen. 
Sie betreffen: Die Zuchtanweisungen, die Paarungsverh~ltnisse und fiber die Mas- 
kierung (Tarnung) der Larven I--V. Der II. Teil wird baldigst in dieser Zeitschrift 
folgen 3. 

2. Allgemeines und  Zuchtanweisungen.  
Triatoma dimidiata (st~ndige Abki i rzung Tr.  dim.) hat  vermut l ieh  

schon ALEX. v. HUMBOLDT kennengelern t ,  wenn  seine kurzen  Angaben  

Abb. 1. Tr. dim., 1KAnnchen. Abb. 2. Tr. dim., Weibchen. 
Vergr. etwa 2/1. Orig. Vergr. etwa 2/1. Orig. 

in seinem grol3en I~eisewerk richtig gedeutet  wor'den sind. Ob Tr.  dim.  
gegentiber von  Tr.  dim. maculipenni8 (Conorhinus)  ST.~L (1859 4) eine 
Var iante  oder eine vSllig selbst~ndige Art  bildet,  kSnnen  le tz ten  Endes  
n u r  Un te r suchungen  an  groBem Material  und  Kreuzungsversuche  beider 
Ar t en  erbringen.  Tr.  dim. ist eine besonders schSn gef~rbte, sehr groBe 
Art .  Da gute  Abb i ldungen  in deutschen Arbei ten  noch n ich t  vorliegen, 
so br inge ich einige Lichtbilder.  Abb.  1 ~ M~nnchen,  Abb.  2 ~ Weib-  
chen, Abb.  3, l inks z Larve  IV, rechts z ~ L a r v e  V. 

1 R~.ICHENOW: Beitr~ge zur Kenntnis der Chagaskrankheit. Arch. Schiffs- u. 
Tropenhyg. 38, 459--518 (1934). 

Ich beschritnke mich auf die Anffihrung nut  einiger Arbeiten, da sie umfang- 
reiche Schriftenverzeichnisse enthalten. 

a Dem Reichsforschungsrat - -  Fachgliederung ,,Landbauwissenschaft und 
allgemeine Biologie" - -  danke ich auch an dieser Stelle fiir die gew~hrte Unter- 
stfitzung, denn nur dadurch wurde es mSglich, diese Beobachtungen im Rahmen 
hhnlicher Untersuchungen, aber an einheimischen Insekten mit durchzuffihren. 

4 STAL: Berl. Ent.-Z. 3, 99---117 (1859). 
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Die Imagines sind tiefschwarz gef/~rbt bis auf die im Lichtbild hell 
r Stellen, welche wundervoll orangerot und korallenrot 
leuehten. Etwas rStlich sind ferner die Tarsalglieder gef~rbt, und das 
3. und 4. Ffihlerglied sehen grauweiB aus. Frisch geschlfipfte Tiere, 
das gilt ffir Larve I - - V  und die Imagines, haben rote, orangefarbene, 
gelbe und weiBliche Farbt6ne und f~rber~ sich im Laufe einiger Stunden 
um. Die Larven haben br~unlich-schwarze und an den seitlichen Zacken 
r6tliche Farbt6ne. Je  mehr sieh die Tiere dem Imaginalstadium n~hern, 
um so mehr  n immt  die rot-gelborange und korallenrote Farbt6nung zu. 
Beim Umf/~rben dunkeln die FfiBe zuerst. Leider sind zur Zeit farbige 
Abbildungen, welche alle Staxiien der 
Umf/~rbungen zeigen, nicht mSglich. Ieh 
versuchte durch Verbringen frischge- 
schlfipfter, ganz orangeroter Tiere in fast 
reinem Sauerstoff die Umf/~rbung zube- 
schleunigen, abet  ohne jeden Erfolg. Die 
Aug~a sind sowohl beim Schlfipfen der 
Larven I als auch nach der H/~utung 
stets tiefschwarz. 

Die M/~nnchen sind durehsehnittlich 
25 mm,  die Weibchen 27 m m  lang, doch 
kommen ziemliehe Gr6Benschwankungen 
vor. In  der 2. Generation erhielt ieh Abb. 3. Tr. dim., links Larve IV; rechts Larve V; beide ohne 
unter anderem ein Weibchen, das nur Maskierung. Vergr. etwal,5/1. Orig. 
22ram, also viel kleiner als ein M~nnchen 
war. Auch vom 3. Larvenstadium ab kann man bereits Gro0formen und 
Kleinformen (der L~tnge wie dem Gewichte naeh) feststellen. Die Ur- 
sachen konnten noch nicht v611ig gekl~rt werden. 

Gleich an dieser Stelle seien zwei Eigentfimlichkeiten der Imagines 
erw/thnt. Tr.  dim. kann gut fliegen. Diese Tatsaehe sehien bisher noeh 
strittig. REICHE)rOW (1934) berichtet, dab er in Guatemala,  wo diese 
Art  ein sehr h/~ufiges und die Chagaskrankheit  fibertragendes Hausinsekt 
ist, fliegende Tiere nieht beobachtet  habe. Nur fiber kurze, sprungartige 
Flfige sei ihm berichtet worden. Er  schreibt a. a. O. S. 462: ,,Ich bin 
fiberzeugt, dab sich die Flugt~tigkeit dieser Art auf einem einmaligen 
nii, chtlichen Hoehzeitsflug der frisch gesehlfipften Imagines besehr/~nkt, 
bei weleher Gelegenheit sie aueh aus den H/iusern herauskommen und 
dann auf der Suche nach einem Unterschlupf neue Wohnr/~ume befallen." 

t t ierzu bemerke ich folgendes: Wenn man Tr.  dim. zum Fliegen ver- 
anlassen will, so muB man in den sp/~ten Abendstunden die Tiere mehr- 
reals noch in die Luft  werfen. Fast  immer gehen sie dann zum Fluge 
fiber. Besonders gut 1/~13t sich die Flugf/~higkeit durch folgenden Versueh 
aueh am Tage beweisen. Auf das grol3e dreieekige Rfickensehild kleb~ 
man ein wenig Wachs und befestige im Wachs einen feinen Seiden- 
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laden. N u n  setze man  das Tier  in eine Glasschale und  hebe es lang-  
sam am F a d e n  yon der g la t t en  Unter lage ,  auf der es sich n ich t  fest- 
kral len kann,  ab. Sobald die Fiil3e keinen H a l t  mehr  haben,  beginnt  
fast immer  der Flug,  wobei die Tiere am F a d e n  h~.ngen. Durch  sanftes  
Anblasen kann  m a n  den F lugvorgang  meis tens  beschleunigend anregen.  

Ferner  ist auffal lend das verh~ltnism~Big s tarke Zirpen,  besonders 
der  Weibchen.  Bei  Behinderung  im Lauf  durch Fes tha l t en  der t t i n t e r -  
beine beginnt  das Zirpen und ganz besonders l au t  und  anha l t end  zirpen 
die Weibchen,  wenn sie die hef t igen Kopula t ionsversuche  der M~nnchen 
abwehren,  aber  das  Mi~nnchen z i rp t  dabei  nicht .  Die  Ar t  der Laut -  
erzeugung - -  Re iben  der  kopfw~rts  vor  dem ersten Beinpaar  gelegenen 
Schrilleiste mi t  dem l~tissel - -  geschieht  in der gleichen Weise wie bei 
Panstronffylus geniculatus 1. Sonst  habe  ich die Tiere n icht  zirpen hSren, 
sie maehen  also anseheinend kein Zirpkonzer t ,  wie andere  Insekten-  

arten.  

Herkun/t des Materials. Am ~. 5.38 crhiclt ich yon Frl. Dr. V. WELLBOR~ 2 
aus San Salvador (El Salvador), Zentralamerika, l l  Eier, die etwas angebriitct 
hier eintrafen. Nach Weiterbebriitung bei -b 270 und 65--70% tel. F. schltipften 
nach 25--28 Tagen 6 normale Larven aus. Eine Larve starb ohne ~'ahrung zu sich 
zu nehmen, und 5 konnte ich mit Menschenblut bei ~- 25und -~ 270 gut weiterziichten. 
Da eine Artbestimmung der Larven mangels fehlender Bestimmungsschliissel nicht 
mSglich war, muBte ich die Imaginalstadien abwarten. Naeh etwa 7monatlieher 
Larvenzeit sehliipften 4 Mannchen (das erste am 17. 12. 39) und naeh fast 9 Monaten 
(am 12.2.39) ein Weibchen aus. Mit diesen Tieren ist die Zueht aufgebaut worden. 

Am 7.2. 39 war die betreffende weibliche Larve V 333 mg sehwer; am 12. 2. 
verwandelte sie sich zum Weibchen. Ich paarte es sofort mit einem M'hnnehen. 
doeh das Weibehen verweigerte heftig die Paarung. Die Wiederholung am 13.2.39 
gelang, die Kopulation wurde beobachtet und am 3.3., also naeh 18 Tagen, erhielt 
ich die ersten 4 Eier, die normale Larven ergaben. Da ich nur dieses eine weibliehe 
Tier hatte, so habe ich um so eingehender sein Verhalten, seine Leget~itigkeit und die 
Nahrungsaufnahme verfolgen kSnnen. Im II. Teil der Arbeit werden dariiber weitere 
Mitteilungen folgen. Als Nachkommen, d. h. als Gesehwister oder Stiefgesehwister, 
da sieh das Weibchen noch mehrfaeh mit anderen Mannehen paarte, hattc ich am 
8. l l .  39 folgenden Bestand an lebenden Tieren: 

L a r v e I =  1, L a r v e I I : 2 ,  L a r v e I I I : 4 1 ,  LarveIV 65, L a r v e V ~  60, 
kein Miinnchen, 1 ~%ibchen zusammen ~ 170 Tiere. 

Als Larven starben bis zum 8. l l .  39: Larve I ~ 68, Larve II  ~ 22, Larve I I I  
- -13,  LarveIV ~ 6, LarveV ~ 3, zusammen = 112 Tierc (=: fund 40% der 
gcschltipften Larven). 

Leidcr gingen durch einen Laboratoriumsunfall 35 Larvcn I I  zugrunde, die in 
obigen Zahlen nicht enthalten sind 3. 

1 HAsv.: ()ber die Lauterzeugung und deren mutmaBliche ]3edeutung bci der 
Wanze Panstrongylus. Hemipt. Fam, Triatomidae. Biol. Zbl. ~:], 607--614 (1933). 

Frl. Dr. V. W~LnORN danke ich aueh an dieser Stelle vielmals ffir ihr Ent- 
gegenkommen. Im-Juni  1939 erhielt ich eine weitere Eisendung, und auch diese 
neue Zucht gelingt. - -  Ffir die Bestimmung danke ich Herrn Dr. H. SAeHTLEB~N, 
Dt. Entomologisches Institut d. Kais. Wilh.-Ges. Berlin-Dahlem, bestens. 

a Bei Drucklegung dieser Arbeit sind ~r Imagines geschlfipft, und diese 
haben wieder Eier gelegt, so dal] die Weiterzucht gesichert ist. 
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Zuchtanweisunffen x. Tr. dim. ist un te r  Beaehtung einiger Bedingungen ohne 
grolle Sehwierigkei~en zfichtbar. Als Zuchtbehal tn ls  eignet sich jeder  Behitl tcr 
(Glasschalen, Konservengl/tser, Pappschachte ln ,  Insektenk/tsten),  der  versehliel~bar 
ist, um ein Entweichen zu verhindern .  Besonders die kleinen Larvens tad ien  I 
und  I I  suehen gern enge Spalten auf und  bei n ieht  sicherem Versclr[ug entweiehen 
sie durch diese. - -  Wicht ig ist  die E inha l tung  einer dauernd erhOhten Tempera tur ,  
die n ieh t  un te r  A-25 o s inken darf, wenn die Zucht  gedeihen soll. Am giinst igstcn 
ist die Temperaturzone zwischen -{- 27 bis 30 o bei einer rel. F. yon etwa 70---75%. 
Die Eier schliipfen bei einer sommerliehen Zimmer tempera tu r  yon 20--220 eben 
noeh aus, abe t  die meisten Larven  sind dann  entweder lebensschwaeh oder gew6hn- 
lich mehr  oder minder  verkriippelt .  ])as Sehlfipfen bei zu tiefer Tempera tur  er- 
br i i te ter  Larven  erfolgt in den meisten F/illen n icht  mehr  normal,  und  die Tiere 
bleiben gew6hnlich mi t  den Hin terbe inen  an  der  Eischalc h/ingen, oder sie k6nnen 
die Embryona lhau t  n icht  g~nzlieh abstreifen. - -  In  die Zuchtbeh/ i l tcr  mull Filtrier- 
papicr odcr sonstiges por6scs Material  eingelegt wcrden, um den bei allen Tr ia tomiden 
kurz nach  dem Saugakt  reichlichst abgeschiedenen wasserklaren Ur in  (auch oft 
noch mit  Ko~ gemischt~) aufzusaugen. N6~igenfalls erneuere man  diese Unter -  
lagen, da die sonst  naehfolgenden Verschmierungen mi t  Ko t  das Gedeihen s t f ren.  
Wenn man  mehrere Tiere in einem Gefall hal t ,  so ist  erhShte  Sauberha l tung  unbe- 
d ingt  erforderlich. - -  Dan Nahrungsbedt i rfnis  r ichter  sich naeh  der  HShe der  Zucht-  
t empera tu r  und  der  im Zuch t raume  herrsehenden :Feuchtigkeit. J e  w/~rmer und  
t rockner  es ist, u m  so (ifter muB gefii t tert  werden, d . h .  etwa yon 8 zu 8 Tagen. 
wenn die Entwicklung oder die Eiablage gut  vor sich gehen soll. Die Tiere k f n n e n  
aber  aueh  wochenlang, ja monate lang hungern,  wenn die Luf t  n ieh t  zu t rocken ist. 

Als Blutspender  sind alle Warmbl i i te r  geeignet, die zweckentsprechend zu 
fesseln sind. $[eersehweine - -  sie dienten in der  Regel als Blutspender  - -  habe  ieh 
in Riickenlage gefesselt und  die mi t  Tr. besetzten Futterk/tf ige auf den ganz kurz 
gesehorenen Bauch aufgesetzt.  Mause braehte  ieh in so abgemessene Kiifige aus 
Drahtgaze  von 1/2 em Masehenweite, dafl sie sich dar in  n ieht  umdrehen  konnten .  
Dieser Kafig wird dann  in die Zuchtgef/~$e eingestellt  und  die Tiere suchen die 
Blutspender  auf und  stechen durch  die Maschen h indurch  Fiille oder Baueh der 
Maus an. Weder  Meerschweine noch M/iuse darf  m an  aber  in dieser Hinsicht  iiber- 
anstrengen,  da die grSl3eren Tr . -Larven sowie die Geschlechtstiere doch verhal t -  
uismaf~ig viel Blur abzapfen. 20 Larven  V sind z. B. das J~ullerste, was  mau einem 
)[eerschwein auf einmal zumuten  kann,  zumal noch die unbequeme Rfickenlagc 
hinzukommt.  - -  Man kann  auch die FiiBe der  Meersehweine fesseln und  diese dann  
auf  einen Drah t ros t  setzen. Un te r  dem Rost  muB dann  ein flacher Kas ten  derar t  
angebrachb werden, dall die dar in  befindlichen Tr. die Ffifle oder die gesehorcne 
Bauehhau t  der  Meerschweine bequem ans teehen  kSnnen. Das Ganze wiederum setze 
man  auf einert passenden Holzrost, dami t  etwa abgegebener Ko t  oder H a m  der 
Meerschweine die Tr. n ich t  verschmutzt .  Ich  selbst habe  monatelang als Blut-  
spender  gedient - -  fiber die Stichfolgen sp~ter - -  ohne nachteilige Folgen, und  
W. I t .  I-Io~'~'MA~,- ber ichte t  ein gleiches betreffend Triatoma [lavidtt-Zuchten. Vgl. 
auch  BUXTON (1930), HASh (1932), GALLL~RD (1936), W. H. HOFI~r.~N~r (1925). 
LAROUSS]~ (1927), daselbst  weitere Li teraturhinweise  ~. 

x Die Zuehtanweisungeri  gelten zugleich fiir Triatoma/lavida (Nv.Iwt, 1911; 
PI~TO, 1931), die ieh seit 4 J a h r e n  zfiehte, und  fiber deren Verhal ten sp/iter be- 
r i ch te t  werden wird. 

2 B u x r o ~ :  The biology of a blood-sucking bug, lthodnius p~olixus. Trans. 
Entom-Soc.  Lond. 78, 227--236 (1930). - -  HOfFMANn, W. H. :  Beobach tungen  zur 
Biologie yon Triatoma/lavidn. Arch. Schiffs-u.  Tropenhyg. 29, 159--163 ( 1 9 2 5 ) . -  
LAROUSS~: ]~ude  biologique eL systdmatique de genre Rbodnlus ST2~L (Hemipt. 
Reduvidac). Ann.  de Parasitol.  5, 63--83 (1927). 
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3. {Jber die Paarungsgewohnheiten yon Triatoma dimidiata. 

Von Panstrongylus habe ich 1932 die P~arungsgewohnheiten bc- 
schrieben und abgebildet (a. a. 0.  S. 631), und in vieler Hinsicht gilt  
das dort Gesagte auch ffir Tr. dim. Von CA~Pos (1923) 1 ist die Paarungs- 
stellung im Lichtbilde wiedergegeben. Das M/~nnchen sitzt, wie Pan.~tron- 
gylus und Rhodnius und die anderen Triatomiden seitlich dem Weibehen 
auf und verankert  das welt seitlich herausgeschobene Genitalsegment 
mit  den m~chtigen Haken am Weibehen. Die morphologischen und 
anatomischen Verh/iltnisse yon Tr. dim. hat  GALLIARD eingehend be- 
schrieben und abgebildet. Das paarungslustige M/~nnchen fiihrt bis- 
weilen ebenfalls einen , ,Rundtanz" um das Weibehen aus, oder es springt 
mit  einem Satz auf das Weibchen oder steigt ]angsam auf dasselbe. 
Is t  das Weibchen paarungswillig, so bleibt es ruhig sitzen. I s t  dies abe t  
nicht der Fall, so erfolgt eine sehr heftige Abwehr, wobei ganz typische 
Stellungen und Bewegungen immer wiederkehren. Solche sind: 1. Schla- 
gen mit  den Vorderbeinen nach dem sexuell angreifenden MKnnchen; 
2. Flugversuche, 3. Auffilhren eines Rundtanzes /s wie ihn das 
M/innchen ausfiihrt, 4. Besteigen und ~qiederdriicken des M~nnchens, 
5. seitliches Schaukeln bei gleiehzeitigem Hochstelzen des KSrpers, um 
den Partner  abzuschiitteln, 6. Sehwirren mit  den Flfigeln, 7. Senken des 
Kopfes bei gleichzeitigem grSl]tmSgliehem Hoehheben des Hinterendes, 
8. Hoehheben des Kopfes und Eindriicken des Hinterendes in eine Ecke, 
9. dauerndes Auf- und Abwippen des Leibes, 10. Versuche das M/~nnchen 
mit  den Hinterbeinen herunterzuschieben. Bei allen Abwehrbewegungen 
zirpt das weibliche Tier besonders laut und anhaltend, w/~hrend ich 
das ~Iiinnchen dabei nie zirpen hSrte. Beide Tiere geben w~hrend der 
Paarung und w/~hrend der Abwehr einen s~uerlich-ranzigen starken 
Duft  yon sich, den sie sonst nur bei Behinderung an der :Flucht um 
sich verbreiten. Aber niemals sah ich, da6 die Tiere sieh gegenseitig 
mit  dem l~iissel angegriffen h/~tten. Die Dauer der Kopula ist entweder 
kurz, etwa 5 Min., oder lang bis zu 20 Min. Wenn die M/~nnchen die 
Weibchen anspringen, so kommt  es oft vor, da/~ das M/~nnchen direkt 
neben das Weibchen springt, dieses also im Sprung verfehlt. Sind zwei 
M/innchen brfinstig, so irrt sich das eine aueh im Par tner  und versucht,  
das andere M/~nnchen zu begatten, obwohl das Weibchen daneben sitzt. 
Das paarungslustige Weibehen 1/~uft auch mit  dem ruhig sitzenden 
Mannchen schnell umher, dann zirpt es aber nicht. Bei der Kopula richte6 
das ~i/innchen den l~fissel immer im reehten Winkel auf, gegen das 
Weibehen hingerichtet, und nach beendeter Paarung f/~Ilt es vielfach 
einfach ab und bleibt einige Minuten wie tot  liegen. Die Fiihlerhaltung 
beider Tiere bietet nichts Charakteristisches. - -  Frisch vollgesogene 
Weibchen scheinen ffir die M/s besonders anreizend zur Kopul~ 

C~Pos, ~'.: Notas Biologicas Sobre el Triatoma dimidiata LATI~. l~evista 
des Colegio Naeional Vicente Rocafuerte Anno V, No 13--14; pag. 1--6. Guyyaquil- 
Ecuador. 1923. 
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zu wirken, aber die M/innehen sind hungrig wie vollgesogen gleich begat- 
tungsbereit. Is t  das weibliehe Tier ganz frisch vollgesogen, so sieht man 
deutlich, daft die viel leichteren, hungrigen Mitnnehen grSl~te Miihe 
haben, das Weibehen in die passende Kopulationsstellung zu bringen. 
Aus der Darstellung geht hervor, daft die Paarung oft w/~hrend des 
langen Lebens ausgeffihrt wird, so wie bei den anderen Triatomiden auch. 

()ber eine Beobaehtung bin ieh mir  noeh nicht im klaren, u n d e s  soil 
sp/iter noch darauf eingegangen werden. Es betrifft das Ausstoften dec 
Spermatophore yon seiten des Weibehens 2 - - 3 - - 4  Tage, bisweilen noch 
sp/iter nach der Paarung. Diese ist etwa 1/., cm lang und 1 mm dick, 
sie sieht weiSglasig und gelblich aus und ist von sehleimiger Beschaffen- 
heit. Samenf/~den (unbeweglich) kann man darin noeh feststellen. I m  
Laufe yon fund 11 Monaten hat  das Stammweibchen meiner Zueht~ 
etw~ ein Dutzend dieser Gebilde ausgestoBen. - -  I m  ganzen betrachtet  
verh/ilt sich das Mitnnchen dieser Art stets sexuell angreifend, das 
Weibehen abet sexuell duldend oder akt iv  aufs heftigste abwehrend. 
Dieses Gcbahren ist also fiir die ganze Triatomidengruppe, wie meine 
anderen Beobachtungen an Tr. rubro/asciata, Panstrongylus und Rhodniu~ 
lehrten, eigentfimlich. 

4. i~ber die ,,Maskierung, Tarnung" ,con Triatoma dimidiata (Abb. 4--7) .  
Besondere Beobachtungen fiber den ,,Maskierungsvorgang" bei 

Triatomiden, man kann auch den heute iibliehen Begriff , ,Tarnung" 
ebensogut verwenden, sind mir bisher nicht bekanntgeworden. Von 
eiiflleimischen Wanzen maskiert  sieh die Kotwanze Reduvius personatus, 
wie WEBER ~ angibt. Mit Hilfe der Hinterbeine werden Sehmutzteile 
auf den KSrper geschleudert, wie WEBEI~ beobaehtete. Die Ansieht 
yon FABian, die Wanze wMze sich im Sehmutz, ist ein I r r tum.  WEnEP~ 
betont noch, dab es sehr vieler Geduld bedfirfe, um den Vorgang bei 
Reduvius zu beobachten. Bei Tr. dim. kann man die zur Maskierung 
dienenden Handlungen in allen Einzelheiten verfolgen. 

Ich stellte fest, dab sieh diese Wanze nie im Staub usw. umher- 
wi~lzt, wenn sie sich tarnen will. Stets werden typische Bewegungen 
dazu ausgeftihrt. Nach meinen Beobaehtungen an gezfiehteten Tieren 
maskieren sich die Imagines kaum, d. h. nur gelegentlich werden einige 
BrSckelchen auf den KSrper gebracht. Da die Imagines fliegen, so wiire 
eine Maskierung fiir sic wohl eher ein Hindernis als ein Vorteil. Die 
5 Larvenstadien dagegen maskieren sieh immer, sobald nur irgend etwas 
geeignetes dafiir vorhanden ist. Dis Tarnung ist eine vollkommene wie die 
Liehtbilder (Abb. 4 u. 5) zeigen. An allen KSrperteilen haften die Fremd- 
kSrper, aueh an den Fiihlern und auf dela groften, zusammengesetzten 
Augen (einfache Ocellen, wie sie M/innehen und Weibchen besitzen, 
fehlen den Larvenstadien noeh). Der KSrper yon Tr. dim. ist mit  kurzen, 
nach riickwiirts gerichteten Borsten bzw. Haaren bedeckt, wodureh das  

i W~B]~Ir Biologie der Hemipteren, S. 90 und 483. Berlin 1930. 
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Haften der darauf geworfenen Fremdk6rper  bewirkt wird. Sowohl 
sofort nach dem Schlfipfen aus dem Ei, als auch unmittelbar  nach der 
Hiiutung beginnt die Tarnung. Die frisch geschliipften oder soeben 
geh~uteten Larven sehen schSn gelb-orange und korallenrot aus, bis 
auf die dunklen Augen. Der KSrper ist natiirlich zuni~ehst noch weich. 
Trotzdem ta rn t  sich die Wanze giinzlich, und die Erh~rtung und Aus- 
f~rbung erfolgt dann unter  der Decke aus FremdkSrpern.  Ob man die 
Larven im hellen Lichte oder bei vSlliger Dunkelheit  hitlt, hat  auf den 
Maskierungsvorgang keinen EinfluB, und eben aus diesem Grunde sind 

Abb. 4. Tr. dim., zwei Larven IV roll Abb. 5. Tr. dim., Larve V, links Tarsus des Hinter- 
maskiert. Vergr. etwa 1,5/1. Orig. beines amputiert; rechts nicht amputiert. Maskie- 

rung, Tarnung  nur rechtsse i t ig .  Vergr. etwa 1,5/1. 
orig. 

alle Einzelheiten auch bei voller Belichtung gut beobachtbar.  Zur 
Tarnung wird rollendes Material des jeweiligen Untergrundes benutzt  
oder, wenn dieses nicht vorhanden ist, so werden feine, locker haftende 
BrSckelchen abgerissen. Wenn man  z. B. auf sehr weichem, verschieden 
farbigen Papieren die Larven hiilt, so finder man die entsprechend ge- 
f~rbten Papierfasern auf dem KSrper, die yon den Larven mit  den 
Endklauen abgerissen und auf die Oberseite geschleudert wurden. H~lt  
man  die Larven aber auf hartem, glat tem Untergrund, so ist natiirlich 
eine Maskierung nicht mSglich. I m  Freien t r i t t  dieser Fall abet  wohl 
nur sehr selten ein. 

Zur Maskierung wird, man kann wohl sagen wahllos, alles MSgliche 
benutzt,  nur eines, nach meinen Beobachtungen nie, ni~mlich der Ko t  
der Tiere selbst. Ieh babe zur Tarnung folgende Stoffe geboten: 

a) Mineralische Stoffe wie: Mehl yon Backsteinen, Sand, Asche, 
gepulverten Bimsstein, Kreide, Talkum, Gartenerde. 

b) Tierische Stoffe wie: Zerschnittene Tier- und Menschenhaare, 
zerschnittene Seide, Schmctterlingsschuppen, Fischmehl. 

e) Pflanzliche Stoffe wie: Holzmehl, Torfmehl, Kaffeesatz, zerschnit- 
tenes Moos, Bohnenbliitter, Hanfbl~tter,  Kiefernadeln, l~osenbl~tter,Watte. 
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Ohne jeden Untersehied der Form oder Farbe wurden diese mannig- 
faltigen Stoffe zur Maskierung verwendet. Die Gr513e der Broeken ist 
zum Teil verh/~ltnism/~13ig grofl. Zum Beispiel Holzmehlsp/~ne, Moos- 
stiickchen bis zu 3 mm L/~nge und 1/2 mm Breite, Baumwoll- oder Seiden- 
fasern bis zu 7 mm L/inge kann man  feststellen. Die Wanze sortiert 
nicht beim Maskieren, sondern krallt einfach rollendes Feinmaterial  mi t  
den Tarsen an und sehleudert es auf den Rficken. 

Der Vorgang geht unterschiedlich schnell vor sieh. Oft sind die.Larven 
in 5 Min. vollkommen maskiert,  andere brauchen 1/~nger dazu, und bis- 
weilen wird die Tarnung 
nur unvollst/indig durch- 
gefiihrt. Wenn man 
durch Pinselung und 
Anblasen die Maske ent- 
fernt, so beginnen die 
Tiere in der Regel ohne 
weiteres yon neuem. Man 
kann also die Larven 
gleiehsam immer wieder 
zu dieser Inst inkthand- 
lung zwingen. 

Wie sehon WEBER 
festgestellt hat,  maskiert 
sieh die aueh in Deutsch- 
land heimisehe Wanze 

Reduvius personatus 
nieht dureh WMzen in 
geeignetem Material, 

a 

b c 
Abb .  6a---c. Tr .  d im.  G e b r a u c h  des d r i t t e n  Beinpaares bei 

der Maskierung. N~here Erklfirungen i m  Tex t .  
Schematisch. Orig. 

sondern mit Hil/e des letzten Beinpaares. Das gleiche findet bei den 
Larven,  und soweit es fiberhaupt noch ausgeffihrt wird, auch bei den 
Imagines yon Tr. dim. start,  d . h .  nur das letzte Beinpaar wird zum 
Aufbringen des Maskenmaterials folgendermal3en benutzt :  Wenn sich 
eine Larve maskieren will, so streekt sie ein oder auch beide Hinter- 
beine nach hinten oder nach der Seite und kratz t  mit  den Tarsal- 
gliedern lose Brocken zusammen (Abb. 6a, b). Dann kniekt sie das Bein 
im Femur-Tibialgelenk kurz ein und schleudert dabei mit  den Tarsal- 
gliedern die angekrallte Masse yon rfickw/~rts nach vorn, so wie es in 
Abb. 6c durch die Pfeile markier t  und in Abb. 7 sehematiseh angedeutet  
ist. Die Wurfriehtung ist also eine bestimmte,  d. h. parallel zur L/tngs- 
achse gerichtet. Die Wurfweite richtet sieh mit  nach der GrSl3e und 
Schwere der Brocken, welche die Tarsalklauen gefaBt haben, und viele 
Teile fliegen fiber den Kopf  und die Ffihlerspitzen hinaus. Interessant  
ist, daft die reehte KSrperseite vom reehten, die linke vom linken 
Hinterbein in allererster Linie beworfen werden. Die Tiere arbeiteu 
oft erst mi t  dem einen und dann mit  dem anderen Bein, vielfach 
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aber auch mit beiden Hinterbeinen zugleich, und dig sich in der Luf~ 
treffenden Teilehen fallen dann mehr nach der K6rpermitte zu. Oder es 
komm~ auch vor, dal~ die eine Seite erst ganz stark maskiert wird, dana  
fallen durch Erschiitterungen Teile nach der anderen, zun~chst noch 
nicht beworfenen 8eite bin (Abb. 5). Wie bei allen Wfirfen, so trifft auch 
hier die sog. ,,Streuung" ein, d. h. je l~nger die Wurfbahn ist, um so 
mehr weicht der geworfene K6rper yore Ziel ab. Aber gerade dnrch 
diese Tatsache wird die Vorderbrust links etwas mit gedeckt, wenn das 

( 

/~1 / ", 
/I x 

Abb.7.  Tr. dim. L v .  V ~V~rfr ichtung 
des ~Iateri~]s bei de r  Ta rnung .  

N~here  E rk ]~ rung  [m Text .  
Sehemat i seh .  Orig. 

rechte Bein schleudert, so wie es die 
Abb. 5 sch6n im Lichtbilde zeigg: 

Die Menge der aufgeworfenen Fremd- 
kSrper ist meist erstaunlich grol3 wie ent- 
sprechende W~gungen beweisen. Zwei Bei- 
spiele m6gen geniigen. Es handelt sich 
um gut vollgesogene Larven V, welche so- 
viel aufgeladen batten, dab an den Seiten 
des Hinterleibes, die am st~rksten be- 
woffen werden, richtige Wiilste entstanden 
waren, gegentiber den weniger dick be- 
worfenen Fls der Mittellinie. 

Tier A Tier B 
LarveV, vollgesogenmitMaske 404 mg 320 mg 
Larve V, ohne Maske . . . .  320 mg 285 mg 
Aufgeworfene l~remdk6rper 

wiegen . . . . . . . . .  84 mg 35 mg 
Mithin yore Eigengewicht . . 26 % 12 % 

Dabei ist aber zu beaehten, dab mas- 
kierte Larven oft t.agelang v611ig still 
sitzen. Beim Lauf f/tllt ein guter TeiI 
dieser locker liegenden Massen ab. 

Ist  nur spi~rlich rollendes, mehr feinkSrniges Material vorhanden, 
dann verf~hrt die Wanze folgendermaSen: Sic hebt zun~ichst auf der 
einen Sei~e den K6rper (Abb. 6c), so dal~ mit der Unterkante des Hinter- 
leibes eine ,,Ecke" gebildet wird. Dann kratzt  sie unter entsprechenden 
Bewegungen in diesen Winkel eine bestimmte Menge von Material, 
welches sich dort anhs da ja der WanzenkSrper dagegen driickt. 
Nun erst beginnt sie mit den Wurf- bzw~ Schleuderbewegungcn so wie 
beschrieben und durch Abbildungen erli~utert wurde. Ist  die eine Seite 
auf diese Art maskiert worden, dann wiederholtsich das Ganze auf der 
anderen Seite, bis die Tarnung eine vollkommene ist. 

Ich betonte, dab das rechte Hinterbein vornehmlieh die rechte, das 
linke die linke K6rperseite maskiert. Die Tiere werfen aber nichg nach 
der verkehrten Seite, wig man sagen kSnnte. Den Beweis hierfiir sehG 
ich in folgengen Versuehsergebnissen. 
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1. Wcnn man die Tarsalglieder, z. B. am Hinterbeine links, entfernt 
so bleibt die linke Seite ungetarnt,  macht  man das gleiehe auf der reehten 
Seite, so bleibt  r ech t s  ungetarnt.  Die Abbildung 5 zeigt im Liehtbild 
die Maskierung einer links an den Tarsen amputier ten Larve. 

2. Wenn man an beiden Hinterbeinen die Tarsalglieder gleichzeitig 
entfernt,  so maskieren sich die Larven fiberhaupt nicht mehr. Dieses 
Ergebnis beweist, daf3 nur die Hinterbeine zu diesen Handlungen benutzt  
werden. Mit den tarsenfreien Tibien kann die Wanze nichts ankrallen. 

3. Wenn man Larven hat, die an den Hinterbeinen Verkrtippelungen 
zeigen, so bleiben diese Tiere je nach der Schwere der Mil]bildungen ganz 
oder teilweise frei yon Maskierung. Amputierte  Tarsalglieder werden 
bei der n/ichsten HKutung meist unvollstiindig, d. h. wesentlich kleiner 
regeneriert. Auch mit  solchen Tarsalen wird je naeh der Vollkommenheit 
des Regenerates etwas oder gar nicht getarnt. 

4. Wenn man die Tarsen nicht amputiert ,  abet  die eine oder beide 
Tibien durch Wachsringe beschwert, also in der normalen Bewegung 
behindert, so unterbleibt die Tarnung ebenfalls ganz oder auf der einen 
Seite. 

5. Der jeweile Ern/ihrungszustand hat  keinen Einflul~ auf den Mas- 
kierungsvorgang. Ganz hungrige Tiere, bei denen der Hinterleib oben 
vine tiefe Mulde bildet, maskieren sich ebenso eifrig wie soeben voll- 
gesogene Tiere. ])a aber bei diesen der Hinterleib fast kugelrund auf- 
geschwollen ist, so rollt ein Tell des aufgeworfenen Materials wieder 
herunter, und diese Larven maskieren sich beim sp/iteren Abschwellen 
noch vollkommen. 

6. Faseriges Material haf tet  auf der H a u t  besser als brockiges, eckiges. 
Die dichte, nach r/ickw/irts gerichtete Beborstung der Oberseite erkl/irt 
dies ohne weiteres. Auf den frisch abgestreiften tt/ iuten ist die Mas- 
kierung noeh nachweisbar. Einen Vorgang konnte ieh nie beobaehten, 
n~mlich eine ,,absichtliehe Demaskierung".  Mit anderen Worten:  Tr. 
~lim.-Larven putzen sich oberseits nicht, um die alte Maskierung zun/~chst 
zu entfernen und bedarfsweise eine neue aufzuwerfen, die dem etwaigen 
neuen Untergrunde besser angepaBt ist, als die Farbe und Beschaffenheit 
tier ersten Tarnung. Wie bei Reduvius, so kommt  auch bei Tr. dim. 
vine Beteiligung des Gesichtssinnes bei der 5laskierung allem Anseheine 
nach nicht in Frage, worauf auch WEBEI~ (a. a . O . S .  483) hinweist. 
Abgeworfene H/iute yon Larven, welche sich roll  getarnt  hatten, sind 
yon grol~en FremdkOrperstiicken frei, da bei den starken Biegungen und 
Bewegungen der alten I t au t  im It/ iutungsvorgang die Maskenteilchen 
abfallen und nur die feineren Staubteile darauf liegenbleiben oder feine 
an  den Borsten verankerte Fasern. I m  wesentlichen ist also die abge- 
worfene t t au t  demaskiert,  aber das Tier maskiert sich sofort yon neuem, 
wie oben angegeben wurde. 


