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Zur Prophylaxe und Vertreibung 
des Ungeziefers im Felde. 

Von 

K. Herxheimer und E. Nathan. 

Wahrend man in der vorbakteriolo
gischen Zeit den verschiedenen Arten 
des U ngeziefers keine besondere Beach
tung schenkte, wissen wir heute durch 
die atiologischen und epidemiologischen 
Untersuchungen einer gr03en Anzahl 
von Autoren, da3 dem Ungeziefer, ab
gesehen von der unter Umstanden en or
men Belastigung der von ihm befallenen 
Menschen, auch eille gro.Ge Bedeutung 
fiir die Pathologie zukommt. So fun
gieren einerseits manche Illsektenarten 
direkt als Krankheitserreger und fiihren 
zu subjektiv recht beschwerlichen, wenn 
auch im allgemeinell nicht gefahrlichen 
Krankheitserscheinungen, die allerdings 
in manchen Fallen zu Komplikationen 
(Impetigo, Furunkulose, Erysipel, Lymph
angitis, Septikamie, Ekzemen) und da-
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durch zu sch wereren Storungen, auch 
des Allgemeinbefindens, fuhren konnen. 
Andererseits spielen die Insekten, und 
zwar besonders Kopf- und Kleiderlause, 
in geringerem Mafie wahrscheinlich auch 
Frohe, Wanzen und Milben, als direkte 
Ubertrager von ansteckenden Krank
heiten eine groGe Rolle, wie es fur den 
Flecktyphus, das Ruckfallfieber und 
die Pest durch zahlreiche klinische und 
experimentelle Arbeiten nachgewiesen 
worden ist. 

Was zunachst den Flecktyphus an
betrifft, so ist, wenn auch eine direkte 
Ubertragung von Mensch zu Mensch oder 
von infizierten Gegenstanden auf Men
schen in vielen Fallen zugege ben werden 
mu.G, die Rolle der Insekten bei del' 
Ubertragung der Krankheit durch die 
Arbeiten einer Reihe von Autoren ein
wandfrei erwiesen. So konnten Nicolle, 
C 0 i n t e und Con s e i I sowie Wi Ide r 
durch Ubertragung von Lausen von der 
Raut fLecktyphuskranker Affen auf die 
Raut gesunder Affen diese mit Fleck
typhus infizieren, und in analoger Weise 
gelang es Goldberger und Anderson, 
die Infektion von einem kranken Men
schen auf Makaken zu ubertragen. Ferner 
haben Ricketts und Russel M. Wilder 
durch eingehende Versuche an Affen die 
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Bedeutung der Lause fur die Ubertragnng 
des Flecktyphus erwiesen. Ob dagegen 
den in manchen Darstellungen als Zwi
·schentrager des Flecktyphus noch ge
nannten Wanzen und Flohen eine Be
deutung fur die Ubertragung der In
fektion zukommt, Hi~t sich zurzeit auf 
Grund des vorliegenden Materials noch 
nicht einwandfrei entscheiden 1). 

Ferner scheinen auch fur die Uber
tragung des europaischen Ruckfallfiebers 
Insekten, und zwar vor aHem Pediculi 
capitis und vestimentornm, von Bedeu
tung zu sein, wahrend eine Beteiligung 
der zuerst als Ubertrager der Krankheit 
beschuldigten Wanzen heute durch die 
experinlentellen Untersuchungen einer 
Reihe von Autoren als widerlegt gelten 
muG. MaBgebend fur die Ansicht, da~ 
vor aHem Lanse als Ubertrager des Ri..i.ck
faHfie bers anzusehen sind, waren vor 
aHem die experiluentellen Untersuchun
gen von Man teuffel, R. O. Neumann, 
Sergent, Gillot und Foley sowie von 
Mackie. So konnten z. B. S e r ge n t 
und seine Mitarbeiter Affen mit dem 

1) Eingehende Literaturangaben tiber die 
Atiologie und Epidemiologie des Flecktyphus 
siehe bei: H ar toe h und S c h ti r man n in K 011 e
Wassermanns Handb. d. path. Mikroorganis
men, II. Aufl, 1913, 8, S. 497. 
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Inhalt von Kleiderlausen, die einige Tage 
vorher Riickfallfieberblut aufgenommen 
hatten, infizieren, und ferner gelang es, 
durch KleiderHiuse das Riickfallfieber 
direkt von Kranken auf Gesunde zu 
iibertragen 2). 

Endlich sei in diesem Zusammenhang 
kurz darauf verwiesen, daB auch bei der 
Verbreitung der Pest Insekten, und zwar 
vornehmlich die Rattenflohe, von Be
deutung sind, indem sie einerseits die 
Hauptrolle bei der Verbreitung der Pest 
unter den Ratten spielen, andererseits 
aber auch nach der Anschauung einer 
Anzahl von Autoren die Infektion von 
den Ratten auf Menschen iibertragen 
konnen. Gerade der letztere Punkt ist 
jetzt erwiesen, wahrend die Pestiiber
tragung durch sonstiges Ungeziefer 
(Wanzen und Zecken) vorlaufig noch 
nicht geklart ist 3). 

2) Literaturangaben fiber A tiologie, Epi
demiologie und Ubertragung des Riickfallfiebers 
siehe bei: P. M ii hIe n s, Riickfallfieber - Spiro
ehaten in Kolle-Wassermanns Handb. d. Path. 
Mikroorganismen, II. Aufi., 1913, 7, S.864, 
sowie bei R. Gonder, Spironemacea in v. Pro
wazek, Randb. d. path. Protozoen, 1914, 2, 
S. 671. 

3) V gl. hierzu die eingehende Darstellung 
der ganzen Frage bei: A. Die u don n e und 
R. Otto in Kolle-Wassermanns Handb. d. 
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Immerhin genugen die angefuhrten 
Beispiele, um die gro13e Bedeutung, die 
dem U ngeziefer fur die Ubertragung der 
genannten Krankheiten zukommt, zu 
beleuchten. Da nun gro13e Teile un
serer Truppen in Ru31and in mit Un
geziefer schwer durcbseuchten Gebiets
teilen stehen, in denen zudem sowohl 
Flecktyphns wie Ruckfallfieber entweder 
endemisch sind oder jederzeit durch 
Truppenbewegungen und den standigen 
Quartierwechsel oder durch den Kontakt 
mit der feindlichen Zi vilbevolkernng 
bzw. feindlichen Gefangenen einge
schleppt und unter den ungunstigen 
hygienischen Bedingungen zn verheeren
den Epidemien unter unseren Trnppen 
fubren konnen, so erscheint die Frage 
nach einer wir ksamen Propby laxe des 
Ungeziefers als 8ehr bedeutsam. 

Dazu kommt noch, dafi die Infektion 
mit Ungeziefer abel' anch zu sehr erheb
lieher Alteration des subjektiven Wohl
befindens wie aueh der korperlichen 
Leistungsfahigkeit der Truppen Anlafi 
geben kann. Denn der durch das Un
geziefer bedingte Juekreiz kann so in-

Path. Mikroorganismen, II. Aufl., 4, 1912, S. 155, 
ferner Ve n e m a: Uber Infektion d. Insekten, 
Hygien. Rundschau 1914, Nr. 20. 
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tensiv sein, daB er zu schwerer Schlaf
losigkeit mit deren unangenehmen Folge
zustanden (Mattigkeit, Abgeschlagenheit, 
allgemeine Depression) fiihrt, ein Moment, 
das unter U mstanden fur die Leistungs
fahigkeit und Schlagfertigkeit einer 
Truppe im Feld von Bedeutung sein 
kann. Endlich mochten wir darauf hin
weisen, daB der J uckreiz in manchen 
Fallen wohl auch so qualend werden 
kann, daB es denkbar ist, daB er die 
Ruhe und Sicherheit beim Zielen und 
SchieBen in erheblichem Grade zu be
eintrachtigen vermag. 

Von den Faktoren nun, die geeignet 
sind, der Verbreitung des Ungeziefers 
entgegen zu wirken, kommen naturlich 
eine Reihe von MaBnahmen in Betracht, 
die teils eine allgemeine Prophylaxe im 
Sinne der Vernichtung des Ungeziefers, 
teils . im speziellen den personlichen 
Schutz der einzelnen Individuen vor 
dem Befallenwerden von Ungeziefer be
zwecken mussen. 

Ganz allgemein werden MaBregeln 
der ersteren Art sich bei den mo bilen, 
im Felde befindlichen und den Standort 
ofters wechselnden Truppen nur schwer 
oder gar nicht durchfuhren lassen, und 
ihre Anwendung diirfte im wesentlichen 
auf die Garnisonen bzw. auf den Stand-
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ort yon Hi.nger stationierten Verbanden 
beschrankt sein. Praktisch wird dabei 
die gr6.Bte Rolle die Kleider- und Wasche
desinfektion und -entlausung sowie die 
W ohnungs- bzw. Quartierdesinfektion 
und -entlausung spielen. Es handelt 
sich da bei also um Ma.Bregeln, wie sie 
z. B. in RulUand fur die Bekampfung 
des Riickfallfiebers besonders von Lew a
schoff und Fehrmann als wesentlich 
erkannt und in der Forderung nach 
einer Reorganisation des in Ru3land 
so weit verbreiteten Nachtasylwesens 
sowie nach der Errichtung von Des
infektionskammern fur die Kleider
desinfektion zum Ausdrnck gekommen 
sind. Eingehende Angaben iiber die 
dabei in Betracht kommenden Verfahren, 
deren Technik sowie deren V orteile und 
Nachteile finden sich in den Lehr- und 
Handbiichern der Hygiene und Des
infektion, sowie, was die U ngeziefer
vertilgung im speziellen anbetrifft, in 
den neueren Arbeiten von Bischoff4) 

und Gra.B b erger 5). 

4) B i 8 C h 0 f f, Deutsche militararztl. Zeit
schrift, 41. Jahrg., 1912, S. 681. 

5) GraBb erger, Wiener kline Wochenschr. 
1914, Nr.51, S. 1615. Vgl. auch R. GraB
berger, Die Desinfektion in Theorie und Praxis. 
1913. 
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Dagegen wird fur die inl Felde 
stehenden Tru ppen die personliche Pro
phylaxe, d. h. dar Schutz vor dem Be
fallen werden von U ngeziefer, die gro.3te 
Rolle zu spielen haben. Von den Mitteln, 
die zu diesem Zweck empfohlen worden 
sind, nennen wir verschiedene atherische 
Ole, wie das N elkenol, das Anisol, das 
Bergamottol, das Fenchelol, das Euka
lyptusol (Hegler 6)), die graue Salbe, 
das Naphthalin als Puder (Blaschko 7»), 
den Schwefelather, sowie aIle diejenigen 
Mittel, die im allgemeinen gegen die 
Skabies angewandt zu werden pflegen, 
wie Balsam Peruv., Styrax, ~-Naphthol, 
Flores Pyrethri rosei. 

Allen diesen Mitteln haft en jedoch 
gewisse N achteile an. 

Was zunachst die atherischen Ole 
betrifft, so sind sie zwar prophylaktisch 
zweifellos von einer gewissen \Virksam
keit, doch haben sie als Flussigkeiten 
fur die im Felde stehenden Truppen 
den groG en Nachteil der Unhandlichkeit, 
und konnEtn aufierdem zu Ekzemen 
fuhren, wie es z. B. fur das Nelkenol 
ganz bekannt ist 8 ) •. 

6) Hegler und v. Prowazek, Berl. klin. 
Wochenschr. 1913, Nr. 44. 

7) Blaschko, Deutsche med. Wochenschr. 
1915, Nr. 1. 
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Ganz abzuraten ist vom Gebrauch 
der grauen Salbe, da sie bei kritikloser 
Anwendung und ohne standige genaue 
arztliche Kontrolle sowohl zu Ekzemen 
wie zu schwerer allgemeiner Queck
silberintoxikation fiihren kann. 

Das von B 1 a s c h k 0 empfohlene 
Naphthalin ist von zu geringer ab
totender Wirkung auf Insekten, vvie so
wohl die allgem.einen Erfahrungen bei 
der Mottenbekampfung als auch eigene 
Versuche mit Kleiderlausen uns gezeigt 
haben, als da.G es als Mittel fiir die Unge
zieferbekampfung allein oder wenigstens 
hauptsachlich in Frage kommen konnte. 

Dem von manchen Seiten empfoh
lenen Schwefelather stehen so schwere 
praktische Bedenken (hohe Feuer
gefahrlichkeit, Unhandlichkeit, rasche 

8) Anmerkung bei der Korrektur: In einer 
soeben erschienenen Arbeit eM. m. W. 1915, 
Nr. 2, S.67) empfiehlt v. Prowazek zur Ver
nichtung der Lause die atherischen Ole, und 
zwar vor aHem das Eukalyptusol, N elkenol, 
Fenchelol u. bes. das Anisol. Aus den mit
geteilten Versuchen ergibt sich zwar die j a 
auch aus klinischen Erfahrungen bekannte Ein
wirkung der untersuchten atherischen Ole auf 
die Lause; doch ist, wie wir oben schon aus
gefiihrt haben, wegen der Gefahr der Ekzeme und 
wegen der Unhandlichkeit von der Anwendung 
der atherischen Ole abzuraten. 



10 

V erdunstung, Versandverbot auf der 
Eisenbahn) entgegen, daB sich eln 
weiteres Eingehen auf das Mittel er
iibrigen diirfte. 

Was endlich den Peru - Balsam und 
Styrax betrifft} so konnen die genannten 
Mittel nicht langere Zeit hindurch an
gewandt werden, wahrend die Flores 
Pyrethri zu teuer sind und auBerdem in 
vielen Fallen vollkommen versagt haben. 

Bei diesem Mangel an Mitteln, die 
den zu stellenden Anforderungen nur 
einigerma.3en Geniige zu leisten ver
mogen, sind wir zu eigenen Versuchen 
iibergegangen, und zwar waren fur uns 
bei der Wahl der Mittel die Postulate 
der leichten und raschen Herstell
barkeit, Beschaffbarkeit und An
wendbarkeit, der Billigkeit, der 
Unschadlichkeit und der moglichst 
starken Wirksamkeit auf die ver
schiedenen in Betracht kommenden 
Epizoen ma.Ggebend. 

Was speziell die praktisch so wich
tige Frage der leichten Anwendbarkeit 
betrifft, so kommt fur die Verhaltnisse 
bei den mobilen Formationen im Feld 
als einzige Moglichkei t einer praktischen 
A pplikation ein fertiger Puder in Be
tracht. Denn eine Dispensierung eines, 
jedenl Soldaten zuganglichen Medika-
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mentes durch dio Feldapotheke oder 
durch das Lazarett ist natiirlich ganz 
ansgeschlossen, und von Mitteln in 
fliissiger Form ist wegen ihrer Unhand
lichkeit und der relativen Schwierigkeit 
des Transportes abzusehen. 

Bei unseren Versuchen hat sich 
uns am b esten ein 3 proz. Kres 01-
puder bewahrt. 

Bekanntlich gehoren die I{:resole zu 
unseren besten Desinfektionsmitteln und 
wirken bei geringerer Giftigkeit starker 
desinfizierend als die Karbolsaure. 

Die Kres01e, auch Oxytoluole odeI' Kre
sylalkohole genannt, haben die chemische 

/CH4 
Zusammensetzung 0 6 H 4" • Die drei 

"OH 
moglichen isomeren Kresole, das Orto-, 
Para- und Metakresol, finden sich in 
wechselnden Mengen in dem zwischen 
198 und 203 0 siedenden Anteil des 
schweren Steinkohlenteeroles. Wenn 
auch dem Metakresol, das in weitaus 
groBter Menge vorhanden ist, die starkste 
Desinfektionskraft zugeschrieben wird, 
so benutzt man in der Praxis doch ge
wohnlich eine Mischung der 3 Isomeren, 
da eine Trennnng nur unvollsUindig 
gelingt und auBerdem kostspielig ist. 
Zu dem von nns verwandten Kresol
puder wurde das nnter dem N amen 
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Trikresol im Handel befindliche Kresol
gemenge benutzt und daraus unter An
wendung von Talk, Magnesia usta und 
Bolus alba ein 3proz. Puder hergestellt, 
dessen Geruch durch Zusatz von Sassa
frasol einigermaBen verdeckt und modi
fiziert wird. 

Der von uns angegebene Puder ent
spricht in genugender 'Veise den postu
lierten Forderungen der leichten und 
raschen Herstellbarkeit, Beschaffbarkeit 
und Anwendbarkeit, der Billigkeit, del' 
Unschadlichkeit und starken Wirksam
keit auf Insekten. 

Wie wir uns durch eine Reihe von 
Versuchen an Herren unserer Klinik iiber
zeugt haben, fuhrt der 3proz. Kresolpuder 
zu keiner Hautreizung, und ebensowenig 
hat seine Applikation irgendeine nennens
werte subjektive Belastigung zur Folge. 
Auch fiihrt er selbst bei langerer An
wendung zu keiner Nierenreizung, worauf 
wir besonders geachtet haben. Es steht 
dies iibrigens in gutem Einklang mit den 
Erfahrungen, die der eine von uns seit 
10 3ahren mit der Anwendung des Meta
kresols bei parasitaren Haarkrankheiten 
gemacht hat, und denen zufolge sich 
das Metakresol bei mehreren tausend 
Patienten als vorziigliches Desinfektions
mittel bewahrt hat, ohne im ubrigen 
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jemals zu Ekzemen oder Nierenreizungen 
gefiihrt zu haben. Die Unschadlichkeit 
des Mittels haben uns endlich besondere 
Tierversuche bestatigt, bei denen Kanin
chen und Meersch weinchen in geschlos
senen Kasten langere Zeit hindurch tag
lich z"\veimal eingepudert wurden, ohne 
bis jetzt irgendwelche Zeichen einel' 
Gesundheitsstorung aufzuweisen. 

Was nun die Einwil'kung des Kl'esol
pudel's auf Pal'asiten an betl'ifft, so ha ben 
wir besonders eingeh ende Vel'suche 
u b e r die p l' a k tis c hun d h Y g i e n is c h 
wich tigste Fl'age del' A btotung von 
Kleidel'lausen angestellt. 

Dabei vel'fuhl'en wir methodisch 
del'art, dafi in kleine Erlenmeyerkolbchen 
von 20 cern Inhalt je 1 bis 3 Lanse ge
setzt, und die zu untersuchenden Mittel 
zu gleichen Mengen a bgewogen, in Gaze
sackchen verpackt, derart in die Kolbchen 
gehangt wurden, daLf sie den Boden, auf 
dem sich die Lause befanden, nicht be
riihrten; dann wurden die G His chen ver
korkt und die Zeit bis zum Sistiel'en 
der Bewegungen bzw. bis zum Eintl'itt 
des Todes festgestellt. Bei jedem Versuch 
fiihrten wir natiirlich unbehandelte Kon
tl'ollen mit. Mit dieser Methode haben 
wir Versuche uber die Einwirkung von 
1 und 3proz. Kresolpuder, 2proz. Thymol-
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puder, 2proz. N aphtholpuder, N aphthalin 
und Flores Pyrethri (Insektenpulver) auf 
Kleiderlause angestellt und fuhren aus 
der Reihe unserer Versuche in Tabellen
form folgende Beispiele an (Tab. I u. II). 

l'abelle 1. 

Tier 
Zeit 

Gepriifte Substanz bis ZUlli Sistieren Resultat 

Nr. der Bewegungen 

1 1 3 proz. 5 Minuten tot 
2 

f Kresolpuder 5 
" " 3 10 
" " 

4 1 1 proz. 12 Minuten tot 
5 

f Kresolpuder 20 " " 6 20 
" " 

7 } 2 proz. 30 Minuten tot 
8 Thymolpuder 35 

" " 
9 Kontrolle keine Sistierung lebt 

10 
" " " 

Wie die Tabellen I u. II zeigen, hat 
bei vergleichender Prufung des 3- bzw. 
1 proz. Kresolpuders, des 2proz. Thymol
puders und des 2 proz. Naphtholpuders 
der 3 proz. Kresolpuder am raschesten die 
Lause abgetotet, wahrend die Einwirkung 
des Thymolpuders sich schon als wesent
lich geringer erwies, und der Naphthol
puder endlich selbst nach zweistundiger 
Versuchsdauer noch keine Einwirkung 
auf die Lause erkennen lie.3. Besondere 
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Tabelle II. 

Tier 
Zeit 

Gepriifte Substanz bis zum Sistieren Resultat 

Nr. der Bewegungen 

1 3 Minuten tot 
2 3 " " 3 3 proz. 3 

" " 4 Kresolpuder 3 
" " 5 5 
" " 6 10 
" " 

7 

} 
10 Minuten tot 

8 1 proz. 10 
" " 9 Kresolpuder 10 
" " 10 12 
" " 

11 1 2 proz. 
lebt 

12 keine Sistierung 
" 13 J Naphtholpl1der nach 2 Stunden " 14 
" 

15 Kontrolle 
" 

lebt 
16 

" " " 
Versuche, bei denen die Tiere sogar 
direkt auf den N aphtholpuder gesetzt 
bzw. mit ihm bestaubt wurden, ergaben 
selbst nach funfstundiger Einwirkung 
keine Abt6tung der Lanse. Die gleichen 
Resultate ergab eine Reihe weiterer Ver
suche, so daB wir auf die Wiedergabe 
der genauen Protokolle verzichten k6nnen. 
Doch mochten wir von unseren Versuchen 
noch 2 Beispiele mitteilen, die die ab
t6tende Kraft des Kresolpuders im Ver
gleichzudem von Blaschko empfohlenen 
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Naphthalil1puder und zu den Flores 
Pyrethri ( Insekten pul ver ) ill ustrieren 
sollen. 

Tier 

Nr. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

1 abelle III. 

Zeit 
Gepriifte Substanz bis zum Sistieren 

der Bewegungen 

} 
4 Minuten 

3 proz. 5 " Kresol puder G 
" 6 1/ 2 " 

1 5 proz. N aph- 35 Minuten 
90 

J thalin puder " 100 
" 

} konz. Naphtha- 3f, Minuten 

linpuder 
35 " 90 

" 
Kontrolle 1 keine Sistie-

" J rung n.100Min. 

Resultat 

tot 

" 
" 
" rheDdig 
am 

nachst. 
Tag 

" 
" 
" 

" 
" 

Wie die Tabelle III zeigt, gelang es 
in dies em Versuch weder mit dem 5 proz., 
noch mit dem konzentrierten Naphthalin
puder, die Lause abzut6ten. Die Tiere 
erwiesen sich vielmehr trotz der relati v 
lang en Dauer der Einwirkung des Mittels 
nur als betaubt, und erholten sich wieder 
bis zum nachsten Tag, nachdem sie in 
ein anderes Glask6lbchen iibertragen 
worden waren. 1m Gegensatz dazu 
konnten wir bei den mit dem Kresol
puder behandelten Tieren unter den 
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namlichen Umstanden eine Erholung in 
keinem FaIle beG bachten. 

In anderen Versuchen gelang jedoch 
auch mit dem N aphthalinpuder eine voIl
komm.ene Aht6tung der Lause, wenn 
auch erst nach recht hetrachtlicher Dauer 
der Einwirkung, wie es das nachste Ver
suchs beispiel zeigt. G leichzeitig ill ustriert 
dieser Versuch auch die absolut unzuHing
liche Wirkung des Insektenpulvers. 

Tabelle IV. 

Tier 
Zeit 

Gepriifte Substanz bis zum Sistieren Resultat 

Nr. 
der Bewegungen 

1 

} 3proz. 5 Minuten tot 
2 

Kresolpuder 
5 

" " 3 6 
" " 

4 

} 
konz. 90 Minuten tot 

5 Naphtbalin- 90 
" " 6 puder 90 
" " 

7 1 Flores Pyrethri 90 Minuten tot 
8 J (Insekten- keine Sist. n. 2 St. lebt 
9 pulver) " " 

10 Kontrolle keine Sisto n. 2 St. lebt 
11 

" " " 12 
" " " 

Aus den angefiihrten Versuchs
beispielen ergibt sich unzwei
deutig, da3 dem 3 proz. Kresolpuder 
bei weitem die starkste Wirksam-
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keit gegeniiber den Kleiderlausen 
zukommt. 

Au.Ger diesen Reagenzglasversuchen 
haben wir auch Versuche mit praktischer 
Kleider- und Waschedesinfektion ange
stellt mit dem Resultat, dafi es ebenso 
wie in den Glask6lbchen durch Anwen
dung des Puders auch gelingt, die in der 
Wasche befindlichen Lause durch Ein
pudern direkt abzut6ten. Da wir jedoch 
naturgemafi bei dies en Versuchen von dem 
unregelmafiigen Zustrom des Materials 
abhangig sind, k6nnen unsere Versuche 
in dieser Hinsicht noch nicht als abge
schlossen gelten, und weitere Erfahrungen 
miissen abgewartet werden, um ein end
giiltiges Urteil fallen zu konnen. 

In einigen wenigen Fallen konnten 
wir auch Versuche mit Wanzen vor
nehmen , die erga ben, dafi die Wanzen 
unter Anwendung der oben beschriebenen 
Methode durch den 3 proz. Kresolpuder 
in etwa 15 Minuten abgetotet werden. 

Mit der dritten hauptsachlich in Be
tracht kommenden U ngezieferart, den 
Flohen, konnten wir leider keine Ver
suche anstellen~ da es uns nicht m6glich 
war, das Versuchsmaterial in nur einiger
mafien ausreichender Menge zu beschaffen. 
Es ist aber anzunehmen, dafi die fliich
tigen, im Kresol enthaltenen Substanzen 
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auf' Flohe in gleichel', wenn nicht sogar 
sUil'kerer Weise einwirken wie auf die 
Lause und Wanzen. 

Somit konnen wir den Trikl'esolpuder, 
del' in einem handlichen, mit Pudersieb 
versehenen Kastchen dispensiel't ist, und 
von dem sofol't groEere Mengen herge
stellt werden konnen, auf Grund unserer 
Versuche fiir die Prophylaxe des Unge
ziefers empfehlen. Das Kastchen, in dem 
der Puder in den Handel kommt, enthalt 
60 g, eine Menge, die bei etwa zwei
maliger wochentlicher Anwendung fiir 
ungefahr einen Monat ausreichen diirfte. 

Der alleinige Fabrikant des Kl'esol
Puders ist die Hirsch-Apotheke Dr. Ph. 
Fresenius in Frankfurt a. M., Zeil 111. 
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